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(£rffe« Kap i te l

§)ie (Snfhritflung ber mobernett ^ft)c^oIogie

1. 9D?an $at mit 9?ed)t brei Ä a u p tw u r je ln  ber «pft^ologie 

unterfcfyieben: bie praftifdje Sftenfdjenfenntni«, ben religio fen Seelen' 
glauben unb bie biotogifct>e £ebcn«erflärung.

^fycfyologie al« praftifcfye SCfte nfd)en !enntn i«  treiben 

wir alle tagtäglich, wenn wir inffinftw bie ©efü^le unb Stim

mungen, bie QBünfdje unb <2lbftd)fen unferer SOcitmenfĉ en erraten, 

wenn wir if)r 'Benehmen unb Äanbeln au« tyren 9ftotit>en Iperau« 

un« beuten, wenn wir un« Vorstellungen t>on i^rer Vegabung unb 

i^rem Straffer bilben. ®iefe %rt ^fedjologie iff un« fo not- 

h)enbig wie ber Umgang mit SQ?enfd>en überhaupt. 3e nacf) Ver

anlagung, £eben«utnftänben unb Sd)idfal bringen wir e« fe^r »er- 

trieben weit in biefer praEfifd)en SO?enfd)enfennfniä. SQian lantt 

em Vtrfuoje barin werben, ol;ne wiffenfd>aftlid)e ^fi^ologie ju 

imbtcrat;  ̂£«  wäre fonff aud) fd)limm beftellt um unfere 3uriften 

unb Offtjiere, Slrjte unb Seelforger, 51’aufleufe unb 3nbuffrielle, 

für bie alle bie ft’unff, <30?enfd)en ju »erffeljen unb ju bel;anbe(n, fo 

Wtdjftg tff, unb bie bod> sumeift niemals Kenntnis nehmen »on ber 

wtffenföaftlid>en ^fydjclogie. ®af* au« biefer 2Biffenföaff für 

unfere praftifdje 3)?enfd)cnfenntniö Vereiterung, Vertiefung unb 

■tferfetnerung erwad)fe, ift fidjer möglich “Slber bie moberne wiffen- 

1d)aftltd)^ft)d)ologifd)e ßiferafur iff im allgemeinen nid)f baju an

getan, btefe 3)?öglid)feit aud) ju »erwirflic^en. ©rff in ben lefcten 
3af)ren mehren m  bie 2in5eid)en bafür, ba§ man bemüht iff, auf 

unferem ©ebtet wifTenf^affli^e «n flc*  ben Aufgaben be« pval 
f^en £eben« btenffbar 5u machen unb überhaupt bie Vexiebunaen 

5wifd>en ber pfitfologiföen <2Bijfenfdmft unb ber inftinftb-praltifcL 

Seelenfenntni« wieber me^r 3u pflegen, ©ie (entere braucht babei 

burd)au« nid>t blo£ ber empfangenbe «eit p  fein. 3a, eS ift unferer 

heutigen 3ad>pfyd;>ofogie, bie fo fe^r burd)fe$t iff oon naturwiffen- 

fdj aff licken Vetrad>tung«weifen unb S to b e n , ganj befonber« ju 

empfehlen, ftc£> in ber ©runbauffaffung be« feeliföen ©efcbeben«
S J e f f e r ,  W ^ o t o g t e  1



on ber »orwiffenftaftttten ^ f^o log tc  be« praftiften £eben« 

mieber 5u orientieren, © n erheblicher Vorteil ift babei barber 

einzelne <3 orfter 5u biefem Vehufe nid)t auf feine eigene 3Renföen* 

fennfni« allein angewiefen iff; benn bie praftift® unb bie it)f tt>efen̂ = 

»erwanbte fünftlerifte Seelenfunbe I;aben in einer retten <3ulle 

literarifcher ©jeugniffe Au«brucf gefunben. ©ne über 3 al)rtaufenbe 

bin retcbenbe <£ntwi(flung«reihe btefef ftd) un« h i« &ar. c™[i ^en 
Sinnfprüchen ber gried)ifcben Sprud)bid)ter (©nomifer) be« 7. unb 

6. 3 ahrljmnbert« ». &hr* flc an unfc bereif« tm Altertum 
»u nadibaltia wirfenben Stopfungen wie ^^eop^rcift^ „(Efcaraf- 

teren" (3. 3 al;rhunbert ». G&r.) unb ©alen« $emperamenfenlef>re 

(2 3 ahrh«nbert n. G&r.). Sine gewaltige Vertiefung unb Ver- 

feinerung ber Selbstbeobachtung unb 3 erglieberung unb bamtf ber 

Seelenfunbe bringt ba« ßhtiftentum. ©a« bemeifen Auguff in« „Gon- 

fefilonen" (um 400) unb bie W i f e r  be« SRiftetatter«; nicht rntn- 

ber Schriften wie 3gnatiu« »on £ot)ola« „Anleitung ju geifflichen 

Übungen“ („Exercitia spiritualia“ 1522) ober bie Autobiographie 

ber tfrau be la ^o t^c  ©utjon (1720). Seit ber 9?enaiffance hatten 

ft* au t in biefem Citerafurjroeig antife Überlieferungen wieber 

aelfenb gemacht, in«befonbere ©alen« Semperamentenlehre, unb ba* 

burch bebingt eine ftärfere Verüdftchtigung ber qöechfelbejiehungen 

be« Seeltfcfocn unb 5?örperlid)en, »on benen bte mittelalterlichen 

( M e n  lieber ben Vlicf abgewanbt hatten, ©a« jeigt fich befon» 

ber« in be« Spanier« 3uan Äuarfe« „Examen de ingeniös“ (lo75 

crfd)ienen), ba« fein ©eringerer al« £effmg in« ©eutfte ubexfe t̂e 

(1752). ©ie Sct>rift fucht nad)juweifen, bajj bie feeltfd)e Ligen* 

tümlidbfeit be« einzelnen in feiner förperliten Veftaffenheit unb 

®rfd)einung mit geldmäßiger ©enauigfeit f t j  barffeUe Äeibmfd)er 

©eift atmet auch au« ben Schriften eine« Montaigne (£ffai« 1580) 

unb W o n  (de la sagesse 1601). ©er t r i f t e  Gmftlag über- 

miegf wieber in bem „Äanborafel" be« fpanifchen 3 efuiten Val- 

thafar ©racian (1637), ben Schopenhauer l;oc f̂d?atjte unb uberfeijte, 

unb in «¥>a«cal« (geft. 1662) peffimiftifcher 93lenfchenbeurteilung. 

©agegen wirb ba« QReligiöfe burch eine rem weltliche Vetrattung«- 

weife erfet)t in Ca «hamtae« „Art de connaitre les hommes (1648, 

in« ©eutfehe überfet* 1794 »on <L (L £  S$mib) unb in £a 9?od)e- 

foucaulb« „Maximes morales“ (1665; beuffch 18o2), bie a u t &eute 

no t ihre Cefer finben, weil fte treffenb bic menfttit« ®tS«*J«6e 

unb Seibenftaftlit^i* taratterijieren. Ahn lit „mobern" g e n t le
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Vertreter praftifter °Pfhtologie ftnb £a Vrut)^re (geft. 1696), 

Vauöenargue« (Introduction ä la connaissance de l’esprit humain, 

1746, beutft »on Äafferberg 1899), Ghamforf (Pensees, maximes 

et anecdotes, 1803) unb Veple (^feubonpm: Stenbhal, geft. 1842). 

Vor allem iff e« 9iie$fte gewefen, ber bei un« in ©eufftlanb 

ba« 3ntereffe wieber auf biefe ^ranjofen gelenft hat, unb er felbff 

rei^f f it  tynen al« praftifter Kenner unb Stilberer ber SOfonften* 

feele würbig an. 2Ba« aber in«befonbere feinen Vegriff be« de

cadent betrifft, fo hat jur Veranftaulitung biefe« «hpu« fton 

bie oorau«gehenbe literarifte Lntwidlung werfüolle« Material t>ei= 

gebratt. Abam Vernb« „Eigene £eben«beftreibung" (1738) ent- 

hüllt eine »on 3wang«»orftellungen unb Angftäuftänben geplagte 

Seele, ©ar mante pathologifd)e 3üge treten un« au t entgegen 

in 9?ouffeau« „Confessions“, in ©oethe« „Vefenntniffen einer 

ftönen Seele" unb in bem pfhtologiften 9?oman „Anfon 9?eifer" 

»on ©oefhe« tfreunb 5?. ^h- ^o r i^ . © o t Wir wollen n it f  weiter 

ganten unb ®tel häufen: bie 3ahl ber pfhdjologift feinen £eben«= 

bilber, Autobiographien, 9?omane unb anberer ©id)tungen au« ben 

lebten anberthalb 3ahrl;unberfen iff aufterorbentlit grofj. GE« wäre 

aber burtau« »erfehlf, wollte ber ^fhtologe oom gad) biefe ganje 

Literatur al« „unwiffenftaftlit" Jur Seite ftieben. <2Benn e« für 

trgenbeinen 3weig ber SDiffenftaft ratfam iff, f i t  mit ber »or* 

wiffenftaftlid)-inftinffi»en ©rfenntni«, ber prafcift*fünfflertften 

^.nfuition be« Geben« in enger Fühlung ju halten, fo trifft bie« 
ganä befonber« für bie ^fhtologie ju.

2. m v  haben al« bie jweite <2Burjel biefer <3Biifenftaft ben 

re li g i o f e n S  e el e n g l anb en namhaft gemacht. ®iefer iff uralt. 
Erlernungen Verfforbener im Sraum, „©nfrüdung" ber Seele bei 

ben orgiaffiften Wulfen unb fonffige efffafifte 3uftänbe haben 

früh baju geführt, in ber Seele ein felbffänbige«, »om £eibe frenn= 

bare«, ben ©iStfern »erwanbte« <2Befen 5u fehen. 3m 3ufammenhang 

bamtf ifeht aud) ber ©taube »ieler primiti»er Völfer, baft bie Seele 

jeitweilig ober bauernb in Sierförper hinüberwanbern fönne; ferner 

bie £ehre »on ber "Präeriffenj ber Seele, »on il>rer ginferferung 

m ben £eib infolge eine« Sünbenfalle« unb »on ber 9?ofwenbigfeit 

ihrer £äuterung burt Aftefe unb Vufte, bamit fte ju einer feligen 

«nfferblitfeit gelange. Äier iff enblit bie <3Burael aöer mefaphhft- 

ften £ehren »on ber unfferbliten, ©oft »erwanbfen Seelenfubffanj. 

3n ba« grietifte «nb bamit in ba« abenblänbifte ©eiffeSteben iff
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befonberS burt bie Qrpljifer unb ^tfmgoreer biefe „Seelentfjeologie" 

eingeftrömt. ©tar! beeinflußt ift »on ifyv cptatoö SJZetapJ^ftt. ©iefe 

ijat aber burt bie Vermittlung ber Sfauplatonifer auf bie d>riff- 

Iid)e Geologie unb Spljitofopl)ie gett)ir!t; unb aud) für bie moberne 

^itofopfne beftelpen no t als ernftfyafte Probleme bie fragen fort: 

©ibt e£ eine oom £eibe »erftiebene „Seelenfubftanj" ? Unb fornmt 

ber 6 eete £Inftcrbtic£>feit ju? 'Jaft alte unfere großen ©enfer 

^aben baju in it>ren Schriften Stellung genommen.

©ie SOfotap^ftf I)at biefe fragen ttietfat unabhängig »on 

(Erfahrung (b. jj. a priori) ju löfen »erfud)t. 9JJan wollte au£ 

bem „Vegriff" ber Seele beren Subftantiatität unb Un»ergangtid)leit 

jwtngenb abteifen, man überfat) aber babei, baft man biefen Vegrtff 

bot nur au$ ber ©rfaftrung ^aben fonnte. ift aber burt* 

attö »erfel)lt, einen fotzen Vegrtff fojufagen al$ einen fertigen unb 

für alte 3eit gültigen anjufetjen; er tnuft burt ©Weiterung unb 

Vertiefung ber ©faljrung bereitst unb, wenn nötig, berichtigt 

»erben; au t fann au$ il?m n itt meljr abgeleitet »erben, als Wir 

auf ©runb ber (Srfa^rmtg in tyn tyineingelegt ^aben.

3n unferen pofitioiftift gerid)teten n>iffenftaftliten ^vetfen 

tjerrftt a u t ^eute no t »ielfat «ne förmtite S te u  »or alter 

„SOfctaptypftf". SCRan ftefjt barin »on »orntjerein unwiffenftaftlite 

pljantaftifte Spefulafion; man ift au t überzeugt, baft 5?ants Ver* 

nunfttritif bie Hnmöglitfeit ber SDZetapl f̂tf ein für allemal bar* 

getan tjabe. ©abei überfielt man, baß ^antS ^ritiE nur eine 

a priori fonftruierenbe 9Jletap^ftf trifft, bie für if)re ©gebniffe 

bie apobiftifdje Sitertyeit matl;ematifter ©fenntniffe beanfprud)t 

g^itt wibertegt wirb burt fte eine auf bie ©fatyrunggwiffenftaften 

ftt aufbauenbe 9}?etap{)pftf, bie beren xRefuttate ju einem um= 

fajfenben ‘Sßeltbilb jufammenjufaffen unb, wenn mögtit, ju er* 

gänjen fu tt. Sie bebient ftt deiner anberen SOfatfjoben atö bie 

empiriften <2ßiffenftaften a u t; fte ^ ren ©äijen feine gröftere 

<333at>rfteinlit?eit jufpreten, als fte tynen burt ©rünbe fitern 

fann, unb fte wirb bereit fein, ben gortftritfen ber ©njetwiffen* 

ftaften ftetS xRed)nung ju tragen.

©aft für bie Veantwortung ber uralten 9Jienfttyeit3fragen 

n a t Statur unb Sd)icf[at ber Seele inöbefottbere bie ©gebntffe 

ber empiriften ^f^tologte, ^^ftologie unb überhaupt ber Viologie 

in Vetrad)t fommen, bebarf feineä befonberen SRad>weife3. 3war 

mag ber einäelne ‘Jorfter auf biefen ©ebieten bie Vefyanblung
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jener mefap^ftften Probleme reftgniert ober t>erädE>tlicf> beifeite 
taffen, fte bleiben eben bot als ftnn»olle Probleme befteben. Unb 

wenn wir überhaupt in ber £age ftnb, mit wiffenftaftti^en ©rünben 

Tur bte etne ober bie anbere £ijfung einjutreten, fo ftnb bie ge

nannten ©ifjiplinen in erfter £tnie berufen, uns fotd)e ©rünbe an 
bte Äanb ju geben.

^reitid) fommen bafür au t &ie fogenannten „offutten" Riffen- 

ftaften in $rage. ©3 wäre WenigftenS fein 3etd;en »orurteitölofer 

JOaltung, wte fte bem $orfter jiemt, wollte man »on »ornberein 

epaupten, all bem, waö unter bem tarnen fpiritiftifdjer, telepatfu* 

fter unb »erwanbter ©Meinungen berittet wirb, liege überhaupt 

rnttö ^atfatliteö jugrunbe. ©ewift mag »ietfat Aberglaube, 

3aufton unb «rüg bie Quelle fotter Veritte fein, aber eine Sa te  

Tur bte and) fe^r ernft^afte, wiffenftafttit gebitbete unb wabrbeifg* 

Uebenbe xRenften eintreten, bürfte wo t̂l nitto|)ne einigen SBa^eifg- 

gepalt fetn. fiat man ja bot a u t m ben ^pnotiften ©rftei- 

mngen anfangs in »ieten Wiffenftafttiten Greifen nur „Stwinbel"

fT*m  ÖOn ben °fft5ieIIen Vertretern 
- ^ ' ,Ten̂ a^  (»enigften^ in ©eutfttanb) bte

fß n n l^  ? ^ nomene im allgemeinen ignoriert worben, unb wir 

,Ietrbarum öud> f«r tiefe ©arftetlung, bie ben Stanb 

A be /L  ^ ^ t e ” ^^ to fog ie  ffijjieren foü, berüdficbtigen. 
»er eö ware wünftenöwert, wenn if>re fiattung f i t  änberte. ©ie

f e e l i X S f f 'nT  Übr VT '  ^  in ienen cP ^ nomenen ftt 
t h ? S f J U§em;  bte unferer ^ ffe n fta f t  no t unbefannt ftnb. 

aus cm t3‘or^ un9 fê  *>ie ©fennbarfeit i£;rê  ©egenftanbeö »or-

u m 'u n b m L T  ^  ^  wrau^ ™ '  ^  e# ftt nid;t
fonbern um T lT  ^ unen^ f (e Angriffe fpuH;after Sßefen,

3 q? , s ( ^ ma^l3e ©rfteinurtgen fianbett.

3uget;en- be? ® Uräet ber ^ben wir nat-
Ä Ä ' Ä 1’  £ «6en*« rHSru„9. S#»« bei Z

SRettfcfien £eknäftäf(e m L S T  bU B*"“* ' b.?ä“' " ' nn ,1c ta

*'S“  e '“ man in <>ef<imniKn Organen,

f t l  4  1  f  obet im S « J '"  ™ « tu
futt. 9?a t ben »olföfumttten S ta u u n g e n , wie fte * V  in 

^en ^omertften ©ebitten ft t  fpiegeln, |,at biefe Seele ( W n *  " 

genannt) t^re »otte Äraft nur, folange fte mit bem £eibe »erbunben
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ift. fiat fte f i t  im ^°te  oom Seibe getrennt, fo lebt fte jwar 

fort im fiabe«, aber fte friftet nur no t ein ftatten&afte« ©afein 

otyne flared Vewußtfein unb Erinnerung. SCftan ftellte ftt tiefe 

„Spf^te" n it t  ftle^t&in immateriell »or (biefer ©ebanfe war 

ben primitiöen SCRenften unfaßbar), fonbern al« etne Art „Affral- 

leib", ber ganj bem Verstorbenen gleite. E« if* eine tfortbilbung 

biefe« Seelenbegriff«, wenn bei ben meiften älteren cpt;ilofop^en 

©rietenlanbS bie leitten, feinen, bewegliten, warmen Stoffe al« 

Präger be« £eben«, au t te« feeliften, gelten, ©arauf fußenb, 

haben ©emofrit unb bie EpiEureer, eine materialiftift-metaniftifte 

cpf^t^logie au«gebilbet. ©ie ffeUen f i t  tabei »or, baß bie Seelen- 

atome al« bie feinften, jarteften unb feurigften burt eine Art 

©effillationöprojeß im £eibe au« ben gröberen herau«gelöft werben.

Vei °plato m iftt tiefe ©eelenbiologie einigermaßen ber 

»on il>m »ertretenen Seelentheologie ju; no t n>eit ftärfer jur 

©eltung fommt fte bei Ariftotele«. Er faßt bie ©eele al« „entdecke" 

be« £eibe«, b. I), al« ©runb unb 3wetf ber einheitlich wirfenben 

£eben«Eräfte, al« ba« regulierenbe ^rin jip ber biologiften Vor

gänge, ba« mit bem £eibe felbft entftet>t unb »ergebt. Aber über 

biefe ©eele, bte ber Präger ber £eben«funftionen unb ber „nieberen" 

(un« mit ben Vieren gemeinfamen) Vewußtfein«betätigungen ift, 

nimmt Ariftotele« no t eine „höhere", bem ©öttliten »erwanbte, 

ewige ©eele an, bie ben 9Jlenften au«5eitnenbe_ „Vernunftfeele" 

(Nus) 3n biefer Annahme mad)t ftch aud) &ei Ariftotele« ber 

(Einfluß ber „Seelentheologie" geltenb. ©er „Seelenbämon" ber 

orp^iften ^eofop^ie ift barin jum phitofophiften Vegrtff be« 

„©eifte«" abgeblaßt. 3hm wirb Unöergänglitfeit, aber n it t  perfön- 

Üte Unfterblitfeit jugefproten; benn al« ba« allen SOZenften 

gemeinfame „Vernunftprinjip" trägt er feine inbiöibueUen 3üge.

E« ift bem mäd)tigen Einfluß be« Ariftotele« auf bte fd)olafft= 

fte  Spl)ilofopl)ie, in«befonbere auf beren fiauptoertreter, Sl)oma« 

»on Aquin, jujuftreiben, baß biefe bio!ogifd>e Auffaffung be« 

Seelenbegriff« niemal« »on ber theologiften ganj »erbrängt würbe. 

Eine Verftärfung erwut« ter erfteren jubem au« ber p^ftologt- 

ften ^f^c^otogie ber Araber, eine« Aotcenna (geft. 1037) unb eine« 

<2l»erroe« (geft. 1198), bie ja auf bie t r i p t e  ^J^ilofoptjie be« 

SCdittelalter« nid)t ô rte <2Birfung geblieben finb. ©o »erfrift benn 

a u t bie neuftolaftifte Sp&itofop îe in Übereinftimmung mit ihrem 

SÖZeifter $h°ma« »on Aquin bte A nfitt, taß bie Seele jwar
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Präger ber geiffigen Munitionen fei, bie fte jum Vilbe be« göttliten 

©eifte« maten, aber baß fte jugleit ba« £eben«prinsip barftelle.

3n ber außerfirtltdjen, „mobernen" cphitofophie bagegen hat 

©e«carte« (geff. 1650) ben Seelenbegriff auf jene erfte Vebeufung 

beftränft. 9 ta t  ihm ftnb ja bie £eben«»orgänge im 9D?enften 

Wie in allen organiften <2öefen rein metattifd), b. h- al« Vewegung«- 

»orgänge, refflo« erflärlit- So bebarf er ber Seele al« eine« 

Präger« be« £eben« nid)t mehr; fie wirb für it>n lebigltt V e  = 

Wußffetn«prinjtp, „benEenbe Subftanj", währenb ber £eib (wie 

alle« 5törperlite) al« au«gebel;ntc Subffanj d)araEfenfiert wirb.

Nunmehr erhob f i t  ober bie Stage, wie jwiften fo »er- 

fdjiebenartigen Subffanjen bie taufenbfältige ‘Xßetfelbejieljung mög= 

l i t  fein follte, bie bot tie Erfahrung aufjuweifen fdjeint. 3n einer 

hoppelten 9?ittung futte man bie £öfung. Einmal in ber «ätigfeit 

©otte«. Er bewirft, fo lehrten bie „OEEaftonaliffen" be« 17. unb

18. 3afyrlmnberf«, bei ©elegenljeit (occasio) eine« pft>tifd)en Vor= 

gang«, j. V . eine« !2Billen«afte«, einen entfpretenben phtyftften, 

5- V . eine Armbewegung; unb umgefeljrt läßt er einem Eörperliten 

^rojeß, etwa einem Sinne«einbru<f, ein Vewußtfein«erlebni« (in 

tiefem pralle: etne (2Batyrnef>mung) forrefponbieren. Ober man batte 

ft t  — Wofür £eibnij (geft. 1716) etnfraf — ©oft habe »on »orn- 

herein eine „präffabilierte fiarmonte" jwiften allem p^ftften unb 

Pft;tiften ©efteljen eingerittet.

©en jweiten OB eg jur £öfung ftlug Spinoja (geft. 1677) etn. 

Äatten fton bie Offaßonaliften unb £eibnij bie ©elbftänbigfeit unb 

Unabhängigfeit ber förperliten unb ber geiffigen „©ubffanjen" ju-- 

gunffen ber güttlid)en ‘jöirffamfetf er^eblid) eingeftränft, fo gab er 

ten <®uali«mu« ber ©ubffanjen »iJllig auf unb wanbte f i t  tem 

oniömu« ju. (jg gibt, fo lehrte er, nur ein felbftänbige« <2Befen, 

a« eben barutn allein ben tarnen „Subftanj" »erbient; ba« ift 

üott (wa« für ihn gleitbebeutenb ift mit „9?afur"). ©a« Körper- 

Ute unb ba« ©eiffige fmb lebiglit „Attribute" biefer einen Sub= 

ftanj, alfo ihrê  — ftreng miteinanber forrefponbierenben — ‘JBir- 

fung«- ober Erfteinung«wetfen. ©amit war ba« ^rin jip be« 

„pft)t°°Ph9fiWen ^aralleliömu«" aufgeftellt, ba« bt« in bte ©egen- 

wart herein bebeutfam geblieben ift fowohl für bie Sftetaphpftf wie 
für bie empirifte ^fhto^gie .

Al« metaph^fifte« ^rin jip ließ ber paralleliftifte gKoni«mu« 

t re i  fiauptformen einer beftimmteren Raffung ju, 9Xan fonnte
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bie beiben ErfdjeinungSweifen als gleit mistige Äußerungömeifen 

beS einen ‘JöeltwefenS anfeljen (woju Spinoza neigt). SOZatt fonnte 

aber aud  ̂ bie Eö rpe r l i te  ErfteinungSretye als bie «?id>ttgere 

auffaffen. ©ieS tut man, wenn man ben ^aralleliSmuS nid)t ftreng 

als einen uni»erfalen faßt, fonbern lef)rt, baß nur einem f(einen 

Seil ber p^fiften ^rojcffe, näm lit gewiffen ©e|>trn= unb 9Zer»en= 

»ergangen, pft;cf)tfcl;e ©eftelpniffe parallel gef)en — eine Einfträn* 

fung, bie notwenbig ift, wenn man bie Annahme eines unbewußten 

cPf9d)ifc£>en ablefmt unb „ p fe if t "  unb „bewußt" gteid>fet$t Ebenfo 

»erlebt eS ber Eörperliten ©afeinSfp^äre ein Hbergewitt, wenn 

man in il;r allein bie Vorgänge als burtweg Eaufal »erEnüpft unb 

bamit afö wirEfam auffaßt, bagegen (unter V e r^ tf auf bie An* 

nal;me einer pfprf;ifcfjen Kaufalität) in ben VewußtfeinSerfteinungen 

nur eine wirEungSlofe 9Zebenerftetnung, ein gleitgülfigeS „Eptp|>ä= 

nomen" fie^t.

3m ©egenfafj ju einem fotzen materialiftift auSgeftalteten 

SDZoniSmuS, ber unter ben mobernen ^fytdogen unb SQZebiäinern 

gar mand)e Vertreter >̂at, fte^t enblit ber fp ir i tua l i f t i fd )e  

(2QZoniSmuS, nad> bem baS *3Befen ber einen allumfaffenben <2Beltfub= 

ftanj a(ö geiftig ju faffen ift. ©iefe metap^fifte 9Zict)tung beutet 

alfo ben Kern beS Aöeltgefte^ienS na t ber Analogie unfereS eigenen 

Seelenlebens; bie gefamte Eörperlite Spl)äre aber gilt i|>r als 

„Cfrfteinungäweife" »on ^ ^ t if ^ e m . ®iefcn StanbpunEt £;aben

— natürlit in mannigfaten SOZobifiEaftonen — faft alle bebeuten* 

ben ^ilofopljen beS 19. 3a^rlmnbertS »ertreten: S itte  unb Segel 

n it f  minber wie if;r Antipobe Stopenljauer; Setner unb fein 

Anhänger ^aulfen ebenfo wie ». -Joartmann unb V3unbt.

Aber n it t  nur für bie ^efap^ftE ift ber ©ebanEe beS pfp t0" 

p£t)ftften ^aralleliSmuS »on größter Tragweite gewefen, er ^at 

ftt a u t in ber empiriften ^fptologie als frutfbare MorftungS-- 

marirne bewährt, ©aß unfere heutige Wiffenftaftlitc ^ftydjologie 

im allgemeinen au t als „p^fiologifte" ^ftytologie taraEterifiert 

werben Eann, bebeutet ja n itts anbereS, als baß fie ftt »on ber 

VorauSfetjung leiten läßt, ben VewußtfeinSproseffen entfpräten 

burtweg Vorgänge in ©ef>irn unb 9^eroenft)ftem. ©abei Eann 

freilit bie empirifte ^orftung t>on ber beftimmteren Ausbeutung 

biefer „Entfpretung" als gefeijntäßiger (2BetfelwirEung ober als 

^aralletiSmuS im ffrengen Sinne nod> abfe^en. ©er paralleliftifte 

©ebanEe lag a u t ber ^renologie eineS S. 3. ©all (geft. 1828)
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Sugrunbe, infofern er eine gefe^mäßige Entfpretung jwiften ber 

©ef)irn- unb weiterhin ber Stäbelbilbung einerfeitS unb ber »er- 

ftiebenen AuSbilbung ber einjelnen feeliften Vermögen anberer- 

feitS annaf)tn. 3n ben neueren £oEalifationS^potl>efen ift ber 

©runbgebanEe ©alls in »emllEommnefer ©eftalt wieber erffartben. 

©antit ift a u t baS an ©eScarteS anEnüpfenbe Vemül;ett, für bie 

unräumlite Seele einen möglitft punEtuellen „Si§" im <3ê >irn ju 

futen, grunbfä^lit aufgegeben.

So iff bie »on ©eScarteS eingefüfjrte ftroffe Steibung beS 

Körpertiten unb Seeliften nid)t bloß in ber SDZefapl̂ ftE burt 

ben paralleltffifd^en SDZoniSmuS tn ben iointergrunb gebrängf, fte 

f>at au t für bie heutige empirifte gorfdwng Eaum no t ê-- 

beutung. 3n ber gleiten 9?ittung wirEfe, baß bie Viologie bie tf;r 

»on ©eScarteS geftellte Aufgabe, bie £ebenSerfteinungen rein 

metaniftift ju erElären, bis auf ben gütigen Sag no t n it t  311 
löfen »ermotte. ©ie Verfute ber „^eoöitaliften", ben ein^eifliten 

unb jwedmäßigen Vau ber Organismen unb tl;re £ebenSfunEfionen 

auf bie <2BirEfamEeif p f e i f t  er Maltorett jurücfjufüljren, mußten 

ebenfalls im ©egenfatj ju bem ftroffen ©eScarteSften ©ualiSmuS 

f it  fe^en. ©agegen Eönnen fte f i t  anlefmen an ben SDZoniSmuS, 

wie au t an bie ariftofelifte .Auffaffung ber Seele als ber „Ente-- 

letie" beS belebten £etbeS, bie ja »on ber ftolaftiften ^ilofop^ie 
bis |)eute feftgefjalfen worben iff.

So erEennt man in ben ©runbEonjeptionen »om 2Befen ber 

Seele unb »on t^rem Verhältnis jum £eibe eine relati» große 

Stabilität. Ebenfo l>aben ftt bie beiben SBurjeln beS 3ntereffeS 

an biefen Problemen, ber reltgtöfe Seelenglaube unb baS VebürfniS 

n a t  ber Erflärung beS £ebenS bis ^eute triebEräftig erhalten, ©aß 

bies a u t  für bie brifte Aßurjel ber ^ftjdjologte, bie praEtifdje 

9.cenftenEenntniS, gilt, ftaben wir bereits ^eroorge^oben.

4. Sntfpretenb ben brei Äauptintereffen, aus benen bie 

cPfi;d)ologie |>er»orgewatfen ift unb aus benen fie bauernb ibre 

9Za^rung 5ie^t, m iftt f i t  in i^r »on frü^ an em p i r i f t e  Ve- 

obattung unb Sorftung unb metapf)t>fifteSpeEutafion. ©aS 

Snterejfe an praEtifter SOZenftenEenntniS wieS unmittelbar auf bie 

Erfahrung als ErEenntniSquelle ^in; baS religiöfe 3ntereffe an bem 

‘Jöefen unb bem Stitffa l ber Seele führte ju Annahmen unb 

Hberjeugungen, bie über bte Erfa^rungStatfaten ^inauSgingen, ja 

bei benen man oft ber Erfahrung ganj entraten ju Eönnen meinte.
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©aS Vemühen um biologifte £ebenSerElärung regte ebcnfofc^r bie 

empirifte Satfatenforftung troie bie SpeEulation unb bie Vilbmtg 

metaphhftfte* ioppothefen an.
t2Bät)renb in ben früheren Satjrfjunberten baS 3ntereffe an ben 

tnetaph#ften fragen im allgemeinen überwog, hat feit ber SDfttfe 

beS 19. 3ahrhunbertS bie ^fpcljologie »orwiegeitb ben EharaEter 

einer empiriften ‘Jßiffenftaft angenommen, bie in ffeigenbem SCRafje 

a u t &aS experimentelle Verfahren in ihren ©ienft ftellte. ©iefe 

933anblung »olljog ft t  int EinElang mit ber Abwenbung »on ber 

<3Retaph9ftE, bie feit bem 3ufammenbrut beS fpeEulatiöen 3bealiS= 

muS in ben oierjiger Sauren eintrat; unb bie Enfwidlmtg ber 

cpf9t I>Iogie ju einer ErfahrungSwiffenftaft würbe begünftigt burt 

bie pofitiüiftifte Strömung, bie in unferen gorfterEreifen jUr 

gleiten 3eit ftt auSbreitete. 3e entftiebener inSbefonbere unfere 

9laturwiffenftaft ber fpeMatioen 9laturphilofophie eineS Stelling 

unb feiner Schule ben 9?ü<fen £ef)rte unb burt empirifte gorftung 

glänjenbe Erfolge errang, um fo eifriger futte man au t in bie'pfyt0“ 

logie eine naturwiffenftaftlite VetrattungS- unb 'SorftungS weife 

einjufül>ren.

Ein ©ebiet aber, auf betn am meiften baS pftyttfte ©eftehen 

»on ©efetjen beherrftt ftien, war baS ber ErinnerungSoorgänge, 

iöier hatte ja ft»n  AriffoteteS (nat ^latoS Vorgang) »ier Ve- 

jietyungen aufgefunben, n a t kenen Vorstellungen f i t  »erEnüpfen 

(„affojtieren") unb f t t  wieber inS VeWujjffein heben („reprobu- 

gieren"): nämlid) ÄhnlitEeit, Kontraft, räumliten ober jeitliten 

3ufammenhang. Englifte 'Sorfter beS 18. SahrhunbertS haben 

biefer Satfate ber VorfteltungS»erEnüpfung eine fo weittragenbe Ve* 

beutung beigemeffen, bafj man feitbem bie „AffojiationSpf^tologie" 

als eine befonbere, einflufjreite 9?id>tung bejeitnen Eann. 3nS* 

befonbere war eS .Säume, ber unferen ©lauben an ben fubffanjiellen 

EharaEter ber ©inge unb an bie faufale VerEnüpfmtg ber Vorgänge 

auf „Affojiation" jurücfführfe. Äartlep ferner wieS ihre Vebeutung 

in fomptejen Vorgängen, wte 5. V . im Spreten unb Stceiben, nat, 

unb er »erfutte bie AffosiationS- unb 9veprobuEtionSerfteinmtgen 

phhftologtft ju erflären, inbem er ©ehirneinbrücEe als Korrelate 

ber Vorftellung annahm unb beren Verbinbung unb Erneuerung 

burd) bie in ben ©ehirnbahnen ftattfinbenben „Vibrationen" erflärte.

Aßenn fton bie englifte AfjosiationSpf^t^ogie beS 18. 3ahr- 

hunbertS auf ©eutftlanb herüberwirEte, fo gilt bieS tn no t höherem
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Sftafje für beren Erneuerung im neunsehnten. Vor allem einflujjreit 

war in biefer Ä in jttt Sohn Stuart Spills „Softem ber bebuftioen 

unb inbulti»en Cogil" (1843), beffen beutfte Überfettung mehrere 

Auflagen erlebte, unb ju bem lange Seit beutfte 'jorfter, fofern 

fte philofophifte Sntereffen hatten, als einem standard work mit 

Vorliebe $u greifen pflegten. SOM fah in ber Affojiation eine 

funbamentale ©efefjmäfngEeit n it t blojj ber Erinnerungen, fonbern 

ber feeliften Vorgänge überhaupt, unb er mafj ihr eine ähnlite 

Vebeutung für bie innere <2Belt ju wie ber ©ra»itafton für bie 

äußere, ©ie ffarfen Anregungen, bie »on ber engliften AffojiationS- 

pf^tologie auf bie beutfte ‘Jorftung auSgegangen ftnb, Eönnen 

aber n itt burtweg als günftige bejeitnet werben. Einmal faxten 

jene engliften ^fhtologen, jumal bie älteren, bie feeliften Vor

gänge ju fehr n a t bem dufter phhftfter ©eftehniffe auf; fo- 

bann unterftä^ten fte bte SQ?annigfaltigEeit beS Seelenlebens unb 
feiner 3ufammenhänge.

Eine wirEfante Vertretung unb (2Beiferbilbung fanb bie Affojia- 

tionSpf^d;ologie burt Alefanber Vain (The Senses and the 

Intellect 1855). Er rebujierte mit 9?ett bie oon AriftoteleS unter

gebenen »ier AffojiationSformen auf jwei: AhnlitEeit unb Ve- 

rührung. 3n ber 'jolgejeit futte man fogar biefe beiben ©runb- 

Elaffen auf eine einjige jurüdjuführen. ©abei Eam eS ju einem

— äiemlit fruchtlofen — Streif jweier norbifdjer ^fptologen, 

Äöffbing unb Cehmann, in bem ber erffere bie AhnlitEeitS-, ber 

anbere bie VerührungSaffojiafion als bie eigentlit« ©runbform 
anfah.

A u t  Herbert Spencer hat in feiner „^fytotogie" (1870 ff.) 

ber Affojiation aufjerorbentlit wettgefienbe Vebeufung für bie 

Vewuf?tfeinS»orgänge jugefproten. Er hat jugleit bie „Seelen-- 
fubftanj" für ftletferbingS unerEennbar erElärt, anbererfeitS hat 

er au t bie ‘̂ fydjologte baburt in bie engffe Vejiehung ju ben 

^aturwiffenftaften »erfe^t, ba§ er ben Vejiehungen beS ^ fp t i*  

ften jum ^^^fiologiften bie größte Veattung ftenEte; ba^ er 

baS Seelenleben im £td)te ber EntwidlungSibee betraute unb eS 

in feiner biologiften Vebeutung als Organ ber Erhaltung, Att- 

paffung unb Äöherbilbung ber £ebewefen würbigte.

5. ©iefe leifeitben 3been ber »on Englanb her wirEenben em

piriften °Pf9tofogie fanben in ber beutften ©ebanEenwelt mante 

AnEnüpfungSpunEte. 3n ber ^hfofophie eines Stelling unb
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.Segel nahm ber GntwidlungSgebanEe eine jentrale Stellung ein. 

Schopenhauer hatte ben 3ntelleEf als bienffbareS Organ beS 

„Willens jurn £eben" cE>arafterifterf, ihn alfo bamit unter ben 

biologifchen ©eftchfSpunEt gerüdt. ©nblich geigte ÄerbartS^fhcho* 

logie, obwohl bureaus metaphhftfch orientiert, wichtige Überein* 

fftmtnungen mit ber empirifchen OlffojiationSpfhchologie. ©ie einjige 

©runbform beö feelifchen ©efdjehenS ift nad) iöerbarf bie Vor-- 

ftellung, bie er metaphhftfd) beutet als „Selbfterhaltung" ber Seelen- 

fubftanj gegenüber brol;enben „Störungen", b. h- als 9?eaffion 

gegenüber Ginbrüden t>on aufien. ©ie Seele erwirbt fo im £aufe 

ihreö ©afeinS eine Unmenge »on Vorffellungen, bie Äerbarf gteiĉ>= 

fam als bauernbe ObjeJte fafjt. Soweit biefe Vorftellungen unter» 

eittanber gleichartig ober biSparat ftnb, gehen fte Verbinbungen 

miteinanber ein; fofern fte gang ober teilweife entgegengefe t̂ ftnb, 

hemmen fte ftd) entfprechenb bem ©rabe ihres ©egenfa^eS. 9tun 

Eönnen wegen ber „Gnge beS VewufjtfeinS" immer nur relatt» fehr 

wenige Vorffellungen über ber „Schwelle beS VewufjtfeinS" ficf> 

befmben. GS fpielt ftch gleichfam ein Kampf ber Vorffellungen 

um ben ^ la ^  in ber Sonne beS VewufjtfeinS ab, wobei bie »er* 

Enüpffen Vorffellungen fich gegenfeitig helfen, bie enfgegengefefjten 

ftch »ttS Unbewußte hiJtabjuffofjen fuchen.

Oln ioerbartS £ehren über bie Verbtnbung unb Verfchmeljung 

ber Verkeilungen Eonnte bie ^IffojiafionSpfychologie anEnüpfen. 

Sein Verfuch aber, baS ©etriebe ber Vorffellungen unb beren 

hemmenbe OBirEungen aufeinanber ej-aEt ju berechnen, bereitet 

wenigffenS ben fpäteren Vemühungen, SSJiathematiE in bte cpftjcho* 

logie einjuführen, ben OBeg. ©enn ÄerbartS Vereinungen felbff 

waren ganj unfruchtbar, weit fte auf »öllig wißEürlid>en ©ruttb- 

attnahmen beruhten. Slber er hatte wenigffenS bie ejaEte GrEenntniS 

ber 9^aturwiffenfd)aft aud> für bie ^fpchologie als Sbeal aufgefMf.

Seicht minber nachhaltig wirEfe eS, bafj Äerbart bie fraktionelle 

Unferfd>eibung ber „Seelen»ermögen" — bie ja unferer popular- 

pfydwlogie nod) ganj geläufig ift — einer fcharfen KritiE unferjog. 

3war Eann auch bie heutige ^ftjdhologie ben Vermögensbegriff 

nicht entbehren, benn obwohl man heute eine gewiffe Scheu »or 

bem OBort hat, fo bebeutet bod) ber »ielgebraucf)te OluSbrud ,,©tS= 

poftfion" fatfächltd) baSfelbe. Olber man iff ftd> wenigstens im all* 

gemeinen barüber Elar, bafj mit ber 3urüdführung eines Vorgangs 

auch ein „Vermögen" (ober eine „©iSpofttion") nod; Eeine wirEliche
12

GrElärung gegeben, fonbern nur baS VebürfniS nach einer folgen 

auSgebrüdf ift. Oluch hatte bie alfe Vermögenslehre, inbem fte 

°hne Weiteres ganj Eomplijierfe VewufjtfeinSoorgänge, wie SinneS- 

tt>ahrnehmungen, logifd>e Operationen, OlffeEte, OBillenSaEte, auf 

beffimmte Vermögen jurüdführfe unb biefe Vermögen aufeinanber 

toirEen lief, bie Ginheiflid)Eeit beS Seelenlebens »erEannt unb gu- 

Qleid) bie bis ju ben VewufjffeinSelemenfen »orbringenbe Oütatyfe 

ber Grlebniffe gehemmt. 3n biefer lederen Vejiehung hat befon* 

berS Sriebrich ©buarb VeneEe (£ehrbudh ber 'Pfndwlogie als 

9^aturwiffenfd)aff, 1833), obwohl er ben Vermögensbegriff beibe* 

hielt, boch bte SchranEen ber alten £ehre burchbrochen, inbem er 

feme „Uroermögen" »iel elementarer fafjfe. Seine cPfpd)ologie trug 

babei in weit .höherem SEftafje einen empirifchen GharaEter als 

bie ÄerbarfS, aber baS Eonnfe nicht hinbern, baf? bie letztere ju* 
näd>ff einen weif ffärEeren Ginflufj übte.

9X. OB. ©robifch, Sh- Oöai$ unb OB. VolEmar ». VolE= 

mann haben bie ^fpcEwlogie int ©eiffe ÄerbarfS bearbeitet, unb 

ihre OBerEe haben jum Seil noch in ben lebten 3ahren beS 19.3al;r- 

hunberts neue Auflagen erlebt ©ewijj ftnben ftch barin auch »tele 

feine unb brauchbare pfychologifche Veobachfungen, aber im allge* 

meinen hat bie heutige ^fychologie bie £ehren ÄerbartS über bie 

Jlatux ber fubffanjieÜen Seele, über bie „Vorffellung" als einjigeS 

feelifcheS ©runbphänomen, über beren „binghaften" GharaEfer unb 

baS SXRafj ihrer ÄemmungSwirEung aufgegeben.

6. ©agegen barf eS als eine bauernb wertöolle ©ebtetSerweife» 

rung ber pftjd^ologifchen ^orföung begegnet werben, baf gwei 

-foerbarfianer, £ a 3 a r u S unb S te in fh a l ,  1860 bie „3eitfchrift 

für VölEerpf^chologie" begrünbefen. ©ie bamif gefchaffene 

neue ©ifjiplut hat ftch Eräftig enfwidelt, unb ihr gegenwärtiger 

Stanb ift »on OB. OBunbt in einem monumentalen OBerE jur ©ar= 

ffeüung gebracht worben, ©en ©egenftanb biefeS ^orfchungS* 

jWeigeS bilben beEanntlid) biejenigen geiffigen ^robuEte, bie »on ben 

^enfehen nicht als ©njelwefen, fonbern fofern fie ©lieber »on 

©emeinfd>aften ftnb, her»orgebra<^f werben: Sprache, mhthtfeh* 

religiöfe VorfteEungen, Sitte, ftffliche unb rechtliche Olnfchauungen. 

Äier war begreiflicherweife mit apriorifchen KonffruEtionen nichts 

auSjurichten, unb fo muffe ganj »on [felbft bie Äinwenbung 5u 

btefem neuen Morfd^ungSgebief bie empirifche Dichtung in ber ̂ f^cho- 

lo9ie »erffärEen. Verührungen mit ber »on fiauS empirifchen
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englifchen 9?id)fung ergaben ftĉ  auch auf biefem Selbe. Erwähnt 

feien nur bie Unferfudmngen S ^ to rS  über bie Anfänge ber 3i»ilt- 
fation (Early History of Mankind and Civilisation, 1865, 3. 'tJlufl. 

1878, beutfd) 1866) unb bie £ubbodS über bie »orgefd)id)tlichen 

^enfchen (Origin of Civilisation and the primitive Condition of 

Man, 1881, 6. Slufl. 1902).

©erfelbe Swfcher tjat ftcf> mit Sierpftychologie eittgê ertb 

befd)äftigt; er hat inSbefonbere bie feelifdjen S^tngfeiten ber <2lmetfen, 

Vierten unb ‘SBefpett unferfucht. “2luch in ©eutfd)lanb hat bie 

Sierpfychologie burd) Sorfdjer wie (2Bunbt, Ebinger u. a. pflege 

gefunben. Sie hat neuerbingS mieberholt in t;ö^erem Stftafe baS 

allgemeine Sntereffe auf ftĉ  gejogen, einmal baburch, baf ber 

Sefuitenpater ‘JöaSmawt aud) gegenüber alten neueren S^ffftellungen 

unb entwidtungSgefchiitytlichen Stjeorien bie wefenhaffe Verfdjteben- 

fjeit ber ‘xüienfdjen-- unb Sierfeete energifd) »erfeibigte, anbererfeitS 

baburd), baf bie Nachrichten über ftaunenerregenbe £eiffungen red)- 

nenber'Pferbe, fetbft ben allgemein jugeffanbenen ©rabunferfchieb 

jwifd)en inenfct)lid)er unb tierifctjer cPfpd)e gu »erwifchen broken.

© af fid) im 19. 3ahrhunbert auch bie Kinberpf^chologie 

reich entfaltete, ftanb gleichfalls mit bem herrfdjenben Einfluf ber 

EntwidtungSibee unb ber burch fie bebingten »ergteichenben unb 

genetifdjen Vefrai^fung im beffen Etnflang, unb eS muffe in betn- 

felben ‘Sftafe ber empirifchen 9?id)tung jugufe fommen.

3m gleichen Sinne wirfte bie fräftige Entfaltung ber ©ehirn- 

unb 9?er»enph9fiologie fowie ber S inneSph^f io log ie .  

Snbem biefe ©ifjiplinen biejenigen Naturgebilbe unb =projeffe, 

bie mit bem ^fycfyifdjen in alterengfter Vesiefmng ffet;en, bear

beiteten, muffen fte gang »on felbff baju fommen, bie erprobten 

<3ftet£oben ber 9?aturforfd)ung auf bie pfpd)otogifd>en Probleme 

5U überfragen. ©ieS brachte freilich jmtächff bie ©efahr mit ftd), 

baf man bie Unterfchiebe ber beiberfeitigen SorfchungSobjeffe überfah 

ober unterfd)ä$te, fo 5. V . wenn man annatjm, bie ©ebäd)tniS»or- 

ftellungen feien in ©e^irnjelten „beponierf". 5lber je einbringtidjer 

unb »ielfeitiger ftch bie £lnterfud)ung geffatfefe, um fo mehr muffe fte 

bod) baju führen, bie Eigenart beS ^^ftfc^en unb beS ^fychifchen 

tnS rechte £id)t ju ffetten unb au<i) einige 12luffcfytüffe über bie Ve-- 

jie^ungen beiber ju geben.
So mürbe inSbefonbere eine ^lnftd)f über ben „Si<$ ber Seele", 

bie feit ©eScarteS als felbft»erffänblich gegolten tjatte, wibertegf.

'Sftan hatte ftd) nämlich gefagf: ba bie gwei 9?e§hautbilber tn ber 

9?egel nur eine ©eftd)tSwa^rnel>mmtg auStöfen, unb ba aud> fonff 

»erfchiebene Einbrücfe, bie »on einem ©egenffanb herrühren, ftd) 

»ereinigen, fo muf ein unpaariges ©ebilbe im ©etjirn ber Sif* ber 

Seele fein. ©eScarfeS hatte bie 3irbelbrüfe als folct>en angefel;en, 

anbere entfdjieben ftd) für ben „Valfen", ober bie „VarotSbrüde", 

ober baS »ertängerfe ‘dftarf. ©urd? bie Sortfchritte ber ©ehirn- 

anafomie gelangte man ju ber Einftdjf, baf eS fein unpaariges 

Organ gebe, bem eine berartige jenfrale Vebeutung jufotnnte. ©ie 

Ner»enbahnen, bie »on ben Sinnen unb ben übrigen Körperorganen 

t>erfommen unb ju biefen auSffral;ten, laufen nicf)t an einer Stelle 

jufammen, »ielmetjr fommen atS it)re jentrate Vertretung »erfd)ie-- 

bene Partien ber ©rofhirnrinbe in Vefrad)t. StRatt ffellte ju- 

gleict) feff, baf alte biefe ©etnrnjenfren burd) Sofern in ber mamtig- 

fattigffen <333eife mifeinanber »erbunben feien. ‘Stuf ©runb beffen 

gelangte man gu ber Einftc^f, baf man atS pht?ftfd)eS Korrelat für 

bie Einheit beS Vewuf tfeinS nicht ein unpaariges, möglid)ff EteineS 

©ebilbe im ©et;irn, fonbern bie burdjauS etnhetflid;e Organifation 
ber ©roftjirnrinbe anjufefjen ĵabe.

©aneben beffätigte, ja übertraf bie ErfennfniS ber faff unübcr- 

fel)bar reifen ©e^irnffruftur bie t»eitget)enbften Vermutungen über 

bie Kompliziertheit beS feetifdjen ©efd)el;enS, ju benen man auf 

©runb pft)d;>otogifd>er ‘Stnal^fe gelangt mar. ES ergab ftd), baf 

bei tneljr ober minber beffimntf lofalifterfen ©el;irnbefeffen Muni

tionen mie <2öat;rnehmen, £efen, Sprechen, Schreiben gteic f̂am in 

*>̂re Elemente jertegt mürben, unb fo fonnte bie ĉ>f̂ )cE>otogie ber 

©et;intforfc^ung mancherlei Sörberung banfen. Sreitic^ mürbe fte 

bes^atb »on ber letzteren nid>t abhängig, mie »on mand;er Seite 

öorfd)netl proftamiert mürbe; benn wenn Wir aud) bie Vefd)affen- 

heit unb bie innere Sfruftur beS ©e^irnS noch f° genau fennten, 

fo »ermöd)ten wir bod> biefer röttid)--grauen breiigen SCRaffe nid)f 

anjufehen, baf fte ein Organ gerabe für VewuftfeinSoorgänge fei. 

'Sßie wir bie Konffruffion einer SDZafd)ine »on itjrer £eiffung fyev 
»erffet;en, fo bie Vefchaffen^eit eineS OrganS »on feiner Sunftion 

her. 9^un müffen wir hier freilich bie Stage offen taffen, ob bie 

VewuftfeinSoorgänge ohne weiteres atS ©ehintfunffionen bezeichnet 
Werben fönnen; aber barüber iff man bod) einig, baf fte ju fold̂ en 

in gefe^mäfiger Vejiehung ffehen. ©a unS aber bie VewufffeinS- 

gef^ehniffe »iel beffer befannt ftnb als bie Struftur unb bie Snnffiott
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beg ©ehirn«, fo wirb ber ^fychotogie im allgemeinen in il;rem Ver» 

hälfnt« jur ©ehirnforfd>ung bie führenbe Nolle jufallen. ©a« ift 

nid^t fo gemeint, baf ber ^ftjcfyologe at« fotd>er über anatomifd>e 

unb phpftologifche fragen a priori Vefd)eib geben fönne, er wirb 

aber »telfach in ber £age fein, fold>e fragen fachgemäf ju formu

lieren. ©arm Hegt eine werföolle ©irefti»e, benn eine jwedmäftge 

Mrageffellung ift off ein bebeutenber Schrift »orwärf« in ber wiffen- 
ftafftichen Grfennfnt«.

‘SBie bur^ ein berartige«3ufammenarbeifen »on©ehirnforfchung 

unb ^chotogie bie empirifch-naturwiffenfchaftl id)e SÜRe- 

t^obe in ber teueren geförbert worben ift, fo hat im gleichen 

6 inne, aber noch kräftiger unb nachhaltiger, bie Gnfwidtung ber 

S inne«phh f io tog ie  im ßaufe be« 19. 3ahrhunberf« auf fte 

eingewirft freilich ftnb bie Vegrünber ber mobernen Sinne«- 

pl^fiologie burch phitofophifche Spefulation mehrfach »on ber Vahn 

empirifcher Morf^ung abgetenft worben. 60 hat fcf>on Sohanne« 

M ü t t e r  („3ur »ergleichenben «p^^ftologie be« ©eftif«ftnne« ber 

9J?enfd)en unb ber Siere", 1826) Kant« £ehre »on ber Qipriorität 

be« Naume«, bie gar nicht pfydjwtogifch-genetifch gemeint war, in 

bie Behauptung umgebeutet, bie Naum»orffellung fei bem 3)?enfd)en 

angeboren („Nati»i«mu«"). <2Benn nämlich Kant nachweifen wollte, 

baf bie Naumoorffetlung a priori gelte, b. h- eine nofmenbige Vor- 

au«fet3ung für 9)?afhemafif uttb mathematifche Naturwiffenfchaff 

fei, fo war bamit über ba« 3uftanbefommen biefer VorffeKuttg im 

3nbi»ibuum noch nicht« behauptet. Auch 3oh- Sftütler« »iel- 

erörterte« „°prinjip ber fpejiftfchen Sinne«energien" iff in feiner 

Allgemeinheit nicht fowoht eine entpirifche Meffffettung pf^c,.- 

phhfwlogifcher Satfachen, al« oielmehr eine erfenntni«theorettfd)- 

metaphpftfche Vehaupfmtg; benn baf bie Qualität ber ©inne«- 

empftnbung nicht einen 3uffanb be« auf eren Körper«, fonbern einen 

folgen be« ©inne«ner»en bem Vewuftfein übermitteln, tnfereffierf 

ben ^f^chotogen at« fotzen nid;t, ba e« thm nicht auf bie Ve

beutung ber Gmpfinbung für bie Grfenntni« ber Auf enwelt, fonbern 

tebiglich auf ihre Vefd)affenheit unb bie Vebtngungen ihre« Auf
treten« anfommt.

Gbenfo l;at Hermann &elmhol$ (geft. 1894), ber im ©cgenfafs 

ju Gütler« Nati»i«mu« ben Gmpiri«mu« »ertrat, alfo ba« allmählidje 

3uffanbelommen ber Naumöorffeltung au« an fich unräumlichen 

Glemenfen lehrte, ber phitofopl;ifd)en ©pefulation feinen Sribuf
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3ejal;lt Gr ffimmt mit 9Xüller barin überein, baf bie Gmpfmbungen 

feine Abbitber, fonbern nur Symbole ber Vefchaffenheiten ber 

©inge feien, ©a« war übrigen« bereit« gefagt in Code« (geft. 1704) 

Unterfcheibung ber „primären" (b. h- ben ©ingen felbft julommenben) 

unb ber „fefunbären" (b. h- »on un« ihnen beigelegten) Qualitäten, 

bie ihrerfeit« fchon bei £obbe«, ®e«carte«, ©altlei, ja bei bem 
alten ©emofrit ftd) finbet.

Auch ffellte i>etmholt3 bie Sheorie auf, baf burch unbewuffe 

Kaufatfchlüffe bie Gmpftnbungen auf äuf ere Hrfachen jurüdgefütjrt 

Würben unb fo eine Aufenwelt für un« fonffruiert werbe — eine 

Sl;eorie, bie mehr einen fpefuüerenben ^etaphpftfer at« einen 

«ntpirifd)en Morfcher »errät; wie fte benn 5. V . aud) bei Mid)fe unb 

Schopenhauer un« begegnet, ©iefe Sheorie »on ben „unbewuften 

©djtüffen" unb bie bamit gegebene 3nfelleffualifterung ber <2Bahr- 

nehmung«projeffe fonnte bei ber gewaltigen Autorität »on Äelm- 

holfj nur allmählich überwunben werben. Nicht beeinträchtigt wirb 

alterbing« baburch ber <Zöert ber reichen empirifd)en Grgebniffe, bie 

•Öetmhol^ in feinen grunblegenben QBerfen: „Äanbbud) ber phhfto- 

togif^en Qptif" (1856—1866) unb „ßehre »on benSonempfnbungen" 

(1862) für bie ©tnne«ph^ftologie gewonnen hat Vefonber« be= 

beutfant für bie Gntwidlung ber ^fpchologie war babei, baf 

-öelmholtj ba« experimenteile Verfahren  im weiteften Um
fange in Anwenbung brad)fe.

©a« gleiche hatten bereif« »or ihm bie beiben Morfcher getan, 

bie recht eigentlid» al« bie Vegrünber ber experimentellen Spft>d̂ o- 

togic bejeichnet werben bürfen: ber ^h^ftotoge Graft Heinrich 

^ßeber (geft 1878) unb ber <£h#fer unb ^p^Uofoph ©uffa» 
Sheobor Rechner (geff. 1887).

QBeber hat, in ber Abfid)f, bie Reinheit unferer ©inne«organe 

ju prüfen, maffenhaffe ©fperimenfe, befonber« hinftd>flid> be« 

Qrf«= unb ©rudftnn« ber Äauf, angeffellt; er hat babet aud> 

pf^chotogifche Vebingungen für bie Sicherheit be« Vergleichen« 

unterfud)t, j. V . ben Unferfchieb ber gleichzeitigen ober aufeinanber« 

folgenben ©arbietung ber Vergteid)«obje!te, bie Vebeutung ber 

»erfchieben langen 3wifd)enjeit in teuerem Mall ufw. Gr hat 

m«befonbere ba« ©efefj entbedt, ba« feinen Namen trägt unb ba« 

Hagf, i>af ba« Vewufffein »on Gmpfinbung«unterfchieben nicht 

i3°n bem abfolufen, fonbern »on bem relati»en Unterfchteb ber 
9?eije abhängf.
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Metner aber, ber in fettener <355eife ftwungoolle ^fiantajie 

mit nüchternem unb gebulbigem Morfterjtnn »erbanb, Earn »on 

weltumfpannenben metaphhftften ‘̂ Problemen tjer auf ba«felbe 

©ebiet entfagenber experimenteller Ünferfucfwng. Veeinfluft »on 

Stelling« Naturphilofophie, »ar aud) er überjeugt, baf bie Natur 

»erEörperter ©eift fei. Er futte nun ba« <2ßeltgefe§, n a t  bem 

ba« pfptifte 3nnere unb ba« phhftfd)e Auf ere in Beziehung ftänbe. 

So fd)uf er feine „Elemente ber ‘pfhtopfyhfrt" (1860), worin er 

bie AbhängigEeit ber pfyd)ifcf>en »on ben phhftften Vorgängen 

eraft ju ermitteln beftrebt mar.

Meiner« Natfolger haben feine naturphilofophiften Konjep- 

tionen meift aufgegeben unb f it  junäc^ft auf ba« Spejialproblem 

be« Verhältniffe« »on Empfinbung«- unb NeijftärEe beftränEt; 

aber allmählit Eam man baju, bie »on Metner erbad>ten pfptf>o= 

phhfift en SKet^oben ju allgemeinen p f h t i f ^ e n S W a f m  et hoben 

ju erweitern. Anregungen baju famen »on »erfdjnebenen Seiten.

Sc^on am Enbe be« 18. 3ahrhunbert« mar man auf gewiffe 

©ifferenjenber3eitauffaffung bei a ft r o n o nt i f t  e n Veobattungen 

aufmerffam geworben. E« gilt babei bie Mrage ju beantworten: 

Wie fte^t ber Stern, ber ba« ©efid)t«felb be« Fernrohr« pafjterf, 

ju ben gäben be« ^ilrometer« jwiften jwei S^lägen ber 

SeEunbenuhr. 3m 3a^re 1795 hatte ber Conboner Aftronom 

‘zOcaöfelpne feinen Affiftenten KinnebrooE entlaßen, weil beffcn 

Negiftrierungen bie auffallenbe ©ifferenj »on 0,8" gegenüber feinen 

eigenen jeigten. ©er Aftronom Veffel hat (1822) nac^gewiefen, 

baf e« fid) hier um bauernbe inbi»ibuelle Verftiebenheiten in ber 

Auffaffung be« 3eit»erhältniffe« »on Sinne«einbriid'en hanbelt, bie 

in fogenannfen „perfönliten 3eitgleict>ungen" ju fixieren finb. 

©urd) beren Verüdfittigung (affen ftc£> bann bie btfferierenben An» 

gaben »erfd>iebener Veobad>ter in Übereinffimmung bringen, ©iefe 

unb ähnliche Mefifteltungen »on Aftronomen gaben cPfhd)oIogen 

ben Anftof, ‘Sftethoben au«jubilben, um bie 3eit möglichft genau 

ju meffen, bie jwifchen ber EiitwtrEung eine« äuferen Einbrud« 

unb ber Au«fü£rung einer baraufhin ju »olljiehenben Vewegung 

»erflieft. ©ie hicrju angeftellten fogenannten „ Nea Et iott«* 

»erfuche" erwiefen f i t  aud) geeignet, um bie ©eftwinbigEeit unb 

ben Vewuftfein«»erlauf beftimmter pfhd)ifcher AEte wie Aöieber- 

erfennen, Erfennen, Unterfteiben, Neprobujieren, Urteilen ju unter* 

fuchen. Von hier au« tarn man auf bie ‘Probleme be« fogenannten 
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,,3eifjtnn«", b. b. auf bie Vcjiefmngen fubjeEti»er 3eit»orftellungen 

ju ben objeEti»en 3eitwerten; ferner auf bie Probleme be« Nhhth" 

ntu«, be« Verlauf« »on ©efüj)ten, AffeEten, ^£ßillen«»orgängen.

7. Alle bie Anfäfje ju einer experimentellen ‘pfhtologie, 

bie ber ©ehtrn- unb Sinne«phhftologie, ber 'pfpdjophhftf unb 

Aftronomie ihr ©afetn »erbanEten, hat Wilhelm V3unb t (ber feit 

1875 in ßeipjig wirft) mächtig weiter geförbert unb jufammen- 

geftloffen. ©urd) feine jahlreidjen Einjelunterfutungen unb ju- 

fammenfaffenben©arftellungen hat er recht eigentlich biemoberne 

em p i r i f te  ' p f h t o l o g ie  al« befonbere unb babei jahtreidie 

Einjelgebiete umfaffenbe ©ifjiplin Eonftituierf. Sie ift jugleit 

Phh f io log i f te  'pfhtologie, fofern fte bie Vejie^ungen ber 

p|t>d)ifd)en Vorgänge ju ben ©ehtrn- unb Neroenttorgängen unter- 

fucht; fte d)araEterifterf ftd) al« experimentelle, fofern bie ju 

uttterfuchenben pfptiften Vorgänge wtUfürltd) erjeugt unb »er- 

änbert Werben. Neben ben experimentellen <30f?et£>oben, bie ftch <*««-■ 

fchltcflich auf ba« inbi»ibuelle Vewuftfein bejiel;en, »erwenbet (2Bunbt 

aber aud) bie »ölEerpfhtologifchen, bte »on ben Erjeugniffen 

mcufchlicher ©emeinfehaffen: Sprache, Kunft, ^ h ^ u « ,  allgemeinen 

^öiUen«normen, au«gehett unb bie ihnen jugrunbe liegenben »er- 

wicfelteren geiffigen Vorgänge unb beren ©efe^mäfigEeit barau« 
ju erfchliefen tradjfen.

Von ‘Söunbt unb feiner Schule unterft eiben ftt einige Ver

treter ber experimentellen unb phhfiologiften ^pfytologie baburt, 

baf fie eine widrige £ehre ber Söunbtften ^fhtologie, bie 

App er jeption«lehre, ablehnen, ©a« <2Bort „Apperjeption" be- 

beutet̂  bei QBunbt junätft ben Vewuftfein«»organg, baf „ein 

Pfhti|d;er 3nhalt ju Elarer Auffaffung gebrad;t wirb", anber« au«* 

gebrüdt: baf irgenbein ©egenffanb fojufagen in ben „VlidpunEt" 

unfere« Vemuftfein« tritt, baburt, baf ftt ihm unfere AufnterE- 

fantEeit juwenbet. © af biefer Vorgang fortwährenb in unferem 

Vewuftfein ftt abfpielt, Eann n itt Wohl geleugnet werben. So 

breht ftt benn au t her Streit nid)t um bie S a tfä t lit^ it  unb 

Veftaffenheit biefe« Vorgang«, fonbern um feine ErElärung. 

<® unbt »erwenbet näm lit ben Vegriff Apperjeption -  unb bamit 

Eommen wir auf bie jweite Vebeutung be« SBorte« — au t al« 

ErElärung«prinjip für bie erwähnten SDBanberungen ber AufnterE- 

lamEeit. Eine „pafftoe" Apperjeption liegt n a t if>m bann »or, 

fcenn jufällig gegebene äufere Neije burt befonbere 3ntenfttät



ober anbere Momente btc 12Iufmerffatnfeit erregen unb oon unS 

paffto Eingenommen werben, „Slfttoe" ‘ilpperse^iion unb bamit baS 

<23ewußtfein ber Selbfftätigfeit iff bann »orl;anben, „n>enn weiter 

gurüdliegenbe Anlagen beö ^ewußtfeinS, weld>e mit <23orerlebniffen 

gufammenfmngen, bie o^ne btreffe <23estel)ung ju ben unmittelbar 

gegebenen ©nbrücfen fielen, bie 9vtd)fung ber ^lufmerffamfeit be* 

bingen. Soldje “̂ pperjeptionen faffen wir bann als Äanblungen 

be$ „3d>" auf, infofern unö eben biefeS ein ^uSbrud für jene ©e= 

famtwirfung iff, bie unfere früheren pfyd)ifd)en ©rlebniffe, o|>ne 

beuflid? beffimmfe Sonberung ber einzelnen, auf bag auSüben, waS 

in einem gegebenen ‘Slugenbltde in unS gefd>ie£t".

Suchen wir biefer »ielbiöfufierten ^pperaeptionSte^re eine etwas? 

populärere Formulierung ju geben, fo märe gu fagen: „^Ipperjeption" 

in ber erffen (befcf>reibenben) <23ebeufung bedt ftd̂  etwa mit <2luf= 

merffamfett, in ber j weifen (erflärenben) mit QBiUe (im weiteffen 

Sinn), ©er paff ioe ‘iJIpperjepfionSoorgang märe bann eine 

§riebl>anblung, btc unter ‘Söirfung eines Mottos (j. <23. eines 

unerwarteten (SinbrudS) erfolgt unb in ber aufmertfamen Eingabe 

an ben ©nbrud befte&t. Sin Erlebnis ber aft iben <2lpperjepfion 

wäre bagegen eine <2Billtür<ober gar 2Da£l)£anblung, in ber baS 3<$ 

auf ©runb feiner <23efäaffen£eit, wie fte ftc$ bi« ba^in enfwidelt 

i>at, afti» beftimmt, welken »on berfcfyiebenen möglichen Einbrüden 

(<23orffellungen, ©ebanfen ufw.) eS feine ^lufmerffamfeit juwenbet; 

worin eS alfo auf ben Ablauf beS feeliföett ©efd>e£enS einen be* 
tyerrfcfyenben (Einfluß auSübt.

©egen biefe ^pperjeptionSle^re <2öunbtö wenbeten ftd) fiaupf* 

fäd>lid) Sftünfferberg, Ebbinghaus, Ste&en, ©. ©. SOfttUer u. a. 6 ie 

fc l̂iegen ftd? an bie englifcfjen ‘Slffoj iationSpfpc^ologen an 

unb erflären, bie ‘Slpperjepfion fei eine „mefap^ftf^e" Voraus* 

fetjung, ein ^eimlid) wieber eingefü^rfeS „6 eelent>ermögen", womit 

<JBunbt ja^lreic^e ®rHärungSfd>wierigfeiten nicfyt befeitige, fonbern 

umgebe. „<2öo ein ferner erflärbarer pfl)d)ifcl)er Vorgang »orliegt, 

Wirb er biefer Slpperjeption sugeföoben. ©amit iff jeboĉ  sugleid) 

aucfy auf jebe pft>cfyo-p f̂tologifd)e ©rflärung tterjidjtef" (3 ie£en).

<2)iefen ©inwänben gegenüber bemüht ftd) <2Bunbt barjutun, baß 

bie <2lpperjepfion ein „empirifö-pfp^ologiföer" begriff fei, fein 

metapf^ftfdjer. Soll bieS Reißen, baß fein ©egenffanb unmittel

bar im <23ewußtfein aufmeiSbar fei, fo gilt bieS freilich nur für bie 

■2lpperseption in tyrer erffen <23ebeutung (»gl. 6 . 19). SBaS aber 
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bie pfttyftologifcfye Seite betrifft, fo fucfyf <3Bunbf ju jeigen, wie man 

fiĉ> ein befonbereS p^ftologifdjeS Subffrat ber 2lpperjeption unb 

feine <2öirfjamfeif ^pot^etifd) benfen fönne. 3m Hnterfdneb »on 

ben 9?eflejborgängen, in benen ein einfaches 93er^ältniö jwifcfjen 

9?eij unb 9?eaftion beffe f̂, follen bei ben ^pperjepfionSborgängen 

„jaljlreicfye, unferer näheren 9^ad)weifung entgel;enbe 3wifd)englieber 

auf baS (Snbrefultat ben enffd)etbenben Einfluß üben." ®ie ptyi)fto* 

togifc^e 9latur biefer 3wifd)englieber fei unö freilich ganj unbe« 

fannt, wir bürften nur »orauäfetjen, ba^ fte ftĉ  auf ©runb ber 

generellen unb inbiöibuellen (Sntwidlung gebilbet hätten.

<2Bir fßnnen biefe wiffenfd^aftlic^e ©iöfttffton — in beren 93erlauf 

ftĉ  bie 'Parteien umoerfennbar einanber genähert ̂ aben — nid)t weiter 

fd)ilbern. 3m ©runbe fd)eint ftĉ  ^ier — wenn aud) ben Streiten* 

ben nicfyt immer bewußt — ber alte ©egenfatj jwifd^en 3nbefertni* 

niömuö unb ©eterminiömuS wieber in einer neuen Form geltenb 

ju machen (obwohl beibe Parteien ftd) pm  ©efermintömuS be* 

Jennen). <Sei <2Bunbt jeigt fid) wenigffen^ ba^ <23effreben — ba3 

auĉ > eine ioauptfenbenj ber Snbeferminiffen iff —, bem <2öollen beö 

'30'cettfcEjen unb bamtf ben »om (2öiEen beeinflußbaren Pieren 

geifftgen Furdtionen eine gewiffe felbftänbige ^Iftioität ju fid)ern. 

*23ei feinen ©egnern überwiegt baö — bei ben <3)eferminiffen ge* 

wö^nlicb »orwaltenbe — 3ntereffe, ben faufal-notwenbigen <23erlauf 

alleg pt)9ftfd)en unb pfpi îfd>en ©efc^e^enö feftju^alfen. ®er „<2öille" 

gilt i^nen alö ein „m^fferiöfer Faftor“ unb wirb al£ befonbereö 

Wir!enbeö ^rinjip abgelebt. 93ielme^r legt man ber Srflärung bie 

©efe^e ber ^Iffojiation unb 9?eprobuftion jugrunbe. Freilich ^at 

man biefe burd> <23erüdftcl)tigung weiterer llmffänbe ergänjf. Q3on 

einem gegebenen 93ewußffeinösuffanb auö Jönnen ja »erfd>iebene 

9?eprobuffion3tenbengen auögel)en. ®iefer ober jener ©ebanfe, 

biefer ober jener Äanblungöantrieb ufw. Jann ftd) aufbrängen. c2Bei- 
entfĉ eibet, welche Senbenj ftegt? 9?id)t eine „Kipperjeption" ober 

ein „<2BiHe", fonbern einmal „bie Stärfegrabe, welche ben fonfur-- 

rierenben 'Jlffojiationen gemäß ber 3af>l unb Q3erteilungöweife ber 

jugrunbe liegenben ^ieber^olungen ufw. an jtd) jufommen", unb 

SWeifenö bie „Äonffellation", b. t>. ber »erfd)iebene ©rab oon „<23e-- 

^eitfdjaft, in welche bie ben fonfurrierenben 9?eprobuJfiongfenbenjen 

«tttfpred)enben 93orftellungen burc  ̂ bie oorauSgegangenen (Srlebniffe 

berfet̂ t ftnb." (©. <£. Füller.) Snblicl) wirb anerfannt, baß auf 

©runb ber 9?eprobuftion^gefe^e unb gemachter Erfahrungen 93orftel*
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langen öon 3ielen (Aufgaben, <2Xbftc£̂ fcn ufw.) auftreten unb wirfen.

0 o fu#t man aud) t>on feiten ber neueren ^Iffojiationöpf^ologen 

bem Vewufjtfein«beftanb ber populär als „willfürli#" bejei#neten 

©rlebniffe gerecht ju werben unb barjutun, bafj felbff bei »otlfom- 

mener “2lnerfennung be« ©etermini«mu« ber SWenf# bod) ni#t al« 

ein pafftoer Spielball äußerer ©nbrüde unb ererbter 9?efle£tned)a* 

ni«nten erfc£>cinc, fonbern bafj feine ^erfönlic^feif unb beren 

Vergangenheit in feinem ®enfen unb ioanbeln ein gewichtiger 
Sfaftor fei.

(2Benn aud) über biefe Streitfragen no# feine »öllige (Einigung 

erjielt iff, fo barf man bo# bie genannten Anhänger ber “Slpper- 

Seption«- wie bie ber 2lffosiation«pf9#ologie su ber einen .Jo a up t-- 

ri#tung ber heutigen ^ f^o log ie  jufammenfd)lie^en, bie bur# Ver- 

wenbung experimenteller SCRetfjoben unb bur# eingeljenbe 

Verüdft#tigung be« cP £ 9f io log i f#en  #arafteriftert ift.

3f)r ffeljt eine anbere gegenüber, beren Vertreter jwar bie Ve-- 

beutung p^jtologif#er Vorgänge für ba« Vewufjtfeinögefd^en nid)t 

beftreiten, aber bie ft# öor allem mit ber 2lnalt)fe unb Vefdjrei- 

bung be« lederen bef#äftigen. Sie treiben mithin nid)t fowofil 

p^ftologif#e, als »ielmef>r „reine" ^fp^ologie. ®amit £ängt 

jufammen, bafj fie ftd) mit Vorliebe ben fogenannten höheren 

geiftigen Vorgängen juwenben, wäljrenb fi# bie Vertreter ber p^fto* 

togifcben °Pft;#ologie big |e$t mefjr mit ben elementaren feelifd?en 

©ef#e£niffen befc^äftigt £aben, über beren p^ftologif^e Korrelate 

ft# e^er beftimmte £i;pot£efen gestalten laffen. Unb wäl^renb fie 

bie experimentellen 5J?ef^oben weitau« betrugen, überwiegt bei 

ben Vertretern ber reinen cPft;d)ologie bie einfa#e Selbffbeoba#- 
tung (bie „introfpeftioe" xO?etf;obe).

211« bebeutfam für biefe 9?i#tung ift (abgefe^en »on S^eobor 

£ipp«, 3o£anne« 9?e£mfe unb &an« £orneliu«) in erfter £inie 

'tfranj V ren tano  ju nennen, ber burd) feine Ce^rtätigfeit in <2Bien 

unb burd; fein Äauptwerf „^f^djotogie »om empirif#en Stanb-- 

punft" (I. ^eit 1874) fe^r na#f>altig gewirft fyat. Von i|»m ab« 

gängig ftnb »or allem eine 9?eil)e öfterrei#if#er P ro lo g e n  wie 

d^riftian »on (S^renfel«, Süexiu« SETCeinong, 2Uoi« Softer, Stephan 

^itafef u. a., bie mit Vorliebe bie Hnterfu#ung be« ©egenftanb«=, 

in«befonbere be« ^ormenbewufjtfein« gepflegt £aben. Vrentano« 

©nflufj geigt au# 5?arl Stumpf, ber in feiner „$:onpf9#otogie" 

(Vb. I 1883) bie ©rforf#ung be« reinen Vewufjtfeinöbeftanb« beim

Soren wefentli# geförbert l;at. CEnbticb iff oon il;>m angeregt 

Sbntunb Sufferl, ber neuerbing« mit allem 9tad)bruc! betonte, 

bajj eine beffriptioe VeWufstfein«pf9#ologie bie Vorauöfetjung ber 

experimentellen fei. ®enn e« gilt sunädjft, ba« unmittelbar im Ve- 

wujjtfein ©egebene — bie „'Phänomene" nennt e« Sufferl ni#t 

ganj jwedmäfjig — na# feinem SBefen, b. I). feinem QBa«?, feiner 

Vef#affenf)eit ju unterfuctyen unb mit iöilfe biefer ^Befenöanalpfe 

bie fprad)üblid)en pf^)#ologif#en ‘Sluöbrüde in i^rer Vebeutung ju 

Hären. ®enn nid)t feiten ftnb biefe ‘Jluöbrüde »ielbeutig, ober mir 

)̂aben nur ein sage« Vemu^tfein »on bent, wa« fte bejei#nen. 

9^ur n>enn eine forgfältige pI;änomenologifd)e £21natt)fe unb, Äanb 

in Äanb mit tyr, eine Klärung ber pf^)#ologif#en Vegriffe »orauö* 

gegangen ift, fann bie efperimentelle <5orfd)ung nad) ben Vebingungen 

ber Vemu^tfeinöerlebniffe, il>ren Varietäten unb pfropf)tjftfdjen 

'xRegelmä îgfeiten mit *2luöftd)t auf Srfolg beginnen; benn nur bann 

lann fte miffen, maö fte eigentlid) ju erklären t)at, wie fte ilpre Pro

bleme ftellen unb mie fie iljre ®rgebniffe begrifflich faffen mu^. 3n ä^n» 

ltd>em Sinne l;at bereit« 1894 ©iltljety in einem bebeutfamen 2luffa^ 

„3been ju einer bef#reibenben unb jergliebernben cpfpc^ologie" 

entmidelt, unb l)at neuerbing« <2B. Sd)mieb^o»arjif in 2ln!nüp> 

fung an ©iltljep ben „Hmrifj einer anall)tifd)en cpft)#ologie" ent

worfen unb i^r Ver^ältni« jur empirifd)--erperimentellen bargelegt.

»errät ©nfeitigfeit, wenn man#e Vertreter ber experimentell- 

t>^ftologifd)en 9\id)tung biefe reine Vett>ufjtfein«pft)#ologie al« 

„S#reibtifd)pf^#ologie" »erfpotten, ober ba« ‘Sluögehen »on ben 

pf^)#ologifd)en 2lu«brüden ber Sprad)e al« ,,Verbali«mu«" unb 

,,S#olaftiji#mu«" able^nen. ®er wirllid) „fd>olaftifd>e" (5orf#er 

ift baburd) #arafteri|1ert, bafj er au» ben <2Bortbebeutungen analp- 

tif#e Urteile ableitet in ber Meinung, bamit Satfa#ener!enntni« 

gewonnen ju ^aben; ber beffriptbe cPfpd)ologe (b. i. ber „cp^äno- 

menologe" im Sinne ioufferl«) jie^t au« ben SBortbegriffen über« 

paupt feine Urteile, fonbern lebt ft# in bie cpi;änomene hinein, 

Wel#e bie betreffenben “SCßorte bejeid^nen unb anregen, unb fu#t 

bur# fd)lid)te« 2lnf#auen be« im Vewu^tfein unmittelbar ©e- 

gebenen fein <2Befen ju faffen unb bur# 2lnalpfe unb Vef#reibung 
feftjuftellen.

©a^ e« freili# au# auf feiten ber reinen cPft)#ologen ni#t 

<tn Verfennung unb Hnterfd)ä^ung ber efperimenteli-p l̂;ftologif#en 

9<i#tung fel;It, foil um ber ©ere#tigfeit willen fonffatierf werben.
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3um ©ebenen ber ‘Pfochologie müffen jeboch beibc Nichtunqen 

jufammenwtrfen. Cebtgltch au« ber eigenen Selbffbeobachtung feböp-

f * ? v  ^  reme ^ ^ oI°Se in ©efahr, inbioibueüe Eiqenfüm- 
g‘ } ‘ n ,eui(f  Seelenleben« ju »eraügemeinern ober Cücfen ber 
Beobachtung burch KonffruEtionen au«Sufüllen. ©er einfeitige Ver-

d l7  b S  f Unb ^^tologiften Nid>tung überfielt 
imh v fr unjuretd)enber Anatyfe be« Bewufffeinöbeffanb«

h™ h 5 2 "  9riffen arbeitet' unb ^  fommt wohl au* 
baju, ba« f̂t)ci)tfcf)e ju fehr nad) bem Puffer be« '»böftfeben au? 
Raffen unb fo in jtl „etJ nen. 4 ™ ^ “ ^

Verfennung m neuerer Seit gerabe£enrt Berg fon  gewanbf unb 

berebt entgegengefrefen iff, foil nicht unerwähnt bleiben.

Sme gw tfft SWitterfJeOung J#ifc&en ben f#B i , « e„  < * ,*«  

fiaupm ^tungen ber Jeufigen 'pft,d)o[ogie nimmt bie fogenannte 
, ,® » r j b Urger ei„  (tine 55e„ i ^ n„ ng, We „ W J \

I W  ™'vi,°t 60ä 0 ^ U,!,ailpt Ä i i<Pe ( t  1915) nur bi«
1909 m QBurjburg gewirft hat, fobann nad) Bonn unb 1913 nach

^Jiunchen berufen mürbe), ©iefe Morfcher finb beffrebt, eine forq»

faltige qualifafi»e Analpfe ber Erlebniffe mit ber Anwenbuna

be« efpertmentellen Verfahren« ju »erbtnben, burd) ba« bie qefeft-

maftgen Begehungen jmif^en Erlebniffen unb Neuen feffqeffellt

werben foUen. Sie »erfennen nicht bie gBichtigfeif ber Be-

Stejmngen be« <£foc$tfc$en 8um ^^ftologiften, fte galten e« aber

md)f für richtig, mit ber Unterfuchung ber fogenannten höheren

Seelenoorgänge 3u warfen, bi« un« bie Äirnphpftologie i^re etwaigen

Korrelate aufwetfen fann. 60 haben fte in«befonbere bie Unter-

fuchung ber ©enf- unb 2öißen«»orgänge, aber auch bie ber äffhetifchen

r ebntffe tn Ungriff genommen, ©abei Eonnfe ber experimentelle

Apparat nteiff fef>r »ereinfachf werben, bagegen fiel ber ioaupt-

nad)brucf auf eme — burch fragen be« Berfuch«feiter« unter-

Snbioibuen maft^ C 6 eIbffbeobad;)tun9 Pfad)ologifch gefaulter

QBunbf hat freilich gegen biefe „Au«fragemefhobe" (wie er fte 

nannte) unb t^re „6 d)einefperimente" föarf polemiftert; er hält 

an ber »on thm fd)on »orl)er »ertretenen Anftchf feft, baf *ur Unter- 

fud)ung ber ©enfgefdje^niffe nur bie »ölferpf^ologifc^e SDZetbobe 

»erwerfbar fet, wobei auf ba« ©enfen au« feiner Berförperunq 

m ber Sprache 8urüdgefd;loffen wirb. 3nbeffen l;at ba« reiche 

Veobacf)tung«material, ba« bie benfpf^ologifc^en Unterfuchungen

ergeben haben, biefe« Bebenfen QBunbt« wiberlegt unb unfere Ein- 

f ^ t  m »ielen fünften geförbert.

SWit (2Bunbt einig ftnb bagegen biefe Morfd>er in ber Anftchf, 

baf bie ©efe^e be« Neprobuftion«mechani«mu« nid>t au«reichett, 

bie Erlebniffe be« <2Bollen« unb ©enfen« ju erflären. ©ie haben 

5War ‘Jöunbf« Apperjepttonöle^re nid)t übernommen, fteljen aber 

bod) gleich i^m in einem ©egenfat* jur „Affosiationöpfpdjologie". 

®« ift barum begreiflich, kafj ein Äauptöertreter ber le t̂eren, ©. E. 

Füller, neuerbing« fd)arf, allju fd)arf, gegen bie „2Bürjburger 

©dntle" polemifiert hat. *2Borum e« ft^ in biefem ©freite haupf-- 

fächlich breht, iff bereit« bei Erörterung ber 2Bunbtfchen Apper- 

gepfionölehre angebeutet worben.

Al« Q3erfaffer »on ßehrbtichern, bie bemüht ftnb, fowohl ber 

efperimentell-pht)ftologifd)en al« ber rein pf^chologifch befdhreibenbett 
Richtung Nennung ju tragen, feien 3obl, Ebbinghau«-©ürr, Elfen- 
han« genannt.

'Sftan mag in biefem Nebeneinanberbeffehen mannigfacher Nid)* 

^ ngen unb prinjipieU »erfchiebener ©runbauffaffungen auf unferem 

ef ein 3eichen bafür fehen, baf bie 'Pfychotogie al« Erfah- 

rungöwiffenfehaft, »ergtid)en mit ^®iffenfd)aften wie ‘Phhf^ unb 

y?emte, eine noch fehr junge unb unfertige ©ifjiplin iff. Aber ber 

fretf tff boch aud  ̂ ein ©hmptom ber regen unb »ielfeitigen Mor-

Uni> biefc ^af ^ on f° Sahireiche, aUfeitig anerfannfe 
ge tttlfe gejeitigt, baf über eine« eigentlich ^ein ©freit mehr 

herrfchf: namltt baf biecPf )̂d)ologie ft^ — aUerbing« auf ber ©runb- 

L9'  ec^Cr ,^ 9 f ätti9en Analpfe ber Erlebniffe unb ber Klärung 

t. emP*r i f ^ cr unb womöglich experimenteller 
f  j  e"  f  beb,enen habe, ©elbff biejenigen, bie e« nid;t für au«- 
^ M a l t e n  ben atten metapht;ftfche„ fragen nach ben 

1 1 t-er ©eele, ihrem Verhältni« 5um ßeibe, ihrem Mortleben 

nCt?  semA ^0t>e na^äugel;en, glauben im allgemeinen nicht 
mehr burch apnortf^e Spekulationen ihrem Siele ftd; nähern ju 

nnen, fonbern burd) Nudfchlüffe au« einer möglid)ft umfaffenben 

unb genauen empmfchen Erfennftti« be« Saffachenmaterial«. So 

finben Wir auch neuthomtfftfehe ̂ ft)chologen wie ©utberlet, Herder 

©et)fer -  beren Sntereffe ftarf auf jene ntetaphhftfche Probleme 

geht -  bod) bemüht, ber empirifchen ^ftchologie in weitgehenbffem 
^ a fe  Verüdfichtigung ju f^enfen.
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S w e i t e S  K a p i t e l

S)er (Begenftanb ber ^fyd^olo^ie

1. <2Benn Friebrid) Gilbert £ange in feiner berühmten ,,©efd)i^te 

beS SEftaterialiSmuS" geforbert bat, bie wiffenfcbaftliche ^fpdjclogie 

müffe eine „cpfycbologie ohne Seele" fein, fo bat bie moberne ©e* 

ffaltung unferer ©ifgiplin (wie ber gefc£)icE>ttiĉ e QRüdbüd geigte), 

biefe Forberung in weitem Umfange erfüllt. <20 ir erfennen fte 

freilich nur in bem Sinne als bereinigt an, baß bie Frage nach 

ber „Seele" in bie Sftetaphpftf gurüdgefd)oben werbe, unb baß bie 

^fpdjologie als Eingelwiffenfd)aft ftd) barauf befd)ränfe, baS in 

ber Erfahrung ftd) bietenbe ^fpebifebe ober Seelifcbe gu be* 
fd>reiben unb gu erflären.

3nbem wir ben ©egenffanb ber °Pft)d>ologie in biefer <2Beife 

begeidmen, oermeiben wir eS aueb, oon oorn^erein unS in ber Frage 

feffgulegen, ob baS 'pftjcbifdje mit bem Q3ewußten ftc£> bede ober 

ob aueb Slnbewußt^fpcbifcbeS angunehmen fei. <2öeil aber bie 

Ejiffeng beS lederen umftritten iff, fo muß bie ^fpd^logie ihren 

“SluSgangSpunff ftd>erItcE> oon bem ©ebiet ber 33ewußtfeinS-- 

tatfadjen nehmen unb biefe in erffer Cinie als ihr Öbjeft aner* 

fennen. 2öir werben unS bafür aud) beS ‘SluSbrudS „Erlebniffe" 

bebienen, ber wegen feines neutralen EbarafferS tn ber neueren 

pfpd)ologifd)en ßiteratur oielfacb Aufnahme gefunbett hat.

*2lber was ftnb „cBewußtfeinSfatfad)en" ? 9J?and)e ^Pfpcbotogen 

begnügen ftcb, biefe Frage bureb ioinweiS auf <Bcifpiele gu beant

worten; fte erklären: wir meinen bamit Erlebniffe wie <2Bahr- 

nehmung, Erinnerung, Überlegung, Freube unb Trauer, ‘Jöunfcb 
unb Entfcbluß.

©iefe ‘Slrt ber ‘Antwort fann jeboeb nicht recht befriebigen. 

^ertooller erfd)eint oom wifjenfcbaftlicben Stanbpunft auS eine 

Definition, bie unS ermöglid)t, gang allgemein ben ©egenftanb ber 

cpfpcbologie gu fenngeiebnen unb ihn baburch »on ben ©egenffänben 

anberer ‘JBiffenfcbaften, inSbefonbere benen ber 9?aturwiffenfd)aft 
gu unterfd)eiben.

2. ©aß baS ‘pfpcbifche gunäcbff als Gewußtes ftd) unS in 

ber Erfahrung barbiete, b^en wir bereits betont. ES hanbelt ftd) 

alfo für uns in erffer Cinie barum, baS "Pfpdjifdje (in biefem Sinne) 

oon bem ^bVftfcben abgugrengen. ©ettn bem natürlichen 93ewußf-
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fein iff eine burebgehenbe Sotiberung beS 'Pfpdjifdhen unb cPhbPI 

fd)enfretnb: Menfcben unb §iere unb ihre CebenSäußerungen ftnb 

für unfere gewöhnliche *2luffaffung burd>auS als einheitliche ‘SBefen 

gegeben, nicht als gleicbfam gufammengefetjf auS gwei <3BirElichteitS= 

arten, Mannigfadje 93orfd)läge ftttb bafür gemacht worben. *2luf 

ein befonberS einleuchtenbeS £htterfcbeibungSmerfmal hat üntgo 

9-ftünfferberg hingewiefen. „^fpchtfd) iff (nach ihm), waS nur 

einem Subjeft unmittelbar erfahrbar iff, phtyftfd), 11)00 mehreren 

Subjeffen gemeinfam erfahrbar gebacht werben fann."

'SHr fet>en bei biefer <33egriffSbeffimmung freilich bie ‘Begriffe 

„Subjeft" (ober „3cb") unb „erfahrbar" als befannt unb gültig 

ooraus. “Slber man fann tm Anfang einer !S>i|fenfd)aft nid)t alle 

l̂uSbrücfe befinieren, fonff fäme man fd)Werlicb gum eigentlichen 
©egenffanb.

‘SBir fetten auch oorauS, baß baS eine 3cb, bem baS ‘pfpebifebe 

«rfahrbar iff, eben baSfelbe Subjeft iff, baS biefeS ^fpebifebe erlebt.

3. ©aS fül;rt unS auf ein weiteres burcbgreifenbeS SCRerfmal 

beS ^ftjchifchen (im Sinne beS Bewußten), baS befonberS $heo!)°r 

CtypS heroorgehoben hat. SllleS ^fpcbififye iff einem 3d) gugehörig. 

Sofern eS alfo für mid) erfal;rbar iff, ftnbe t<fy eS auch burd) bie 

eigenartige, nid)t weiter beftnierbare S0I?etn*(33egiebung mit mir oer-- 

fnüpft »or, eS iff mein Erlebnis. ES gibt feine Erlebniffe, bie 

fojufagen herrenlos in ber £uft herumflögen. Sie fommen nur in 

einheitlichen QSerbänben, in einem innigen *3)ftf* unb 9tacbeinanber 

oor, wie ich eS bei meinen Erlebniffen oorfinbe unb wie eS mir 

meine SEKitmenfcben oon ben ihrigen bestätigen.

• s Sugehörigfeit gu einem 3d) bebeutef nicht, baß ich i*1
jebem Moment beS Erlebens mein 3cb felbft oorftnbe. <2Benn ich, 

^ inreL sat15 üer9effenb, hingegeben bin bem ^nbören eines 
JJcufttffüdS ober ber ßeftüre eines intereffanten 'BucbeS, fo iff all 

baS, was ich babei an ©efühlen unb ©ebanfen erlebe, mein Er* 

lebntS, aber etn 3d) werbe id) bei ihrer ^nalpfe nicht als bur*- 

gehenben ‘Beifanbteil entbeden. So fönnen wir mit bem „3cb-- 

Eharafter", ber „^ein-'Begiehung" ber Erlebniffe oielfach nur ihre 

vrtnhetfltd)fett unb Q3erfd)molgenheit meinen, ©iefe Einheitlichfeit 

a er iff — mie unS bie Erfahrung ohne weiteres geigt — nid)t 

tnfaebbeif, fonbern Einheit beS Mannigfaltigen. 3n fontinuier* 

tchem Fluß ffrömf baS Erleben babin, unb baS, waS wir als ein* 

jelneS Erlebnis begegnen, iff nteiff nod) weniger fd)arf oon ben
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anberen untergeben wie eine Woge t>on ber anberen. <2lu# fo 

»orübergehenbe ̂ unb flüchtige Vilbungen ftnb bie ©rlebniffe jutn 

großen §eil wie bie ^Bellen. Sie ftnb Vorgänge, hö#fteng 3u-- 

ffänbe öon relativer ©atter, aber feine beharrli#en ©inge. S[Ran#e 

mögen eittcinber fehr ähnli# fein, bo# feineg fann Wieberfommen, 

ba eg ja felbff alg Vewufjtfeinginhalt ni#f weiter epffiert, wenn 
eg für bag 3# »erf#wunben iff.

4. 3ebo# feeren wir §u bent an erffer Stelle genannten 

SCRerfntal beg (bewufjt) cPfpd>ifd>en jurütf, um ju prüfen, ob eg 

wirfli# allenffalben ft# bewährt, unb ung mögti# ma#f, bie 

6 #eibung som <Ph9ftf#en überall ju »otljiehen. Vei ben meiffen 

Slrfen t>on Vewu£tfeingfatfa#en wirb eg gar feineg befonberen 

Veweifeg bafur bebürfen, bafj fte nur bem erlebenben Subjeft 

bireft erfaßbar ftnb. ©ag gift für ©ebanfen unb Srinnerungen 

fo gut wie für ©rlebntffe beg gühleng, 6 #ätjeng, <2Bünf#eng 
unb (2Bolleng.

^reili# wirb man bem entgegenhalten, bafj man jemanb bo# 

eine Verffimmung unmittelbar anfel;en, einen 2Bunf# „an ben 

'Slugen abtefen" fann, bafj wir in feiner 9?ebe unmittelbar feine 

©ebanfen gu »ernehmen glauben. Slber wag hier wirfli# einer 

SDie^eif »on Veoba#tern bireft wahrnehmbar iff, gewiffe Ver» 

ättberungen in ben dienen, in ber Haftung, ber Ätang ber Worte, 

bag mu§ öon einem jeben bo# erff inftinfti», bli^artig gebeutet 

werben, bamit wir eg alg SHuöbrud eineg cpf^#if#en erfaffen. 

©iefeg Pf^#if#e iff au# hier für alle, au£er bem einen, ber eg 

alg Subjeft erlebt, nur erf#loffen, nur inbtreft erfahren, ©arum 

au# bie jahllofen gälte Don Verfennung, SDftfjtterftänbnig unb 

Sfttfjbeufung unter ben S0?enf#en. Sllfo gegenüber biefen Ve- 

bettfen, bie ft# aug bem geiftigen <3Be#felt>erfehr gegen unfer 

Kriterium beg cPft)#if#en ju ergeben f#einen, täfjt ft# bieg lei#t 

alg gültig bartun, wenn wir nur bie (frfahrbarfeif für bag eine 

Subjeft näher bahin beffimmen, bafj eg ft# babei ni#t um ein 

©rfahren »ermittelff ©eufen, ©rf#lie§en unb Vermuten hanbelt, 

fonbern um ein bireffeg Vorftnben »on unmittelbar ©egebenem.

(£tn ©ebiet gibt eg freilt#, wo eg in ber Sat ni#t ganj lei#t 

iff, unfer Kriterium anjuwenben unb mit feiner Äilfe bag ^ f 9#if#e 

»om ^ h ^ f if# ^  unb bamit bag ©ebiet ber "Pft^ologie t>on bem 

ber 9^aturwiffenf#aft abjugrenjen: bag ftnb unfere Wahrneh- 

tnungen ber ‘Slufjenwett. 3#  benterfe jetjt j. V . jufällia bie
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rote Vlume, bie ba neben auf meinem S#reibtif# ffeht. ©ie Vlume 

felbff fann bo# offenbar »on einer SDJehrhetf »on Subjeften wahr* 

genommen werben, ©emna# wäre fte junt cPh#f#en ju re#nen, 

wag ja au# ber gewöhnlt#en 2luffaffung entfpri#t Wag bleibt 

bann aber no# bei biefer Wahrnehmung bag cPfh#if#e? — „©ag 

€rlebnig ber Wahrnehmung, ber 2lft beg Geheng": antworten 

man#e P ro lo g e n , wie Sbbinghaug, Stumpf u. a. 3ebo# 

#arafterifterf eg benn ni#t biefeg Srtebnig felbft, bafj i# gerabe 

bie Vlume anfehe; wirb mein Wahrnehmunggerlebnig ni#t etn 

ganj anbereg, wenn i# meinen V lid  auf bag »or mir liegenbe 

Vlatt Rapier ri#te? ^ a n  erwäge ferner: wenn i# bie klugen 

f#tiefje unb mir bie Vlume nur „»or ff eile", wirb man bann 

nt#t allgemein jugeben, bafj au# bie »orge ff eilte Vlume irgenb* 

wie jum ©rlebnig felbff gehöre?! Sollte bagegen bei ber Wahr- 

nehmung ber ©egenffanb in feinem Sinne junt (Srlebnig ju 
re#nen fein?

greili# »om Stanbpunft beg naiüen 9?ealigmug aug betra#fet

— unb biefen Stanbpunft nehmen wir ja alle im praftif#en Geben 

ein —, beffeht fein 3weifel: bie Vlume iff etwag Äörperli#eg, 

Ph^fif#eg, unb ihre ^orm unb #re Farben ftnb ihre ©genf#aften, 

unb btefeg pht)ftf#e ©ing mit feinen ©igenf#aften fann bon be- 

itebtg »ielen wahrgenommen werben alg bag eine, ibentif#e ^trf- 

li#e. ©ag alleg mag au# für bie fummarif#e “Jlrt, wie wir ge-- 

wöhnli# urteilen, feine Vere#tigung haben. 2lber, genau genommen, 

tft bo# bie £rf#einunggweife ber Vlume, wie fte gerabe mir je(3t 
ft# barftellt, au# nur mir allein unmittelbar wahrnehmbar, ©ur# 

bte Cage meiner klugen ju ihr iff eg bebingt, ba^ ft# ihre ©röfje 

unb ©effalt gerabe fo barftellt, ba& i# biefe Stetten beli#fet, 

anbere mehr ober tninber bef#attet fehe. Xlnb wenn au# ein anberer 

na# mir genau meine Cage einnehmen fönnte, bin i# ft#er, bafj 

er genau bie gtei#e ©rf#etnung ber Vlume hatte? llnb wenn 

bteg felbff ber Salt wäre: jwei gtei#e £rf#einungen bleiben bo# 

ffetg äwet, fte ftnb ni#t bag eine ibentif#e ©ing, wenn wir au# 

überzeugt ftnb, ba§ eben biefeg eg iff, bag ft# ung beiben in ben 

aufetnanberfolgenben Wahrnehmungen (»on berfelben Stelle aug) 

bargeboten fyat ©enfen wir nun no# an bie Farben ber 

©tnge unb an bie Anomalien beg ^arbenfeheng! (Ein 9?otgrün> 

bltnber wirb bag 9?ot unb ©rün ber »or mir ffehenben Vlume 

anberg empfinben alg i# , nämli# alg ©raunuancen. ©ag wei§
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i# nun freilt# ni#t baher, t# &te »on ihm empfunbene garbe 

bireft wahrnehme, fonbern baher, bafj er bie Farben ber 93lume 

alg übereinffimtnenb beurteilt mit fol#en, bie i#  alg grau fefie. 

2lber eben bie ^atfadje, bafj nur er felbft barüber Slugfunft geben 

fann, wel#e Farben er erlebt (weil biefe btreff nur für ihn allein 

»orfinbbar ftnb), ift für unfere <23efra#fung »on befonberer 93ebeu- 

tung. Sie jeigt ebenfalls, bafj na# unferent 5?ennjei#en beg

c)>f9#if#en ni#t blofj ber “21ft beg Wahrnehmeng, fonbern bie 

barin gegebene Selbftbarffellung beg ©egenftanbg jutn <23ewufjtfeing= 

erlebttig ju re#nen ift. Sftit gutem ©runb h<*f>en bemna# bie 

cp>f̂ )#oIogen faft bur#weg bigger bie £el>re »on ben Empfin- 

bungen, b. h- jenen relafi» einfa#en, anf#auli#en 93eftanbteilen 

unferer Wahrnehmungen für ihre ©ifsipltn tn Slnfpru# genommen. 

Wag nämli# für bag 9?ot unb ©rün gilt, bag gilt ni#t nur für bie 

anberen ©efi#tgempftnbungen ebenfallg, fonbern au# für alle ana- 

logen Einbrüde ber anberen Sinne wie »arm, falt, füfj, bitter, 

hart, Wei#, h°he un& tiefe 'Söne.

2ln biefer Stelle wollen mir ung au# baran erinnern, bafj 

bereifg im Altertum ©emofrit, in ber ^cujeit ©alilei, iöobbeg, 

©egcarteg, £otfe bie S#eibung jmif#en ben fogenannten primären 

unb fefunbären Qualitäten ber ©inge aufgeffellt haben. ©ie lederen, 

b. h- eben bag, mag mir alg Empftnbungen bejei#neten, fommen 

na# ber £ehre biefer ^hüofop^en ni#t bett ©ittgen §u, mie fie an 

ft# ftnb, b. h* loggelöff »on unferer Wahrnehmung, ©ie moberne 

P h ^P  hat biefe *2luffaffung beftätigt. 9Ja# ihr ftnb jene »on ung 

empfunbenen Eigenf#aften ber ©inge, wenn man fte bestimmen 

mtU, mie fte „an ft#" ober „aufjer ung" finb, alg ‘Sthermellen, 

£uftf#wingungen, SSftolefularbewegungen ufm. ju benfen.

Nunmehr löft ft# unfer 93ebenfen gegen bie 3uteilung ber 

mahrnehmbaren Eigenf#affen ber ©inge jur cPf9#ologie. Eg be- 

fteht nur für bie <23etra#tunggmeife beg praftif#en £ebeng ju 9?e#t. 

gür biefe gehört eben bag 9?ot unb ©rün, &art unb Wei# bem 

©tng an unb ni#t meinem Bewufjifein. Unb mir fönnen bei biefer 

2luffaffung au# für gemöhnli# »erbleiben, weil bie Organifation 

ber menf#li#en Sinne ja nteift miteinanber übereinftimmt, unb 

infolgebeffen bie ©inge uttg in übereinffimntenber Wetfe erf#einen. 

W ir haben felbft in einer 9?e#e »on mijfenf#aftli#en ©ifjipltnen, 

5. 93. in ben bef#retbenben 9?aturmiffenf#aften, feine Q3eranlaffung, 

»ott bem nai»--realiftif#en Stanbpunft ung ju entfernen. “2lnberg,
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menn eg barauf anfommt, genau ju beftimmen, mie bie ©inge an 

ft# 5U benfen ftnb, abgelöft »on ben mahrnehmenben 3nbi»ibuen. 

©iefe £oglöfung (mie fte in ber PhVfif «folgt) entfpri#t aber 

tti#t nur einem rein theoretif#en 3ntereffe, fonbern au# einem 

eminent praftif#en: fte täfjt ung erfennen, mag mir »on ben ©ingen 

felbft unb ihrer Wirfunggmeife §u ermarten >̂aben, menn mir fte 

gewiffermafjen ft# felbff überlaffen, fte mögli#ft objeffi» erfennen 

unb »on ben inbioibuelt »ariierenben fubjefti»en Sluffaffungen 

abstrahieren.

Slber biefe Qluffaffungen ftnb bo# felbft etmag Wirfli#eg; 

au# fte »erbtenen miffenf#aftli#e Unterfu#ung; unb bie ©ifjiplin, 

bie biefe su leiften hot/ ift eben bie ^ f ^ # o lo g ie .

5. 9^a# biefen Erwägungen »erffehen mir, mie Wunbt ju ber 

‘2lnft#t gelangt iff, cPf^)#ologie unb 9?aturmiffenf#aft unterf#ieben 

fi# ni#t babur#, bafj fte »erf#tebene ©egenffänbe bearbeiteten, 

fonbern babur#, bafj fte »on oerf#iebenen ®eft#fgpunffen aug an 

„bie an ft# einheitti#e Erfahrung" heranträten, ©ie9?aturmiffenf#aft 

„betra#tet bie Objefte ber Erfahrung in ihrer »om Subjeft unab* 

hängig geba#fen <23ef#affenheit". ©ie cPf^#ologie bagegen „unter- 

fu#t ben gefamten 3nhalt ber Erfahrung in feinen Besiegungen 

jum Subjeft unb in ben ihm »on biefem unmittelbar beigelegten 

Eigenf#aften". <2lllerbingg iff biefe £lnterf#eibung einfeitig »on 

bem ©ebiet ber Sinnegmahrnehmung her orientiert, bag ung ja 

au# befohbere S#mierigfeiten bot in ber ‘Slnwenbung unfereg $ri- 

teriumg beg Spft)#if#en. ©te Wunbtf#e Beftimmung becft ft# 

aber für biefeg ©ebiet im ©runbe mit ber unfrigen; benn bie „Be^ 

jiehung jum Subjeft" iff eg eben, bie bag Erfahrene in feinem un= 

mittelbar gegebenen 93eftanb ftrenggenommen nur bem e inen  
Subjeft »orfinbbar ma#t.

Unfer Kriterium hat aber no# einen 93orpg »or ber Wunbf- 

f#en £lnterf#eibung. ©enn eg läfjt ohne meitereg erfennen, bafj 

bo# ni#t alle ©egenffänbe ber 9?aturwiffenf#aft unb ber ^ ^ # 0- 
logie gemeinfam ftnb, unb bafj ni#t nur bie ©eft#fgpunfte ber 

Bearbeitung bifferieren. cPfp#if#e Borgänge nämli#, mie Slfte ber 

Erinnerung, beg 9?a#benfeng, beg gühleng unb Wolleng mirb 

man bo# f#merli# ju ben ©egenftänben ber 9?aturmiffenf#aften 

re#nen, fonbern fie »on »ornherein nur ber ^ ^ # 0^16 5umeifen.

gehören hierher aber bie meiften unb mi#tigffen 93emû tfeing-- 

tatfa#en. Unb eg ftnb bieg gerabe biejenigen, bie au# na# unferem
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Hnterfd)eibung«friferiunt ohne jebe« Bebenfen al« p fi)tift ju 

tarafterifieren ftnb (unbeftabet phl)fifter Bebtngungen).

Anwenbbar erwie« f i t  btefe« Kriterium ebenfall« auf ben 

Bereif ber äu feren (ftnnlid)en) Wahrnehmung.

6. Au« bem hierüber ©efagten läft ftd) aber no t ein widriger 

llnterftieb jwiften ber un« zugehörigen Bewuftfein«fphäre unb 

bem p ^ f i f t  Nealen ableiten (auf ben befonber« Puffert hingewiefen 

hat). Bon jebem förpertiten ®ing föntten mir eine unbeftränfte 

Btelheif t>on Wahrnehmungen haben. Seine Farben erfteinen — 

j. B . wenn mir e« brel>en — in einer fontinuierliten Mannigfaltig» 

feit »on Marbenabftattungen; äl)nlite« gilt für feine ©eftalt unb 

anbere (Sigenfümlitfeifen. ©er Wahrnehmung«inhalf ift alfo wet= 

felnb, ba« ©ing aber, ba« mir in all biefen Wahrnehntung«erleb» 

niffen erfaffen, iff ibentift. M it in  fann ba« © ing  felbff n itt 

ein Beffanbteil ber Wahrnehmung fein, e« iff i£>r „tranfzenbent". 

£lnb jmar gilt biefe Sranfzenbenz be« ^ ^ f t f te n  gegenüber allem 

'pfydjiften wefen«nofwenbig. W ir fe^en biefen Sadwerhalt mit 

<£»ibenz ein, menn wtr a u t nur e in  en Mall ber ©ingwahrneh- 

mung feinem Wefen n a t erfaffen unb analt)fieren.

M it biefer Sranfjenbenz be« ^ ^ f t f te n  foil n it t behauptet 

werben, baf bie Wahrnehmung n it t  cm ba« ©ing Ijeranfomme, 

baf biefe« ewig unergriffen auferhatb ihrer bleibe, ober baf wir 

nur Bilber ober 3eiten ber ©inge beim Wahrnehmen erfaffen. 

©a« ^ief e ben fd)litten Sinn unfere« Wahrnehmen« »ötlig »er» 

tennen. ©a« ©ing im 9?aum, obwol)l unferem Wahrnehmung«» 

erlebni« tranfzenbent, iff bennot felbff wahrgenommen, in feiner 

£eibhaffigfeit bewuftfein«mäfig gegeben. 3war gilt ba« in erffer 

£htie für ba« ©ing ber nafürliten, nai»en Wahrnehmung be« 

praffiften Geben«, aber e« gilt a u t für &a« her fefunbären Quali

täten entfleibefe ©ing im Sinne ber ^ p j t f ;  benn zu biefem ge

langen wir ja nur burt genauere tf>eorefifd)e Befttmmung be« f t l i t t  

wahrgenommenen ©ing« n a t feinem »on unferer fimtliten Auf» 

faffung unabhängigen Beffanb. ©af wir biefe« p^ftfalifte ©ing 

nur no t „benfenb" erfaffen, n it t  mehr ,,anfd)aulid)" »orftellen 

fönnen, ftytieft n it t  au«, baf wir au t in ber wiffenftaftlid)en 

Unterfutung mit ihm felbff zu tun haben.

Mertter iff ju beatten, baf bie Sranfzenbenz at« unterftei- 

benbe« Merfmal be« ^ h ^ W e n  nur infoweit in B e fra tt fommf, 

al« fte ihm wefen«no twenb ig  zuget;ört. ©enn a u t  ba« frembe
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S t i f t e ,  ja fogar unfer eigene« »ergangene« Grieben iff unferem 

Bewufffein franfzenbenf, aber ba« gitf nur f a f t i f t ,  unb für 

ba« teuere nur in Beziehung auf unferen jetzigen Bewufffein«» 

zuffanb. Alte« S t i f t e  war unb iff bot irgenbeinem Subjeft 

Zugehörig, feinem Bewufffein immanent. W ir fte^en hier fomit 

»or bem grunblegenben Unterftieb zweier Sein«arfen: be« Bewttff- 

fem« (ber „Bewuftfein«wirftitfeif") unb ber „9?eatifäf". — ©a- 

wit foil freitit n it t  gefagf fein, baf ba« Bewuftfein unb bie 

<3ewuftfein«erlebniffe etwa« Xlnreafe« feien. Sofern man nämtit, 

r!ül 9etoöhnltd)en Spra t gebraut entfpretenb, „real" unb „wirf- 

h d? bemfeIOen 6inne »erwenbet — wa« wir a u t tun —, fommen 
er Bewuftfein«welt biefe betben Bezeitnungen mit bem gleiten 

^ e t t  zu wie ber Körperwett: nur ba« barf gefagf werben, baf, 

wn Stanbpunff be« Subjeft« au« beurteilt, bie Gjiffemweife in 
-öeztefjung auf e« eine tterfd)iebene iff.

i 3n/ er Verfcfuebenheif be« ^ f t f ö e n  unb S t i f t e n ,  be« 

??? ( ! an^ enbenten Uttb 3mmanenten, iff e« aber a u t begrünbet, 

© e l öerP )iebcfner<3Beife unferer Wahrnehmung gegeben iff.

t ,  f  un« fo ober fo „erfteint", baf e« ftt n a t allen

felbft l i ,  i  I  1 1 ,0  Unil "»«WenM* äloiWtn bei, Singe, 

i f ' We'“ttn8' n uni’ ^ a t t u n a e n  ju (rennen. ® o

S i n n  . m u m I n l , t  ® i n 9 '  &“ bel(, *>« M  e« leinen
totnn, »on »erftteben orientierten Stanbpunffen ber Betrattuna

®alim1 nett 6eiten' ®rfteinung«weifen ufw. zu reben. ©ie

if< a,f“ “  « * w  «<*— »»"wa«, ba« tn ber Wahrnehmung at« Abfotute« gegeben iff. Keine 
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biefe llnoollftänbigfeit unb Ungenauigfeit ber griebniämafjrnetimung 

iff eine prinzipiell anbere als bie ber äußeren <2Bal>rne^mung; benn 

nur bie ledere gef)f auf <23ewußtfeinStranfzenbenteS, baS im Ve- 

wußtfein lebiglid) in n>ed)felnber Sßeife ftcf> barffeüf.

M an hat bie Satfadje, baß oft bei ber <2luffaffung unferer 

(Srlebniffe 3weifel unb Srrfum ftch einfd)leid)en, gelfenb gemalt, 

um auch für bie ^fydjologie, ebenfo wie für bie 9taturwiffenfchaft, 

bie ilnferfct>eibung t>on ,,(2rfd;einung" unb „Realität" als berechtigt 

barzutun. ©enn ba eS häufig möglid) unb notwenbig iff, eine an

fängliche ©rlebniSwahrnehmung bzw. bie bamit üerfnüpfte “2luf- 

faffuttg ju berichtigen, fo hat man barauS bie Folgerung abgeleitet: 

eö mu| baS real °pil)d)ifche (b. b. ber Wirtliche VewußtfeinSüor- 

gang) untergeben werben üon ben mannigfachen SluffaffungSein* 

flüffen, bie eS fo ober fo erfd>einen taffen. ©ewiß iff biefe Formu

lierung weber fprach- noch ftnnwibrig; aber wir wollen fie bod) 

lieber oermeiben, weil fie geeignet ift, ben früher (S. 32) bar

gelegten Hnterfdneb zwifdjen ber notwenbigen 3mmanenz beS ^ | >  

chifchen unb ber Sranfzenbenz beS °pht)fifchen ju üerwifchen. Vei 

legerem iff eS im <20efen ber Sache gegrünbet, baß eS unS fo ober 

fo „erfd>eint". 2luch bei irrtumsfreier, genauer unb üollftänbiger 

^luffaffung ift hier bie (anfchauliche) „<£rf$einung" beS ©ingS üor- 

hanben unb üon feinem (nur unanfd)aulid>, b. h- begrifflich benf- 

baren) „realen" Q3effanb ju unterfd)ciben. Vet ben VewußtfeinS- 

üorgängen bagegen iff eS nicht wefenSnotwenbig , baß fie unS 

anberS „erfcheinen", als fte an ftch ftnb; nur burch JufäUige, inbi- 

üibuell wechfelnbe (Etnflüffe (üorgefaßte Meinungen, Srmübung, 

oerfd)tebene ©nffellung ufw.) Jommf eS häufig ju irrigen unb un

zulänglichen ^luffaffungen; eine abäquate (Srfafiung ber Sad>e 

felbft iff h'er bureaus möglich-
Die ilnterfcheibung jwifdjen bem 9?ealpft)d>ifchen unb feinen 

(Srfdjeinungen ift aud) nicht notwenbig, um ber ^^«^ologie ben 

ei;arafter einer 9iealwiffenfd)aff jujufpred>en. ©ieS iff fte nach 

unferer ‘Jlnftcht ebenfalls; benn wir fe^en ja üorauS, baß 'PtW - 

fdjeS, b. h- VewußtfeinSüorgänge, jtd) aud) abfpielen, wenn fte nicht 

befonberS „bemerft" ober gar wiffenfchaftlid) aufgefaßt unb be= 

ftimmt werben. Mithin bringt bie 'pfpchologie ihren ©egenffanb, 

baS ‘pftchifche, nicht erft h«roor (wie etwa bie Mathemat« ihre 

ibealen Objette: bie 3ahlen unb 9?auntgebilbe, erzeugt), fonbern fte 

ftnbef eS als real ©fiffierenbeS üor unb fud)t eS ju beffintmen, 
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genau fo wie bie 9?aturwiffenfd>aft bie reale 9?atur nicht erff fd>afft, 

fonbern lebiglid) zu erfennen fud)f. Veibeftnb mithin 9?ealwiffenfchaften.

©ie nähere Vegrünbung biefer erfenntniSfheoretifchen Slnjtchfen 
über ben (L'harafter unferer Söiffenfchaft würbe aber über ben 

Nahmen ber 'pftjchologie felbff hinausführen. 9?ur ein ^unft 

fei nod) herüorgehoben.

‘Jßenn wir (im ©intlang mit Aufferl) bie 5lnftd)t üerfrefen, 

baß bie Unterfcheibung beS 9?ealen unb ber „®rfd)einung" für baS 

'Pftjchifche nicht in ber Sache begrünbet fet, fo iff babei baS spfp=

d)ifd)e im Sinne beS Vewußten, ber „(Srlebniffe", gemeint. Falls 

man jeboch zu ber Einnahme ftd) getrieben fühlt, baß ben Vewußt- 

feinSerlebniffen unbewußt pft)d)tfd)e — üon ben phtyftologifdjen üer- 

fd)iebene — Vorgänge jugrunbe liegen, fo Wäre über bie Frage 

freilich anberS zu urteilen. ©ann fönnte man baran benfen, baS 

Verhältnis beS bewußt ‘pfpchifchen ju Unbewußtem fo ju faffen, 

baß jenes bie „(Erfd>einung", biefeS baS „9?eale" wäre.

8. <$ie Frage nach bem unbewufjt ^f^djifdjen Jann nicht ba- 

bur^ ju einer befriebigenben £öfung gebraut Werben, ba§ man 

einfadj — wie manche °Pft;chologen bieS tun — burd) ©eftnifion 

fefffe^t, ,,pft)d)ifd)" fei eben ibentifd) mit „bewufjt", unb ber begriff 

beS „unbewußt ^)ft)chifd)en" fei genau fo wiberfprud)SüoE wie ber 

eines höljernen (SifenS. ©enn bamit beftimmf man eigentlich nur 

ben eigenen Sprachgebrauch, förbert aber nicht bie grfenntniS beS 

Sad)üerhalfS. ®ie fadhli^e Frage iff eben bie, ob wir nid)t jur 

Srflärung »on ^SewufjffeinSoorgängen Unbewußtes annehmen 

muffen, baS »om Materießen ju unterfd)eiben unb nach Analogie 

beS 93ewußten ju beiden ift. Sprechen wirflid) ©rürtbe bafür, 

bann wäre für jeneS hWotljetifd) ^Injunehmenbe ber 2luSbrud 

„Hnbewußt-cPft)d)ifd)eS" am °piafse. 9?atürlid) rechtfertigt biefer 

nod) nicht SluSbrüde wie unbewußte 93orffellungen, Sd^lüffe 

<2BillenSafte. ©enn fold)e Hainen beziehen ftch auf beffimmte 

Wirten oon (frlebniffen, alfo VewußtfeinSüorgängen. Vollziehen 

ftch Mefe, ohne baf wir fte tatfäd)lid) wahrnehmen, fo bezeid)tten 

»w fte als „unbemerft". Sollte man aber behaupten, baß ftc als 

„unbewußte“ im eigentlichen Sinne »orfommen, fo müßte biefe 33e- 

haupfung {ebenfalls befonberS begrünbef werben; benn mit bent 

präbifat „unbewußt" wäre eben gefagt, baß biefe Vorgänge aud> 

oe* günftigffen Veoba^fungSbebingungen bod) nid)t als unmittelbar 

gegebene (£rlebniffe wahrgenommen werben Jönnten.
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©ie Einnahme eine« fol#en unbewußt cPft>#if#en wirb er- 

lei#tert bur# bie Erwägung, baß tatfä#li# beim natürlichen 93er- 

hatten jahlrei#e Erlebniffe ft# abfpielen, bie ni#t jum ©egenffanb 

einer au# nur flü#tigen ©elbffwahtnehmung werben. Wie »ieleg 

betnerfen wir nämti# bei pfy#ologif#en Unterfu#ungen an ganj 

gewöhnli#en, vorher l;unbertfa# erlebten Borgängen, wag ung big 

ba^tn nie zum Bewußtfein gefommen war!

Eg barf ferner in biefern 3ufammenhang auf bie £atfa#e 

hingewiefen werben, baß gar häuftg Erlebniffe bur# vielfältige 

Wieberholung immer „me#antf#er" unb „automatif#er" werben, 

fo baß f#ließli# bag, wag wir bei abft#tli#er Beoba#tung »on 

ihnen no# im Bewußtfein antreffen, fehr bürftig geworben ift. 

Eg fann aber minbefteng bezweifelt werben, ob fte bur# biefeg 

Unbewußtwerben ihre pfy#tf#e Ratur mit einem S0?ale oerlieren.

©inb wir aber bere#tigt, ben Begriff beg „Unbewußt--^* 

#if#en" einjufüt)ren in Beziehung auf Borgänge, bie allerbingg 

bewußt werben fönnen (wie bag für bie „Erlebniffe“ gilt), fo bürfte 

eg ni#t unerlaubt fein, au# fo l#eg Unbewußt-C£ft>#if#eg anju- 

nehmen, bag ft# für immer bem Bewußtwerben entzieht, wenn 

anberg ©rünbe für biefe Sinnahme »orliegen. ©ol#e bteten ft# 

in ber $at, wenn wir »on ber Bef#reibung ber Erlebntffe zu ihrer 

Erflärung übergehen, ©ag <2luftau#en von Erinnerungen 5. B . 

wäre ganz unbegreiflt#, wenn wir ni#t annehmen wollten, bafj 

»on ben entfpre#enben früheren Erlebniffen irgenbeine „Spur" int 

Unbewußten geblieben fei. Wenn wir ferner finben, baß bie ein

zelnen 3nbi»ibuen ft# bauernb in beftimmten pft>#if#en Ceiftungen 

unterf#eiben, fo legt bag bo# bie Einnahme nahe, baß bieg aug 

ber Berf#iebenheit gewiffer bleibenber „©igpofttionen" hervorgehe. 

3n ber vorwiffenf#aftli#en wie in ber wiffenf#aftli#en ^ft;#o- 

logie ftnb tatfä#li#e Begriffe für pft;#if#e ©igpofttionen geläufig, 

ja unentbehrli#. 931 an benfe an Begriffe wie Berftanb, ©e- 

bä#tnig, Phantafte, Wiüe, ©emüt, Talent ufw. Wenn man enb= 

li# bag unbewußt cpft)#if#=9^eale, bem biefe ©igpofttionen ju* 

fommen, alg „©eele" beSei#net, fo erf#eint bie Annahme einer 

fol#en ni#t al« antiquterteg Borurteil ober p£;antaftif#e ©pe= 

fulation.
greili# gibt eg zahlrei#e cPfh#ologen, bie aUeg Unbewußte, 

wag jur Erflärung ber Erlebniffe anzunehnten ift, ohne weitereg 

mit Bef#affenl;eiten unb Borgängen beg ©ehirng unb Rerven-
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ft)ftemg ibentißzieren. Slber felbff»erffänbli# ift bieg bur#aug ni#t. 

Bielmehr muß eg »on »ornherein hö#ft zweifelhaft erf#einen, ob 

bie Begriffe, mitfelg beren wir bie phhftf#en Realitäten beffhnmen 

(unb fol#e ftnb ja au# ©ehirn unb Rerven), alfo bie phhftfali- 

f#en, #emif#en unb p^>pftotogif#en Begriffe, au# geeignet ftnb, 

bag pfh#if# Reale zu faffen; benn bie phhfif#en Realitäten 

haben wir }a zu beffimmen unternommen, inbem wir über alle Be* 

wußffeingfatfa#en hiuaugffrebfen zu bem unabhängig »om Be

wußtfein Beffehettben. Unb nun foUen bie bazu gef#affenen Be

griffe au# no# bag Prinzip beg Bewußtfeing felbff faffen! 9)tan 

erwäge, baß bie ^hhftf alg funbamentale Sfterfmale ber „Materie" 

ni#tg weiter brau#t alg Raumerfüllung, Unbur#bringli#feit unb 

Bewegli#feit, unb baß bie no# fo verbreitete me#aniftif#e Ratur- 

auffaffung au# bie pht;ftologif#en ^rojeffe alg rein materielle an- 

fieht. Run zeigt ung aber bie pfp#ologif#e gorf#ung zahlvet#e 

gälle auf, in betten z- B . Ceiffungen logif#er Slrt, wie bie Sln- 

Wenbung eineg Wiffettg auf ben »orliegenben gall ober bag ginben 

beg Slbftraffumg zum Äonfretum unb ähttli#e, auf unbewußte 

^rozeffe jurücfgeführt werben müffen, ober wo Erlebniffe, wie Be

fähigung ober Enttäuf#ung, nur erflärli# werben, wenn wir im 

Unbewußten Borgänge annehmen bürfen, bie bem analog ftnb, 

Wag wir im Bewußten ©treben ober Erwartung nennen. 6 oUfert 

rein materielle ^rozeffe berartigeg leiffen fönnen!

©er Annahme eineg unbewußt cPft)#if#en ffeht freili# bei 

»ielen bag Bebenfen entgegen, baß wir f#werli# in ber Cage ftnb, 

nähereg barüber augzufagen. Eg bleibt faum ein anberer Slugweg, 

alg eg na# Sinologie beg bewußt cpft)#if#en zu benfen, wobei 

man zur Unterffü^ung auf bie $atfa#e hinwetfen fann, baß au# 

bie bewußten Erlebniffe fehr ntattnigfa#e Bewußtheitggrabe zeigen. 

Bon benen, bie wir mit aller Klarheit unb ©eutli#feit bemerfen, 

führt fozufagen eine fonfinuierli#e ©tufenreihe htnab zu benen, bie 

wir faum no# im Bewußtfein fonffatieren fönnen. Unb biefe 

©tufenreihe müßte man ft# no# weiter hinab »erlängert benfen 

big zum »öllig Unbewußten, greili# erhebt ft# hier no# ein 

Weitereg Bebenfen:_ ©ag bewußt cpfh#if#e erleben wir über* 

wiegenb — wenn wir von relativ bauernben Stimmungen abfehen 

(bie übrigeng au# man#e S#wanfungen zeigen) — alg vorüber* 

gehenbeg ©ef#ehnig; alg unbewußt pft;#if# aber haben wir ni#t 

nur ^rozeffe zu benfen, fonbern au# relativ bauernbe ©igpofttionen,
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wie angeborene ober anerzogene gähigfeifen, dharafferzüge, ©e= 

bächfniSreftbuen ufw.

“M e biefe Vebenfen gegen baS unbewußt 'pfocljifdje werben 

aber überwunben werben muffen, wenn ftd) mit Veftimmtheif er» 

geben fottte, baß jur (Erflärung beS bewußt Pfh^ifdjen &hpothefen 

über 3uftänbe unb Vorgänge beS ©ehirnS nic£)t au^reic^en. M it 

©ewißheit fann baS freitid> heute no<h nicht gefagt werben; aber 

wie unzulänglich nod) bie phhftologifchen (ErftärungS»erfud)e fmb, 

baS wirb ßd> unS inSbefonbere bei ben &hpothefen bezüglich beS 

©ebäd^tniffeS zeigen.
9. ©aS cpf9d)ifd)e btlbet ben ©egenftanb ber pfhdjologie nur 

im Sinne beS eigentlichen unb wefentlidjffen £lnterfitchungSobjeff3. 

Scf>on baß eS fo fc^wierig ift, allenthalben baS cPfyd)ifd)e auS 

feiner Verfchmetzung mit bem Phhßföen — wie fte für bie natür

liche "2luffaffung beffeht — herauSzulöfen, läßt erfennen, baß bie 

pfhchotogie in weiter (Entfernung oon ber 12Birflid)feif beS prafti* 

fcf>en ßebenS ftch galten müßte, wenn fte ihre Formung lebiglich 

auf baS Pfpdnfche befd>ränfen wollte. So notwenbig beffen 3fo* 

lierung für feine wiffenfd>afttisf>e Vehanbtung ift, fo notwenbig bleibt 

bocf) auch wieber bie Verüdftd>tigung ber Beziehungen be£ Pfeifchen 

jum Phhfiföen, um bie wiffenfchaftlid)e (Erfennfntä wieber ba ein- 

münben ju taffen, wo fte ihren ‘•HuSgangSpunft hat — in baS 

ßcben. 3a , fchon für bie tljeoretifche (Erfaffung beS Pfeifchen 

felbft ftnb wir auf Sa)ritt unb Sritt genötigt, baS cPhl)fifc[)e 

juberüdfichtigen, falls wir nämlich baS °pft>chtfci?e nicht einfad) nur 

befchretben wollen, fonbern auch (Erflärungen fuchett, unb faUS wir 

weiterhin berüdfidjtigen, baß bie pfhchifdjen Vorgänge ftch inner

halb ber phhftfchen <2Belt in taufenbfacher ©eftalt befunben, fei eö 

fo flüchtig wie in einem Gabeln ober in einem gefprochenen SBort, 

fei eS fo bauernb wie in Monumenten, bie für bie (Ewigfett ge

baut fcheiiten.

©r i t teS  Äap i te l

©ie Aufgaben ber ^fydjologie

1. ©er ©egenftanb einer 3Biffenfd)aff ift eS nic^t allein, ber 

für ihren Gharafter unb ihre Stellung in ber ©efamtheit ber 

^ßiffenfchaften maßgebenb tff, nicht minber fontmt in Vefrad)t,
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welche A u fg a b e n  fte ftch &ei ber (Erforfd>ung i^reS ©egen

ffanb eS ff eilt.

©ie Aufgaben ber Pfhchologie ftnb bie Ve fchre ibung  unb 

(Erf tä rung beS Pfhdnfchen. Sttfofern fann man eine befd>reibenbe 

(beffriptioe) Pfochologie — auch Phänomenologie genannt — unb 

«ine erflärenbe (efplifatwe) Pfpchologie unterfcheiben. So eng biefe 

aud) jufammenhängen, fo ift eS boch wichtig, bie betben Aufgaben 

reinlich auSeinanberzuhalfen.

©ie Vefchreibung befd>ränft ftd) auf bie VewußtfeinSfaf- 

fachen, bie (Erlebniffe, alfo auf baS, waS bei ber Selbffwahrnehmung 

unb Beobachtung unmittelbar oorgefunben werben fann. M an 

fe§t babei »orauS, baß ber VewußtfeinSffrom nicht immerfort nur 

9}eueS, nie ©agewefeneS unb nie ftch (2BieberhotenbeS mit fttih 

füljre, fonbern baß gewiffe 9?egetmäßigfeiten in ber Vefchaffenheit 

ber (Erlebniffe uttb in ihrem 3ufatnmenhang unb ^lufetnanberfolge 

beffehen. ©en (Erlebntffen fehlt jwar ber fubffattfielle Sharafter 

ber phhftfchen ©inge; nie fann baSfelbe, numerifch ibentifche, 

zwei- ober mehrmals für unS wieberfehren, aber wenn ©leich

förmigfeiten in ben (Erlebniffen felbft unb in ihren Bedungen ftch 

aufweifen taffen, fo ift bamit bie Mögtichfeit geboten, Überblid ju 

gewinnen über ihre »erwirrenbe Mannigfattigfeit.

2. ©abet iff zu beachten, baß baS, WaS wir al« relatio fetb* 

ffänbigeS „(Erlebnis" wahrnehmen, ftch als mehr ober minber font- 

p l i j i e r feS  ©ebitbe barffellf, beffen Vefchreibung nicht anberS 

möglich ift als burch Slnal ij fe unb S^nthe fe ;  b. h- eS gilt, bie 

einfachen, nicht weiter zerlegbaren Beffanbfeite, bie (Elemente, feff- 

Zuftellen unb zugleich beren Beziehungen jueinanber ju beachten, 

um bte Struftur beS ©anzen ftynthetifd» wieberherffellen zu fönnen.

3u wieöiet ‘SXrten üon (Elementen man gelangt, fann nur bie 

Xlnterfuchung fetbff ergeben, burd) bie anathtifche Methobe iff bar-- 

über nichts feffgelegf. ©iefe Methobe jerffudetf unb ifoliert fünfflich 

unb gewaltfam, was zufatnmengehört, aber fte muß beShalb nicht 

ZU einer Verfätfchung unferer Qluffaffung oom ^fhchifchen führen, 

wenn wir nur beffen organifd)en dharafter unb fontinuierlid>en 

Fluß barüber nicht oergeffen. ^uch bie Anatomie unb °Phhftologie 

ber Pflanzen unb Siere muß ftch tiefer anatpfterenben Methobe 

bebienen. 2öenn babei MuSfeln, Heroen ober 3etlen für ft^ 

unterfudht werben, fo glaubt bod) fein Vernünftiger, baß biefe 

(Elemente aud) für ftch in 3Birflichfeit »orfommen. ©er Vorwurf,
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bie ^ f^o log ie  „afomiftere" bag Seetif#e, ift alfo unberechtigt, be» 

fonberg wenn biefe ft# bewußt bleibt, baß bie fomplijierferen „Er* 

lebniffe" ni#t einfa# aug me#anif# angehäuften Aggregaten »on 

Elementen beffehen, fonbern eigenartige unb mannigfaltige Ehtheifg- 

formen aufweifen, ©ag Erlebnis ber 93crfĉ iebcn̂ >eit zweier 5 one

5. B . befteht ni#t einfa# barin, baß jwei »erf#iebene ^onempftn- 

bungen gleichseitig ober fufjeffwe im Bewußtfein finb; bag Bewußt

fein eineg 6 at?fmneg becft ft# ni#t mit bem Ra#einanber mehrerer 

Borffellungen. 60 ftnb biefe »ereinhetfli#enben Strufturen big hin* 

auf ju bem 3#bewußtfein ebenfallg bei ber Bef#reibung ju bea#ten, 

unb fte hat in gegenfeittger Ergänzung »on Anatyfe unb Stjnthefe 

ft# zu »oltziehen, ©ag 3iet ber beffriptiöen Spfh#ologie bteibt 

babei bie geffftettung ber Elemente unb ber Regetmäßigfeiten in 

ber Struftur ber Erlebniffe unb in ihrer Aufeinanberfotge. 3ene 

finben in „^taffenbegriffen", biefe in „©efe|en" #re Wiebergabe.

3. Wag mit ber Aufgabe beg Erf tärenS  gemeint iff, läßt 

ft# ni#f mit zwei Worten fagen, ba ber Augbrud »erf#iebene 

Bebeutunggnuancen zeigt.

E ine Art beg ErftärenS beffeht barin, baß wir ben einzelnen 

gall unter bie allgemeine Reget unterorbnen. ©ag ift ni#t Sa#e 

ber ^ft)#otogie alg rein theoretif#er Wiffenf#aff, wie wir fte hier 

»erftetjen, ba fte tebigli# auf al lgemeine Erfenntntffe, Begriffe 

unb ©efetje auggelit. ©ie Erflärung be§ Einzelnen überläßt fte bet 

angewanbfen cPfh#otogie.

Bon „Erftären" fpri#t man ferner, wenn eg gelingt, Sin- 

befannteg auf Befannteg juriicfjuführen: fo war eg eine Erftärung 

ber Berbauung, atg man in ihr eine Art BerbrennungSoorgang 

Zu erbticfen begann. 60 wirb man au# geneigt fein, eg alg eine 

pft)#otogif#e „Erftärung" zu &ezet#nen, wenn eg gelingt, in einer 

no# „unbefannten", weit unanat^fterten Art »on Erlebniffen be* 

fannte Bewußtfetngelemente aufzuweifen. 3nbeffen f#eint mir hier 

biefe Bezei#nung ni#t paffenb, weil eg ft# im ©runbe hierbei um 

„Bef#reibung" hanbetf.

Atg eine britte Bebeutung »on Erftären bteibt biejentge, bte 

für ung allein in ber gotge in Betra#t fommen foil: bie faufate 

Erftärung, ber Ra#weig ber urfä#li#en Bebingungen für bag 

Suffanbefommen ber Erlebniffe.

4. Eg iff nun befannt, baß wir gewiffe regelmäßige gotgen 

»on Erlebniffen atg faufate 3ufammenhänge unm it te lbar  er-
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leben: fo bie ffolge »on Einbrudf unb Reaftion, »on S0?oti» unb 

Entf#tuß, »on Wiltengaft unb Aanblung, »on Si#beftnnen unb 

einfrefenber Erinnerung.

Sot#e Regetmäßigfeiten ber Sufzeffton feftzuftellen, fällt aber 

bereitg ber bef#reibenben °pft)#otogie zu; foweit nun biefe regel* 

mäßigen Antezebentien im Bewußtfein augrei#enb erf#einen, urn 

bag Auftreten gewiffer Erlebniffe »erffänbti# zu ma#en, iff mithin 

bie beffrtpfioe cPfh#otogie tn ber £age, au# bie Aufgabe ber Er

flärung zu übernehmen.

3nbeffen ift bieg fehr häufig ni#f ber galt, unb hier beginnt 

re#t eigentlich bie Aufgabe, bie wir ber „erflärenben" cPf^>#otogie 

im llnterf#ieb »on ber „bef#reibenben" zuweifen, ©ettn währenb 

bie teuere fi# ftreng im Berei# ber Bewußtfeingtatfa#en zu hatten 

hat, iff bie „erflärenbe" cPft)#otogie (im engeren unb eigentli#en 

Sinne) genötigt, na# urfä#ti#en Bebingungen für bag Auftreten 

»on Erlebniffen außerhalb beg Bewußtfeing zu fu#en ober fol#e 

hhpothetif# anzunehmen.

Sie ma#t babei freiti# bte Boraugfetjung, baß Erlebniffe 

ni#t aug ni#tg entffehen unb zu ni#tg werben, fonbern baß au# 

hier wie in ber äußeren Ratur alteg ©ef#ehen unter bem ft’aufal- 

gefetj fteht, atfo feine regelmäßigen Hrfa#ett unb Wirfungen hat. 

©iefe BorauSfetjung atg bere#t ig t  barzutun, ift ni#t Sa#e ber 

cPft)#otogte felbff, fonbern ber Erfenntnigtheorle. Rur fo»iet fei 

barüber benterff: ohne biefe Borattgfefjung müßten wir bag Auf

treten ber nteiffen Erlebniffe alg völlig rätfelhaft einfa# hinnehmen: fo 

bag aller äußeren Wahrnehmungen, ber nteiffen Erinnerungen, ©efühle 

unb Begebungen. 3a, eg fann bie grage aufgeworfen werben, ob 

bie erlebten 3ufammenhänge ohne weitereg atg realer ft’aufatnejug 

hingenommen werben bürfen. iöanbelf eg ft# z- B . um einen 

fot#en, wenn bie ^Baht eineg SOfttfelg ung aug bem Streben na# 

bem 3we<f »erffänbli# iff ober wenn ein ©ebanfe aug einem anberen 

atg feinem ©runbe für ung ft# abteitet? $urz, iff ber Sufammen- 

hang beg Sinng unferer Erlebniffe atg realer 3ufammenhang »on 
Hrfa#e unb Wtrfung anzufehen?

SÖttt ber Anerfennung beg ^aufatfafjeg für bag feetif#e ©e= 

f#ehen ift aber no# ni#t gegeben, baß ber B e g r i f f  ber 5?au- 

fa t i tä t  hier genau in bem glei#en Sinne »erwenbet werbe wie 

in ber Raturwiffenf#aft, befonberg wie in ber cPh'?fW/ foweit fte 

no# »on ber iö^pothefe beherrf#t ift, baß alleg ©ef#ehen ber
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Aufenwett med)anifd) fonffruierbar fein müffe. ®anac£) gilt alte«, 

wa« at« ürfacfje unb Wirkung in Begießung gefegt wirb, at« etwa« 

quantitati» unb qualitafi» ©leid)e«; man fud)t barjutun, baf ber 

Effeff feiner Befd)affenf>eit nad) eigentlich gar nid>f« anbre« fei at« 

bie Slrfadje, unb baf er, »ermiftelft ber gleichen Einheit gemeffen, 

aud> ber ©röfe nad) gang mit biefer übereinffünme, fo baf ba« 

5>ert>orge|ien ber Wirfung au« ber Slrfadje at« etwa« ganz ©urdj- 

jt^tige« unb Berffänölicfye« ftd> barftellt.

Allein biefe Raffung be« Kaufalgebanfen« ift für ba« ^f^- 

$if<$e fd)on be«f)alf> unjuläffig, weit e« — wie ftd) un« nod) zeigen 

wirb — nid)t in bem nämtidjen 6 inne „gemeffen" werben fann wie 

ba« ‘pl^ftfdje; ebenfowenig ift Au«ftdjf »or ĵanben, alte Bewuf ffein«= 

»orgänge auf eine Art be« ©efd)et>en« jurüdgufü^ren, wie e« bie 

med)aniffifd)e Äppotljefe »erfu^t, inbem fte alle Naturoorgänge at« 

Bewegungen faft. Mithin fann »on einem Enttjaltenfein ber W ir

fung in ber Ikfacfje ober »on einer qualttafioen unb quantitatisen 

©leid^eit beiber beim cPfpd)ifc^en nid)t bie Nebe fein, unb e« muf 

ber 3nl)att be« Kaufalgebanfen« )̂ier befd)vänft werben auf bie 
'gefetjmäfige Aufetnanberfolge.

Aber aud) in biefer Ginfcfjränfung ift feine fd)led>t()in all- 

gemeine ©ettung für alle« feetifd)e ®efd)et>en feljr umftriften. Man 

fte f̂ in ber Annahme, e« fei burd)gängig faufat beterminiert, eine 

Benennung ber Eigenart be« ©eiftigen, frei fcppferifd) ftdji ju ent

falten, wirftief» Neue«, nietjt »or^er Berechenbare« au« ftd) l)er»or- 

gubringen. M an ftel;t barin aud) einen »erwerftid)en Naturali«mu«, 

ber mit ber £eugnung einer inbeterminiffifdjen Mretyetf be« Wollen« 

bie ftttti^e unb red)ftid)e Berantwortlid)feit be« Menfd)en beftreite 

unb fo bie »erberblidjffen Molgen für bie menfd)lid>e Kultur mit 

ftd) fütyre.

3nbeffen, wir faf;en bereit«: bie cPfpd)ologie würbe ilpre Ejiffeng* 

bered)tigung al« erftärenbe Wiffenföaft fetbft aufljeben, we'nn fte 

auf bie Borau«fet*ung burd>gängiger ©efetjmäfigfeit, b. fy. faufater 

3)eterminierf£eit be« Pfeifchen ©efcf)et)en«, »ergießen wollte; biefe 

Borau«fe$ung aber im allgemeinen feffju^atten unb nur für befonbere 

Arten be« ©efc^en«, wie etwa überlegte Witlen«entfcf)eibungen, 

fte aufgugeben, muf jum minbeften ĵöĉ ft bebenfli^ erfdjeinen, 

folange nicf)t jwingenbe ©rünbe bafür beigebrad)t ftnb, unb eine 

fd;arfe Abgrenzung jener freien Afte »on ben faufat befermhtierfen 

»orgenommen ift. Ob aber bie beterminifftfcfye Borau«fe$ung wirflid)
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ju praftifd) bebenfticken Molgen fiiljre ober nid)t, barüber mag Gtlnf, 

'päbagogif unb Ne<^t«p|)itofo^ie beftnben: bie cPfp(^otogie at« 

t()eoretifd)e Wiffenfdjaft t;at lebigtid) Erfenntni« gum 3iet, unb fte 

l)ätt barum eine Borau«fet$ung, ol;ne bte Erfennfni« »on »orntyeretn 

unmögtid) fd)eint, feft, folange fie nid)f flar al« grunblo« ober irrig 

bargetan iff.

W ill nun aber bie 'pftx^otogie mit ber Borau«fet>ung, baf 

für alle« f>ft)c£)ifd)e ©efdjefien ba« Kaufalgefe^ burctyweg gelte, ernfi 

ntad)en, fo barf fte ftd) nicfyt freuen, mit tyren Annahmen »on 

Bebingungen unb Wirfungen ber Bewuftfein«»orgänge über beren 

Beretd) £inau«guge|>en: nur fo läft ftd) tyr Auftreten unb Ber-- 

fd)Winben begreiflich machen, nur fo itjre £üden au«fiitten. Ob 

babei lebiglid) auf p^ftologifd>e Borgänge gurüdgugreifen ober ein 

ynbewuft-'^Pf^dtif^e« |>9)?ot|>ettf<$ angune^mten ift, ober ob beibe 

Maftoren nebeneinanber in Betracht fommen, barüber ift fd)on 

oben S . 35 ff. einige« gefagt worben. Eine met^obifd) bebeutfante 

Morberung ift e« jebod), baf Begriffe, welche tebiglid) ber Be- 

fdweibuttg bienen, beren Objefte alfo im Bewuftfein unmittelbar 

»or f inbbar  ftnb, au«einanberge|>alten werben »on fotzen Be

griffen, bie fid) auf Maftoren begießen, bie zur Erftärung £t)po* 

t̂ >etifc£> angenommen werben. 60 ftnb Empftnbung, ©efü^l, 

Willett«aff für un« ®effription«begriffe, Spur, Affoziation, Ne- 

probuftion ufw. erflärenbe Begriffe. Wo e« ftd) aber nid)t gut 

»ermeiben täft, ba«fetbe Wort in biefer zn>eifad)en Bebeutung gu 

»erwenben, ba muf ber jeweilige Sinn au« bem 3ufammenf>ang 

ungweibeutig l)er»orge^en. Überhaupt ift »or alter pft>d>ologifd)en 

Hnterfud)ung eine möglic^fte Klärung ber Begriffe, eine Meftffeltung 

%e« eigentti^en Sinne« bringenb wünfc^en«wert.

Nid)t minber wid)tig wie bie Klärung ber Begriffe wäre 
atterbing« aud) eine Berffänbigung über bie Terminologie. 

®enn wa« l)itft für ben Wiffenfd>aff«betrieb aUe Klärung, wenn bie 

einzelnen Morfd)er mit bemfetben Worte gang »erfc îebene Begriffe 

»erbinben. &ier Ubereinftimmung zu fd>affen wäre »or aUent für 

^f^otogenfongreffe eine banfen«werte Aufgabe, bie man ja aud) 

bereit« in iljrer Bebeutung erfannt l)at. Solange fte nid)t getöft 

iff, barf ber einjetne cPf^d)otoge e« nic^t unterlaffen, genau an- 

äugeben, in weld>em Sinne er bie eingelnen pfhd>otogifcf>en Au«- 

brüde »erwenbef; unb ber ßefer muf in erffer ßinie barüber ftd> 
3u unterrichten fud)en.
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5. ©urch »erfd)iebene Abgrenzung unb nähere Veftintmung 

beS ©egenftanbeS wie ber Aufgabe ergeben fid) »erfd)iebene pfticho- 

logifd)e ©tfziplinen, bie noch »on ber pfychologie, wie wir fie in 

biefem Vuche oerffehen, gefonbert werben müffen.

W ir befchäftigen unS mit ^iormalpfychologie, nicht mit 

Pathopfhchotogie. ©ie (entere ift eine pft)d)ologifd)e ©ifjipttn, 

welche bie abnormen feelifchen Vorgänge ftubiert als Variationen 

beS feelifĉ en ©efchehenS. 6 ie bienf ber Sftormatyfydjologie in- 

fofern alS ioilfSbifzipltn, als baS franfe Seelenleben herangezogen 

werben fann, um baS gefunbe ju »erftehen. 3eneS jeigt oft in 

grofeSfer Verftärfung, waS l;ier nur wenig merflicf) ift, ober eS 

enthält ben 3erfall »on Funftionen, bie beim Normalen nur in 

innigffer Verfdjmelzitttg »orfommen.

9?id)t zu »erwed)feln mit ber Pathopftjd)oIogte ift bie °pft)d)o- 

pathologic, bie als ein ^eil ber Pathologie baS VerftänbniS bet 

Kranfheiten anffrebf unb bie pft^ifc^en Störungen lebiglid) als 

KranfheitSfhmpfome würbigt.

W ir betreiben ferner bie Pfpchologie ber erwachfenen 

K u l t u r  menfchen; baneben ift eS natürlid) eine wichtige Aufgabe, 

bag feelifd)e £eben in feiner (Entwidlung beim Kinbe unb beim 

jugenblid)en Menfchen unb in feiner 9?ltdbilbung beim ©reife ju 

unterfudjen; nid)t minber bebeutfam ift bie (Erforfdjmng nieberer 

(EntwidlungSftufen beS feelifdjen Gebend bei 9catur»ölfern, bei ben 

Vieren, »ielleid)t gar bet ben Pflanzen.

Weiterhin läfjt fiel) bie Pft)d)ologte in unferetn Stnne charafferi- 

fteren als 3nbi»ibualpfpd;ologte, ihre nofwenbtge (Ergänzung bilbet 

bie fojiologifdje Pfychologie. ©er bafür nod) überwiegenb übliche 

9?ame „ Völferpfpchologie", ber »on ben Vegrünbern btefer ©ifji- 

plin, £azaruS unb Steinthal, l;erfiammt, läßt nicht erfennen, bafj 

nid)t bloß baä feelifd)e £eben unb feine Probufte in VolfSgemein- 

fdjaften, fonbern aud) in anberen menfd)lid)en ©emeinfehaften ein 

bebeutfameS SlnterfuchungSobjeft bilbet: man benfe an biepfycho» 

logie »on n>irtfchaftlidhen unb gefellfchafflidjen klaffen. “211S bte 

Äauptgegenftänbe ber Völferpfydwlogie hat Wunbf in feinem um- 

faffenben Werfe Sprache, Sitte unb M^thoS beljanbelt.

Hnfere Aufgabe fehen mir ferner in ber Feftffelluttg beS ©utch- 

fd)nittüd)en, alfo allgemeiner ©efe^e ber pfychifd)en Bilbungen unb 

beS pfydrifchen ®efd)ehenS; bie Variationen beS Pfeifchen bei ben 

Snbiüibuett unb ©ruppen »on 3nbi»ibuen ju erforfchen, überlaffen 
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wir ber bifferenzieHen Pfechologie; fte hat auch bie Korrelationen 

p  unterfud)en, bie jwifien ben einzelnen Pfeifchen (Eigenfd;affen 

beSfelben 3nbi»ibuumS unb »erfd)iebener 3nbioibuen beftehen, unb 

ba« Problem ber Snbioibualität ju bearbeiten.

3nbem wir bie Aufgabe ber Pft)d)ologie nicht bloß in ber 

Vefchreibung, fonbern zugleich in ber (Erflärung fehen, ftnb wir genötigt, 

nicht lebigli^ „reine", b. h< auf bte VewußtfeinStatfachen ftd> be* 

fchränfenbe, fonbern „phh f i» l®g i f$ «  Pfhchologie" ju pflegen; 

nur fo tff eS zugleich möglich, baS pfychifche unter biologifd)em 

©efid)tSpunft als Funffion eineS £ebewefenS, baS ftch in feinem 

Milieu erhält, entwidelt, betätigt, aufzufaffen unb zu würbigen.

So fehr ftch enbltd) auch gerabe in ber lebten 3eit bie an- 

gewanbte Pft)chologie entwidelt hat, fo müffen wir unS hier boch 

in ben unS gefteeften engen ©renzen im wefentlichen auf bie rein 

theore t i f^e  pfychologie befdjränfen, unb wir fönnen ber Ver

wertung ihrer (Ergebniffe für päbagogif, 3uriSprubenz, National- 

öfonomte, Mebizin (befonberS Pftxhiatrie), Kunft-, Sprach-, 9?eli- 

gtonöwiffenf^aff ufw. hier nidht nachgehen, wenn wir unö au<h »er- 

einjelfe ‘iluöblicfe auf biefe ©ebiete nicht »erfagen wollen.

V ie r te «  K ap i te l

©ie (SrfemtfntequeHett unb 9?le^oben bet* 

^ f y d j o l o g i e

1. “2luS ber (Eigentümlichfeit beS Pft)d)ifchett, nur für baS eS 

erlebenbe Subjeft unmittelbar »orfinbbar zu fein, »erftcht man, 
warum biefeS Vorfinben als innere ‘SBahrnehmung bezeichnet wirb, 

bie man ber äußeren <2Bahrnehntung gegenüberffellt. Freilich iff 

babei zu bead)fen, baf? wo immer äußere 'Wahrnehmung ftattfinbet, 

bei »eränberter 2luffaffung auch innere Wahrnehmung möglich ift; 

benn bie ‘Slfte ber äußeren ‘JBahrnehmung müffen ja als (Erlebniffe 

beS SubjeftS zunt Pfpd)ifd)en gehören unb infofern ber inneren 

Wahrnehmung zugänglich fein. (ES fomrnt eben auf ben ©eftchfS* 

punft an, »on bem auS bie “21uffaffung »otlzogen wirb; anberS 

auSgebritdt: auf bie Vegriffe, unter bie wir baS (Erlebte fubfu- 

mieten, um eS zu »erffehen. Wie baS gemeint ift, foU an einigen 

Veifpielen gezeigt werben.
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Witt i# erfennen, ob ein bunfler ©egettffanb, ben i#  in einiger 

Entfernung bei ber ©ämmerung wahrnehme, ein Stein ober ein 

Rabe ift, fo iff bag „aufere" Wahrnehmung, grage i# mi# ba- 

gegen, mag ift bei biefer Wahrnehmung anf#auti# gegeben (j. B . 

bie Entpftnbung »on S#warz, eine gewiffe gorm) unb mag fommt 

an beutenben Borffettungen hinzu (6 tein, Rabe), in wel#er Weife 

treten biefe auf ufw., fo bin id) bei biefer Analpfe ni#t auf bag 

äufjere ©ing alg fol#eg eingeffeltf, fonbern auf meine Wahrnehmung 

beg ©ingeg (bie nur id) erlebe, fein anberer); eg hanbelt ft# um 
„innere" Wahrnehmung.

Su#e i#  bur# meinen ©ef#matf einen Stoff ju erfennen, fo 

iff bag „auf?ere" Wahrnehmung; „innere" bagegen liegt »or, menn 

i#  feffjuftellen fu#e, inwieweit bei bem ©ef#macf ber Subffanz 

aufjer ben eigentli#en ©ef#ntacfgempftnbungen au# ©eru#g- unb 
Saftempfinbungen beteiligt ftnb.

Eine „äußere" Wahrnehmung unterri#tet mi# barüber, baf? 

auf einem »or mir liegenben Blatt einige Worte ftehen. „3nnere" 

Wahrnehmung fommt in Betra#t, wenn i#  unterfu#e, ob i#  

biefe Worte alg ©anjeg ober Bu#ffabe na# Bu#ffabe tefe, unb 

in wel#er Weife bag Berffehen ber Worte ft# »ollgieht.

So liegt überhaupt „innere" Wahrnehmung »or, wenn i# bie 

garben unb $öne, bie ©erü#e unb ©rutfe, furz bte fogenannfen 

Sinnegeinbrücfe §u ©egenffänben ber Wahrnehmung ma#e, ohne fte 

realifftf# atg Eigenf#aften »on Wtrfli# efiftierenben ©ingen ju beuten.

2. ©erabe fol#e gälte jeigen aber au#, bafj ber Augbrucf 

„innere Wahrnehmung" ni#t re#t zwetfmäjjig iff. ©enn bei ber 

auf angebti# „innerer Wahrnehmung" beruhenben Anafyfe äußerer 

Wahrnehmung fommen bo# au# bie Erf#einunggweifen ber äufjeren 

©egenftänbe in Betra#t ober bie Art, 3at;l unb Reihenfolge ber 

äußeren Wahrnehmungen, genter »erführt ber Auöbrucf „innere" 

Wahrnehmung immer wieber zu ber Auffajfung, alle Bewufjtfeing- 

tatfa#en, ingbefonbere au# alle Empftnbungen, feien „in unferem 

^opf lofatifiert". 9ftan müht ft# bann wot;t mit bem S#ein- 

probtein ab, wie bie angebli# augbehnunggtofen Empfmbungen aug 

unferem Stopf l;inaug in ben Raum „probiert" würben.

Selbftöerftänbli# ift aber bie grage, ob bag Auftreten »on 

Bewufjtfeingerlebniffen mit Borgängen im ©et;irn jufantntenhänge, 

»öllig augeinanberjuhalten »on ber anberen, ob unb wo bie 3n- 

halte ober ©egenftänbe fol#er Erlebniffe lofaliftert ftnb. ©iefe 
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Cofatifation hat bie pft)#ologif#e Bef#retbung fo hinsunehmen, 

wie fte unmittelbar »orgefunben wirb, z- B . bie Empfinbung ©rau, 

bie i# bei ber Wahrnehmung jeneg ca. 200 SOleter »on mir ent

fernten ®a#eg erlebe, ift borf brüben, weit »on meinem 5?opf, 

aber natürli# ni#t in biefent. (Rähereg barüber in 5?ap. 6.)

R i# t ganz unbebenfli# iff barum aber au# bie Berwenbung 

beg Augbrucfg „Setbftwahrnehmung",  ben ©. E. SftüUer ftatt 

beg mifj»erffänbli#en Worteg „innere Wahrnehmung" »orf#lägt; 

benn eg wirb immer Wiberftreben h^oorrufen, will man einen 

weit weg »on ung lofalifterten 3nhalt, etwa bag Wahwehmungg- 

bitb »on Sonne ober ^ftonb, zu unferem „Selbft" re#nen. 3mmer- 

hin wirb man bei einiger Eingewöhnung in bte pfyd>otogif#e ®enf= 

Weife ft# in ben ©ebanfen hineinfinben, bafj meine ganze Welt- 

öorffellung au# ju meinem Selbft gehört unb, wie biefe, einzig

artig unb nur mir unmittelbar wahrnehmbar iff. So wotten wir 

ben Augbrucf „Selbftwahrnehmung" au# unfererfeitg »erwenben 

unb baneben ben »on 5?offfa empfohlenen „Ertebnigmahrnehmung", 

beffen augf#liefjlid>e Benu^ung bann »orjujiehen fein wirb, wenn 

einmal ber Augbrucf „Ertebnig" alg atlgemeinffe Bezei#nung für 
alteg bewufjt cPf^#if#e bur#gebrungen iff.

®er Augbrucf becft ft# mit bem ber Setbffwafjrnehmung fa#- 

ti# beghath, weil wir ja nur fol#e Erlebniffe unmittelbar unb im 

eigentli#en Sinne wahrnehmen fönnen, bie ju unferem eigenen 

Ertebnigftrom, mithin zu unferem 3#  (Selbft) gehören, weghalb 

au# ber Augbrucf „immanente Wahrnehmung" paffenb erf#eint.

Bon „innerer Wahrnehmung" wollen wir bagegen ni#t reben; 

ebenfowettig »on „innerem Sinn" (wie £ocfe unb »iele Späteren 

getan), weit »on einem befonberen Sinnegorgan, bag bie Selbft

wahrnehmung »ermittelte, ni#t bie Rebe fein fann. —

3. Wel#er Art iff nun aber bie SelbffWahrnehmung, 

ber wir bie Äennfniö unferer Erlebniffe »erbattfen? 3n bie Er

örterung biefer grage wollen wir jugtei# bie ber Selbff-- (bzw. Er

tebnig-) beoba#tung einbeziehen. Währenb bie „Wahrnehmung" 

atg fot#e vereinzelt, zufällig, flü#tig fein fann, meinen wir mit 

„Beobad;ten" ein zufammenhängenbeg, abft#tli#eg, planmäßiges 

Wahrnehmen, bei bent eg ung auf augbrücflt#e S?onffafierung unb 

Stnterorbnung beg Wahrgenommenen unter allgemeine Begriffe unb 

©efe$e, fomit auf wiffenf#aftli#e Erfahrung anfommt. Um eine 

fold;e iff eg ung aber in ber cPfp#otogie zu tun.

47



G« fcf)emt übrigen«, baf e« bei manchen 3nbi»ibuen eine ge- 

ttjiffe natürliche Senbenj unb Ginffetlung auf Selbffbeobad>tung 

gibt (»ie ja aud) ba« 3ntereffe unb bie Beobachtung«gabe für »er» 

fd>iebene ©ebtefe ber äuferen Wirftici)feit son Natur bei ben Gin* 

jelnen red)t »erfd)ieben fein fann). Ot;ne ffarfe Neigung unb 

Mähigfeit ber Selbstbeobachtung wirb wohl niemanb ein bebeufenber 

Nomanfchriftffetler ober — cpfhd)oIoge.

W a« nun bie Art ber Selbffwahrnehmung unb *beobad)tung 

betrifft, fo ftimmen bie meiften heute in ber Anftcht überein, baf 

fte nicht ftreng gleichseitig mit bem Grtebni«, ba« fte 51t ihrem Ob- 

jeft macht, ffatfftnben fann. ©a« gilt auch für ba« Grlebni« ber 

äuferen Wahrnehmung. 3war wirb ba« burd) fte erfafte ©ing 

ruhig »or meiner Anfchauung »erharren, wenn ich auch meine Auf- 

merffamfeit nid)t mehr auf ba« ©ing al« fotdje«, fonbern auf meine 

Wahrnehmung richte unb fomit jur Selbstbeobachtung übergehe, 

aber biefer Wechfel ber Aufmerffamfeit«richtung unb bamit ber 

Auffaffung (al« ©ing ober at« Grtebni« mit Snhalt) wirb bod) 

nur in einem jeifltd^n Nacheinanber erfolgen fönnen.

©a«felbe gilt für bie Seilinhalte ber Wahrnehmung: auch f*e 

fönnen nur fufjefft» einerfeit« al« Gigenfchaffen be« ©ing«, anberer- 

feit« al« Grlebni«elemente, al« Gmpfmbungen, aufgefaft werben. 

Al« fotd)e haben fte freilich unter ben Grlebniffen unb beren Be* 

ftanbteiten infofertt eine Sonberffettung, at« fie währenb ihre« Bor- 

hanbenfein« auch beobachtet werben fönnen. Solange ich 5* ^  

Blatt »or mir anfel;e, erlebe ich eine Weif empfinbung, unb auf 

biefe »errnag ich meine Aufmerffamfeit ju rieten. Bei ben Gtnp-- 

ftnbungen atfo ift Grieben unb Grtebni«wal>rnehmung (bjw. *be= 

obachtung) gleid)jeifig möglich. Ähnliche« gilt für bie Neprobuf-- 

tionen »on Gmpftnbungen, atfo ba« anfchauüch »orgeffetlte Weif 

ufw. Mretlich ift bie Mähigfeit ju fotzen anfchautid)en Nepro* 

buftionen je nach 3ubi»ibuum unb Sinne«gebieten auf erorb entlieh 

»erfchieben.

Gnblid) bürfte wohl allgemein jugegebett werben, baf £uft-- 

unb ilntuftgefühte, bie eng mit Gmpftnbungen »erfnüpft unb in-- 

fofertt nicht unfer 3d) im 3nnerffen berühren, fonbern einen mehr 

peripheren Gharafter tragen, ähnlich wie Gtnpftnbungen währenb 

ihre« Borhanbenfein« beobachtet werben fönnen. Mür unwillfür* 

tid)e Strebungen unb Wiberftrebungen, befottber« auf ftttnlid) wahr

nehmbare Objefte gerichtete, bürfte etn gleiche« gelten.
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3e wehr aber Grlebniffe un« innerlich ganj in Anfprucb 

nehmen, um fo weniger wirb ein« gleichseitige Selbffbeobachtuna 
möglich fetn. G« ift freilich benfbar, baf jemanb auf ©runb gün- 

fftger Veranlagung unb Übung auch hierin eine gewiffe gertigfeif 

erlange. Aber im allgemeinen ftnbe ich ^ei ben übrigen '»fbcho* 

togen ba« 3ugeftänbni«, baf fte biefe Mertigfeit nicht befoen (wa« 

aud) »on mir gilt). Wären übrigen« bie Grlebniffe ffefig »on einem 

auf fte gerichteten Bewuftfein begleitet, fo wäre faum ju begreifen 

baf bei ihrer pft>d)otogifchen Beobachtung fo»iet Slnftcherbeif unb 
3rrfutn unterläuft.

3d) benfe j. B . nach über ein mafhematifche« problem. W ill 

tch nun bie« Grtebni« be« Nad)benfen« beobachten, fo werbe i*  

lebenfall« in meinem mathematifd)en ©enfen nicht weiter fommen 

fonbern bte Abftcht ber Selbstbeobachtung wirb mich barin ffören 
«ber tch erlebe einen Affeff. Wenn ich babei überhaupt imffanbe 

btn, jur Selbstbeobachtung überjugehen, fo werben »ielleid)f gewiffe 

Spannung«- unb Organempfmbungen, bie Begteif»orgänge be« 

Affeff« bilben, ber Beobachtung ftanbhatfen: bie ©emüt«bewegung 
felbft aber Wtrb ftch »erflüd^figen.

3ff fo gegenüber ben Grtebniffen (abgefehen »on ben oben 

r Z  l S  Selbstbeobachtung nicht möglich,

l  *  a I  ^  u6ert;)aû  »uffani)e fommt. Sie gefd)ieht

N ^ o n ” ^  ter ^ ufmcrffantfeit auf bie Grtebniffe, burch

m s ^  ®rlebniö ^ on eiui9e 3 eit »ergangen iff, fo wirb

feitt/ fe^robugieren (fo gut ober fo
fchlechf bte« geht), Wenn e« 3um ©egenffanb ber Beobachtung gemacht 
W A«,, foa Sät«! if( f« „ t*  p  Mtmetoej ; ; / 69' T eI

probuffton bet wad)fenber 3wifchen5eit immer unftcherer unb »on 

^hantaftejutaten getrübt wirb. Mür bie ^f^chologie hat barum 

bte Beobachtung tängff entfehwunbener Grlebniffe auf ©runb ihrer 

Neprobuffton tn ber Negel nur bann Wert, wenn e« ftch um feltene 

Borgange hanbetf, bte man nicht beliebig neu her»or Jrufen »emtag

Ä r f J P ^ Cg 9e* 0fmli^  fei" '  ^tebnifTe, in«- 
befonbere foldje »on wenigen Sefunben ©auer, fofort nad) ihrem

Ablauf sunt ©egenffanb ber Beobachtung ju machen, ©a« Gr*

tebm« braucht bann nicht reprobujiert ju werben, bamit wir in ber

abT h i '-  fa3en barÜ£>er P  ma^ en* iff »ergangen

® eife **• *  • * « »
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„unmittelbare Erinnerung" bezeichnet im Unferf#teb »on ber auf 

Reprobuftion beruhenben „mittelbaren", ©er Ertrag ber Selbff- 

beoba#tung pflegt rei#er zu fein, wenn wir f#on »or einem Er

lebnis bie Abft#t ftaben, na# beffen Ablauf eg z« beobachten, 

©iefe »orgängige Abft#t fönnen wir aber in ber Reget nur bann 

haben, wenn wir bag Erlebnig felbff herbeiführen ober bur# anbere 

herbeiführen laffen. 3n biefem galt bebtenen wir ung beg Efperi*  

menfg alg Äilfgmittel; benn ein fol#eg liegt immer »or, wenn wir 

ni#t einfa# warfen, big ber Sauf ber ©inge ben ung mtereffterenben 

Borgang mit ft# bringt, fonbern wenn wir tl;n felbft abft#tli# unb 

planmäßig herbeiführen, ©ur# bag Experiment ift eg ung au# 

mögli#, unfere Beoba#fungen unfer glei#en ober ftnnöoll ab- 

geänberfen Bebingungen z« wieberholen. ©ag bient ber Kontrolle 

unferer geftffellungen, ber Anatyfe unferer Erlebniffe unb ber Er- 

fenntnig ihrer gefe^mäßigen Bebingungen. SO'Jan fteht fofort: bag 

Experiment in biefem Sinne bilbet feinen ©egenfafj, au# fein 

Surrogat ber Selbftbeoba#tung, fonbern fteht in ihrem ©ienff.

Ein Bebenfen regt ft# nun freili#, bag geeignet iff, ben 

ganzen Wert ber Ertebnigwahrnehmung unb *beoba#tung in grage 

Zu ff eilen: werben babur# bie Erlebniffe ni#t felbff geänbert, fo 

baß wir fte gar ni#f in ihrer natürli#en, unmittelbar gegebenen 

Bef#affenl>eit erfaffen, fonbern unfer Beoba#tunggergebnig getrübt 

unb gefälf#t ift?

©iefeg Bebenfen bürfte ft# am beffen heben laffen bur# Er

wägung analoger Berhältniffe bei ber äußeren Wahrnehmung.

Bielfa# bleiben ©inge unferer Umgebung (befonberg ber ge

wohnten), bie na# £age unb ©röße wohl von ung wahrgenommen 

werben fönnten, ganz unbemerft, ober fte Werben nur ganz »er- 

f#wommen wahrgenommen, ©aß aber au# bie unbemerften irgenb» 

wie zum Bewußtfein fommen, läßt ft# baraug »ermufen, baß Ber- 

änberungen in biefen unbemerften teilen beg Milieu auffallen. 

Wenben wir nun biefen gar ni#t ober nur »erf#womtnen wahr

genommenen ©ingen unfere Aufmerffantfeit zu, fo »eränbern fte ft# 

allerbingg in gewiffem Sinne für unfer Bewußtfein: fte h^en ft# 

beutli#er »on ihrer Umgebung ab, unb ihre Seite unb Bef#affen- 

heifen treten ftarer heroor; bo# wir ftnb zuglei# überzeugt, baß 

biefe Beränberung feine Berfälf#ung iff, baß nur unfere Wahr

nehmung beffimntfer unb »ollffänbiger wirb, baß fte ft# aber auf 

bagfelbe ©ing bezieht unb biefeg ft# ni#t geänbert hat.
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Entfpre#enbeg bürfte für bie Erlebnigwahrnehmung unb -beob- 

a#tung gelten. Au# hier wirb bie 3uwenbung ber Aufmerffantfeit 

an ihrem Objeff, bem Ertebnig, nt#fg Reueg f#affen, fonbern nur 

Zum Bewußtfein bringen ober ftarer unb beufti#er her»orfrefen 

taffen, wag f#on »orher »ortwnben war, ehe bie „Reflexion" ft# 
feiner bemä#figte.

W i#tig iff eg jebenfaltg zu bea#ten, baß wir Bewußtfeing- 

Vorgänge fehr Wol;l erleben fönnen, ohne fte wahrzunehmen ober 

über fte zu refteftieren. 3n ber Regel ftnb wir au# bur# unfere 

Um- unb SOitfwett, bur# bie praftif#en 3ntereffen beg $ageg ober 

bie theoretif#e Bef#äftigung mit ben »erf#iebenften Objeften fo 

in Anfpru# genommen, baß wir gar ni#f baran benfen, ung fetbft 

unb unfere Erlebniffe zu beoba#fen. W ir »erhalten ung infofern 

„unrefleftiert". Atleg mögti#e anbere iff ung metff berart bewußt, 
baß wir barüber ung fetbft »ergeffen theoretif# wenigfteng.; 

benn baß wir im 5?ampf ber 3ntereffen an ung felbft benfen, be- 

beutet natürli# feine Selbffbeoba#tung zu Erfenntnigzwecfen.

4. ©ie Satfa#e, baß unfere Erlebniffe meiff ni#t Objeft unfereg 

Bewußtfeing, atfo in biefem Sinne ni#t „bewußt" werben, brängt 

bie grage auf, mit wet#em Re#f wir fte gtei#woht altefamt atg 

„Bewußtfeingfatfa#en", alg „bewußte" Borgänge bezei#nen?

©egenüber biefer grage gehen bie Anft#fen ber cpfh#ologen 

augeinanber. <2ftan#e ftnb mit Brentano überzeugt, baß „jebe 

pfp#if#e Erf#einung »on einem inneren Bewußtfein begleitet fei". 

Eg iff babei mögli#, biefem „inneren Bewußtfein" fehr »erf#iebene 

©rabe ber Klarheit unb ©eutti#feit zuzuf#reiben. Stftan fann fo bie 

Erlebniffe, benen ft# bie Aufnterffamfeif zuwenbef, „eigenfti# bewußt", 

bie, bei benen bieg nt#f ber galt, „uneigenfli# bewußt" nennen.

Beffreitet man bagegen bie Gehre, baß ein „innereg Bewußt
fein" bei alten Erlebniffen »orhanben fei, unb will man bie Be« 

Zei#nung „bewußt" benno# für alle feffhatten, fo fann man fte 

nur fo re#tfertigen, baß bie feetif#en Borgänge — im allgemeinen 

wenigffeng — ©egenftanb eineg barauf geri#teten Bewußtfeing- 

afteg werben fönnen, baß fte gewiffermaßen in Bereitf#aff ftnb, 

Wahrgenommen unb babur# „bewußt" zu Werben. Bott befriebigenb 

bürfte Diefe Re#tfertigung beg Spra#gebrau#g freiti# ni#t fein. 

Au# bringt er ben Ra#teil mit ft#, baß „bewußt" fowohl alg 

cPräbifat aller Erlebniffe auftreten fann, in prägnantem Sinne ft# 

aber nur auf biejenigen bezieht, bie wirfti# Objeft unferer Selbft-
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Wahrnehmung werben. Wo eS »on Wichtigfeit iff, biefe Unter* 

fd)eibung »orjunehmen, foil „bewußt" in biefem leiteten Sinne »on 

unS burcf) „bem er ft" ober „beachtet" erfeftf werben.

©aS fei übrigens no<h betont, baß ber fachliche £lnterfd)ieb 

jwifd>en ber Anftd)t Brentanos unb ber anberen ni d)t befrächftid) 

iff; benn aud) bie Anhänger Brentanos werben jugeben müffen, 

baß öietfad) Grlebntffe fo außerorbentlich »erfdjwommen bewußt 

ftnb, baß fojufagen ein fontinuierlicher Übergang inS Unbewußte 

»erliegt. M an iff hier in ähnlicher Unftcherheit wie gegenüber ben 

©ingen ber äußeren Umgebung, wo auch fd)tt>er, ja oft gar nid)f 

ju enffd>eiben iff: waS war — et)e bie Aufmerffamfeit ftd) barauf 

ri<htefe — »erf^wommen unb waS war unS gar nicht bewußt.

©ie Äauptfache iff, baß aud) bieS unrefleftiert Grlebte, wenn 

bie Aufmerffamfeit ftch ihm juwenbet, als wirflid) »orher »or* 

hanben ftd) barffellt, mag eS nun unbewußt ober uneigentlich (b. i. 

»erfd)Wommen) bewußt gewefen fein.

M an fann nun freilid  ̂ baran benfen, „bewußt" noch in e’ner 

jweiten Äauptbebeutung ju faffen. ©ie beiben Nuancen ber bis 

jefjt beachteten Bebeutung hatten baS ©emeinfame, baß barin „be

wußt" fooiet fagte wie „Objef t  eineS BeWußtfeinS", (wirflic^ ober 

mijglicherweife) „gewußt". 9?un wirb aber aud) baS Sub je f t  

eineS BewußtfeinS mit biefem Worte bejeid)nef, fo baß „bewußt" 

fo»iet bebeutet Wte „wiffenb". M an benfe an AuSbrüde wie: 

„Bewußt hat er mich gefrättft"; „3d) bin mir feiner Sd)ulb be

wußt". ©ine Anafyfe ber mannigfad)ffen Grlebniffe jeigt nämlich, 

baß in ihnen jutneiff ein (wenn aud) oft unbeftimmteS) Wtffen 

um einen ©egenffanb t>orl)anben iff. „©egenffanb" bebeutet babei 

natürlich nicht nur „phhftfcheS ©ing", fonbern bejeidjnet fd)led)ter* 

bingS aüeS, waS überhaupt Objeft eineS BeWußtfetnS werben fann. 

Alfo aud) Seelifd)eS, ferner bloß ©ebad)teS, ettblid) bloße Be* 

jiejmngen, Berhältniffe, furjum alles ©enfbare fann „©egenffanb" 

beS BewußtfeinS fein. Gin berartigeS „Meinen" ober „Wiffen" 

»on ©egenffänben liegt aber nicht nur bann »or, wenn wir unS 

theoretifch »erhalten, alfo bei altem Wahrnehmen, Grinnern, P la n 

ta fteren, 9rJad)benfen, Grfennen, fonbern auch bei ©efühlen, Affeften, 

WillenSaffen. W ir ftnb froh ober traurig, jornig ober enttäufcf)t 

über etwaS, wir wünfd>en unb wollen, »erabfcfyeuen uttb »er» 

werfen — etwa S. 3n allen berarfigen Fällen alfo ftnb wir unS 

eines ObjeffeS irgenbwie bewußt. 3d) betone „irgenbwie"; benn
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aud) hier müffen wir bie ja^llofen ©rababffufungen beS ftar unb 

beutltd) unb beS „»erfchwomntenen" BewußtfeinS beachten. Aber 

auch, u>enn 5- B . ein Wunfd) ober ein Mißfallen teife im iöinfer* 

grunb unfereS BewußtfeinS ftd) regt, fo wirb boch biefe Bejiefmng 

auf etwas, was wir wünfc^en ober waS unS mißfällt, nicht fehlen. 

Äier liegt ebenfalls — wie man eS genannt hat — bie „Sntention" 

auf ein Objeft »or.

(Beiläufig fei bemerft, baß wir bie »on ümfferl eingeführte 

Bejetchnung „Aft" für alle „intentionalen" Grlebniffe aud) unferer- 

feits benu^en werben.)

Weil aber fo baS „©egenffanbSbewußtfein" (bie „3ntentio- 

nalität") bet allen fiaupf arten »on Grlebniffen minbeftenS ein be-- 

beutfameS Moment barffellf, fo fann man baran benfen, »on hier 

auS bie Bejeid)nung ber Grtebniffe als „bewußt" ju begrünben. 

Fretltd) muß babei ein Vorbehalt gemacht werben. GS ift üblich, 

aud) kie bei ber pfh<hologifd)en Analpfe ftcf) ergebenben G l entente 

ber Grtebniffe als „bewußt" ju bejeidjnen. Aber BewußtfeinS- 

elemenfe, wie Gmpftnbungen, ftttnlid)e ©efühle ufw. — ifoltert be

trachtet — würben ein ©egenffanbSbeWußtfein nicht enthalten, fo 

innig fte aud) in ber Siegel mit einem folgen »erfnüpft ftnb, in

fofern fte Beftanbteile »on intentionalen Grlebniffen bilben. Sie 

würben alfo — für ftch genommen — bie Bejeidjnung „bewußt" 

in biefer jweiten Äauptbebeutung (gleich: „wiffenb") nicht »erbienen. 

Übrigens werben wir unS beS Terminus „bewußt" in biefem jweiten 

Sinne nicht bebienen: wir werben hierfür bie AuSbrüde „©egen* 

ffattbS* (ober ObjeffS*) bewußtfein", „Sntentionalität", „intentional" 
gebrauchen.

M an fönnfe überhaupt bie Frage aufwerfen, ob eS nicht 

tätlich wäre, ben AuSbrud „bewußt" wegen feiner Bielbeutigfeit 

ganj ju meiben, allein er iff berart in ber cPft)d)ologie eingebürgert, 

baß er — jurjeit wenigffenS — ni<ht »ermieben werben fann. 

3mmerhin fchien eS angebracht, feine BebeutungSoerfchiebenheiten 

unb bie Bebenfen gegen feine Berwenbung genauer ju befpred)en, 

als eS bei ben P ro lo g e n  meiff üblich iff. ©iefe terminologifchen 

Erörterungen ftnb ja aud) feine rein formalen, fonbern fte förbern 

jugleid) baS BerffänbniS bafür, was eigentlich ©egenffanb ber 
pfhd>otogifd)en Wtffenfd)aft iff.

5. SRoch auf eine »ielerörterte Frage müffen wir hier eingehen, 

auf bie fogenannfe „Göibenj"  ber Selbffwahrnehmung. Man
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hat nämlt# biefer (im Unterf#ieb »on ber äußeren Wahrnehmung) 

Eoibenz in bem hoppelten Sinne ber fubjettiöcn ©ewißheit unb ber 

objeffioen Ri#tigfeit zugef#rieben. SSftan I)at bieg begrünbet mit 

ber realen Einheit beg Wahrnehmenben unb Wahrgenontmenen. 

3d), ber i# etwag erlebe, unb id), ber id) bieg Erlebnig wahrnehme, 

ftnb ein unb berfelbe. Aber bie pfi)#ologif#en Unferfud)ttngen 

Zeigen auf S#rift unb Srift, baß bie Berfu#gperfonen über ihre 

Erlebniffe mit fe^r »erf#iebenen ©raben fubjefttoer ©ewiß^eit unb 

objefti»er Ri#tigfeit Augfagen ma#en. © aß gewiffe Erlebniffe 

»orhanben waren ober ftnb, barüber beffeht zwar in ber Regel 

Si#erheit, aber fobalb fte nt#f bloß ganz allgemein bezeichnet, 

fonbern näher befd)rieben werben follen, ftellen ft# fet)r Ijäuftg 3weifel 

ein. Eg werben nur Vermutungen aufgeftellt ober bag Urteil wirb 

ganz jurütf gehalten (wobei inbi»ibuelte Unterfd)iebe in größerer 

Borfi#t ober Bestimmtheit ber Augfagen ft# geltenb machen), 

ferner fann gelegentlich gezeigt werben, baß 3rrtümer unterlaufen, 

felbft wenn mit hö#fter fubjefttoer ©ewißheit Erlebniffe, alg eben 

»ergangen, fonftatiert werben. S#on im täglichen Geben geht eg 

ung big weilen fo, baß wir glauben „f#wören" zu fönnen, etwag 

foeben getan ober ni#t getan zu haben, unb baß ft# biefe fub- 

jeftioe Eoibenz bann bod) alg ein 3rrtum heraugffellt. Rod) häu- 

figer ift man fol#en Srrtümern (felbft bei fubjefttoer Evibenz) aug-- 

gefetjt, wenn eg fi# um bte genauere Beffimmung ber 93ef#affen^eit 

ber Erlebniffe hanbett, zumal ba hier felbft ben gef#ulten P r o 

logen (unb oft gerabe ihn) gewiffe Annahmen, Theorien, Gieblingg-- 

meinungen zu falf#en Auffaffungen beg Erlebten führen fönnen.

Mithin werben wir bie Selbffwahrnehmung unb -beoba#tung, 

felbft wenn fte mit fubjefttoer Euibenz ft# »erbinbet, bo# ni#t ohne 

weitereg alg f#le#thin ri#tig gelten laffen; wir werben fragen 

ntüffen, ob bag Beoba#tete au# na# unferen pft)#ologif#en 5tennf-- 

niffen unb na# bem objefttoen Sa#üerhalt wahrf#einli# ift, ob 

eg ingbefonbere mit anberen glei#artigen Beoba#tungen begfelben 

unb anberer Subjeffe übereinftimmt.

©aß aber bo# bie Ertebnigwahrnehmung einen gewiffen Borzug 

»or ber äußeren beft^t, foil beghalb ni#t beftritten werben. -Sabe 

i# ein Ertebnig erfaßt, fo fönnen »ieltei#t no# über feine Be- 

f#affenheit, feine Eharafterifterung »ermittelft pft;#ologif#er Be

griffe 3weifel beffehen, aber ein 3weifel an feiner Ejiftenz iff 

unntöglt#. Setbft wenn alte unfere Erlebniffe aug °Phantafte-
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gebitben beftünben, fo ware bo# bag Erleben biefer Phanfafte felbft 

feine Einbitbung, fonbern eine unbezweifelbare Satfa#e. An allem 

bagegen, wag außerhalb, b. h- unabhängig »on meinem Bewußtfein, 

real ejiftiert, iff ein 3weifet wenigfteng mögli#, er iff ni#f »on 

öornherein wiberftnnig; wenn er au# »iettei#t wegen mangetnber 

©rünbe unvernünftig iff.

©iefer Unterf#ieb geht zurüd auf ben immanenten Eharaffer 

ber Ertebntgwahrnehntung unb ben tranfzenbenten ber äußeren, 

©ott erfaffen wir tebigti# bag unmittelbar ©egebene, beffen ©afein 

ung e»ibent ift; hier bagegen gilt bag ©egebene nur alg Erf#ei* 

nung eineg Realen, bag ung nt#f felbff gegeben iff, fonbern bur# 

©eutung beg ©egebenen erfannt wirb. Reue, wiberfpre#enbe Er- 

f#einungen fönnen hier frühere, atg gewiß geltenbe ©eutungen 

umftoßen; au# bte Einrebe, bag Wahrgenommene fei nur Sraunt, 
Sllufton, Halluzination gewefen, iff ni#f wiberftnnig.

6. ©er Pfpdjologe würbe aber bag Objeft feiner Wiffenf#aft 

nur einfettig unb unöotlfommen erfaffen, wenn er atg Be- 

oba#tunggmaferiat lebigli# bie eigenen Erlebniffe »erwenben wollte. 

3war ftnb biefe allein unmittelbar feiner Wahrnehmung unb Be- 

oba#tung zugängli#. ©arum bteibt bie Setbftbeoba#tung bie 

f#te#thin unenfbehrti#e unb bie wi#tigfte Quelle pft;#ologif#er 

Erfennfntg. Rur bur# fte fönnen wir bie aug ber Umganggfpra#e 

unb aug ber wif)enf#aftti#en Terminologie entnommenen pfh#o- 

logtf#en Augbrüde in ihrem »ölten Sinn unb in ihren Bebeufungg- 

nuancen »erftet;en. Ohne fte »ermö#fen wir ni#t mit ioilfe biefer 

pfh#ologif#en Begriffe unfere eigenen Erlebniffe zu analt)fieren 

unb zu bef#retben. Ohne fte würben wir enbti# »on frembem 

Seelenleben überhaupt feine Erfennfnig haben, ©a wir biefeg nur 

in feinen phhftf#en Äußerungen wahrnehmen, fo fönnen wir eg 

nur erfaffen bur# ©eutung na# Analogie unferer eigenen Erleb- 

Kiffe, ©abei »ertnögen wir au# fot#e Bewußtfeingtatfa#en bur# 

Bermufung unb „Einfühlung" in ber Phanfafte na#zubilben, bie 

Wir fetbff ni#t in gtei#er ober fehr äfmli#er Bef#affenheit erlebt 

Jjaben. greili# hat bag feine ©renzen, uttb bie gähigfeit zum 

Ra#erteben frember Bewußtfeing»orgänge bürfte au# tnbtoibuell 

fehr »erf#ieben fein, ©er »on ©eburt Btinbe fann ©eft#fg. 

Wahrnehmungen ni#t abäquat ft# »orffeiten, unb eine Philiffer- 

feete »ermag Weber bie Seetentragöbie no# bie überf#wängti#e 

®#affengtuff eineg ©enteg wirfli# na#zufüt;len. Snfofern be-
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greifen wir nur ben ©eiff, bem mir gleichen. Aber ba bod) in 

alten mefentticfyen 3ügen baS Seelenleben ber Menfdjen überein- 

ffimmt, fo wirb bemjenigen, ber bie Fähiflfeit beufenben Verftänb- 

niffeS in höherem 2Ua|e beft^t, ftd) ein gewaltiges pfhd>ologifcheS 

VeobachtungSmaterial an ben anberen barbieten. 9?id)t nur bie 

mit unS Cebenben gewähren unS fotd>eS in unerfd)öpflid)er Fülle, 

aud) baS ©eiffeSteben ber Vergangenheit erfddiefjt ft cf) unS. ©abei 

bürfen aud) bie unentwidetten unb franfhaft entarteten Formen 

beS Seetifd>en nid)t unbeadjtet bleiben. KinbeSpfychologie (unb 

überhaupt 3ugenbfunbe), $ierpfhcf)ologie unb pathopfpd>ologie 

tiefem bebeutfame Beiträge für bie ErfenntniS beS Seelenlebens 

beS normalen Erwachfenen (worin man ja in ber 9?eget baS eigent

liche Objeft ber Pfpchologie erblidt).

©ie ©eutung beS fremben SeetentebenS wirb freilich um fo 

fcf)U>ieriger unb unftcherer, je mehr eS ftd) »on bem unferen unfer- 

fd)eibet. So erflären ftd) bie ftarfen ©egenfä^e ber Anftd)fen auf 

bem ©ebiet ber §ierpft)d)oIogie, bie jum Seit freilich aud) in reli* 

giöfen Überzeugungen wurjetn.

©ie Benutzung biefer weiteren Quellen pfpchologifd)en WiffenS, 

inSbefonbere bie Beobachtung anberer unb bie Verwertung ihrer 

Mitteilungen über ihre eigenen Erlebniffe ift aber beShatb unerläß

lich, weit bie Schwierigfeiten ber Selbstbeobachtung eine Kontrolle 

ihrer Ergebniffe nötig machen, unb weit ber Reichtum an inbi»i- 

buetten AuSgeffaltungen unb Bitbungen beS menfd)lid)en Seelen

lebens »om Einjelnen nicht erlebt, ja nicht einmal »on ber üpptgffen 

Phautafie geahnt unb fonftruiert werben fann. Enbtid) erjeugt bie 

Erwartung, beftimmte Ergebniffe bei ber Selbftbeobachfung ju ftnben, 

teiĉ t gewiffe Fälfcfwngen ber 9?efultate im Sinn biefer Erwartung.

7. ©ie Kenntnis fremben Seelenlebens läßt fid) junächff er

werben burch einfache B e f r agun g  anberer über folche Erlebniffe, 

bie unS gerabe intereffteren. M an fann ben Kreis ber Befragten 

erweitern burd) Verfenbung »on Fragebogen. VefonberS in Arne- 

rifa hat man biefe „Fragebogenmethobe" fehr auSgiebig benutzt, 

©aß fte »iete Mängel hat, liegt auf ber ioanb. Auch forg- 

fättiger Formulierung ber Fragen iff man nicht ftd)er, ob fte genau 

in bem gewottfen Sinn »erftanben werben, ©ie Antworten werben 

je nach ber pfpdwlogifchen Btlbung, ber VeobachtungSfähigfeit, 

ber Selbftfritif, bem 3ntereffe unb ber ©ewiffenhaffigfetf ber Be» 

fragten fehr »ergebenen Wert haben.
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3ntmerhin wirb bie Mitteilung anberer auf ©runb ihrer 

Selbstbeobachtung tn mannigfacher Weife b a S pft)d)oIogifche 

Wiffen bereichern unb forrigieren, baS wir burch inffinfti»e ober 

abftchtlidje ©eutung ber AuSbrudSfhmpfome beS Verhaltens unb 

ber Ceiffungen unferer Mitmenfchen »on frembem Seelenleben 

gewinnen.

8. 9?od) fruchtbarer wirb eS fein, wenn wir biefeS planmäßig 

unb fpftematifd) in ber Weife ber Hnterfud)ung unterjiehen, baß 

wir auf bem Wege beS Experimentes beftimmfe feelifdi>e Vor

gänge in anberen herbeijuführen unb burd) Abänberung ber Be- 

bingungen ju »ariieren fud)en. ©aS experimentelle Verfahren 

bietet ja, abgefehen »on anberen, ben großen Vorzug, baß eS ein 

WirflicheS 3ufammenarbeifen jahtreid>er Forfd)er unb eine Wirfttd)e 

Kontinuität ber ForfchungSarbeit ermöglicht, ©enn werben mit 

ben Ergebniffen ber ilnterfud)ung aud) alte Verfud)Sbebingungen 

genau »eröffentlicht, fo ift eine Nachprüfung unb eine ft)ffematifrf)e 

Weiterführung ber Q3erfud)e burch anbere möglich.

Wunbt hat »ter Forberungen aufgeffeltt, benen pft>d>otogifche 

HnterfuchungS»erfahren genügen müßten, um als „experimentelle" 

anerfannt ju werben: 1. baß ber Beobachter (alfo bie Verfud)S* 

perfon) ben Eintritt beS $u unterfuchenben Phänomens beffimme;

2. baß er eS mit gefpannfer Aufmerffatnfeif müffe auffaffen förnten;

3. baß jebe Beobachtung beliebig oft unter gleichen Hmffänben 

müffe wieberhott werben fönnen; 4. baß bie Bebingungen, unter 

benen bie Erfdjeinung eint ritt, burd) Variation ber begleitenben 

Umffänbe ermittelt unb fobann planmäßig »eränbert werben, inbem 

man fte teils ganj auSfchattet, teils in ihrer Stärfe ober Qualität 
abffuft.

©a inbeffen »on alten Ertebniffen fojufagen ein 9?ieberfd>lag 

»erbleibf, fo wirb baS ertebenbe 3c£> bei Wieberhotung ber gleichen 

Einbrüde ober Ceiffungen fd>on nicht mehr ganj baS gleite fein. 

Wie will man ferner bei Xlnterfudmng 5. B . »on ©enf-, Willens» 

unb WertungS»orgängen bie Begteitumftänbe nach ihrer „Stärfe" 
abffufen?

Es erfd)eint barutn fachlich nicht begrünbet, baß man alten 

ben Experimenten ben Flamen beS Experiments abfprechen will, 

bte einem 3beal nicht genügen, baS in ber Naturwiffenfchaft ent» 

ftanben ur.b in ber Pfhdjotogie nur auf einzelnen (wenn auch Weit* 

auSgebehnten) ©ebtefen realifterbar ift.
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übrigen« gibt Wunbf felbft ju, baft man ftch oft mit „un»olI= 

fommenen" Gjperimenten begnügen rnüffe, bei benen einzelne ber 

»ier Negeln »ermöge ber Bebingungen ber pftychologifchen Be

obachtung unberü(fjtd)figt bleiben muffen. 3n Wahrheit n>irb ben 

„un»ollfommenen" Grperimenfen aber ein weit größerer Spielraum 

in ber 'pftxhologie bauernb zufommen, at« ihnen Wunbf, ber barin 

möglichff ju meibenbe Notbehelfe fteht, jugeffe^en miß. ©enn 

Wunbt« Morberungen taffen ftd) im allgemeinen nur auf bem ©e- 

biet ber Sinne«pft>choIogie »erwirf liehen. Bei ber Eigenart be« 

feetifd>en Geben«, ftch beffänbig ju wanbeln unb zu enfwideln, wirb 

bie ^Dßieber^otbarteif „unter g l e i t e n  ümffänben" fogar auf biefem 

©ebiet fd)Wer bur<hführbar fein.

9. .SMnficfyftich ber ünterfd)eibung unb Bezeichnung ber erperi-- 

mentetlen Methoben, bie bei ber ünterfudiung fremben Seelen

leben« angewenbet werben, beffeljt nod) feine burchgehenbe Über- 

einftimmung unter ben 'pft)cf>ologen. Gin furjer Überbtid foil hier 

im freien Anfd)tuf an Wunbt gegeben werben.

©ie pft)d)ifcben Borgänge pflegen »on Bewegungen äuferer 

unb innerer förperlicher Organe begleitet ju fein, ©alpin gehören 

bie mimifd>en unb pantomimifd)en Bewegungen; Beränberungen 

oon 'pul«, Atmung unb im Blutjufluf ju einzelnen Organen (Er

röten, Grblaffen ufw.). W ir fönnen un« nun barauf befdjränfen, 

biefe Beränberungen, in benen bie pfpchif^en Borgänge fozufagen 

ihren phhftfdjen Au«brucf finben, möglid)ff genau ju regiffrteren 

unb fte at« Symptome ber Befd)affent;eit unb Stärfe ber pftxhifchen 

Borgänge ju beuten, ©iefer „Au«brud«methobe" bienen 

fomptizierte Apparate wie ‘pneumograph (für bie Atmung), 

Sphhgmograph (für ben Pu l«), (ptetht;«mograph (für Botum- 

fd)Wanfungen eine« Körperteil« infolge Anbetungen be« Blut* 

jufluffe«), ber Sommerfdje Apparat für Aufzeichnung fleiner un- 

willfürlicher Bewegung«»orgänge.

Al« lprüfung«mitfel für pfpd)tfche 3uftänbe fönnen aud) ge

wiffe länger bauernbe pht;ftfdje ober pfydhoph f̂tfche £eiftungen bie

nen. So fann beim fortgefetjten Aeben eine« ©ewichfe« (»ermittelft 

be« Grgographen) regiftriert werben, welken Ginfluf Übung, Gr* 

mübung, gewiffe Stimmungen, Alfoholgenuf ufw. auf biefe ßeiffung 

haben. Auch einfache geiftige Arbeiten (bie aber ftchtbaren Au«- 

brud finben müffen), wie Abbieren, Au«wenbiglernen, ©urd)ffreid)en 

beftimmter Bud)ffaben in einem Seft ufw., fönnen zn gleichem 
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Swede »erwenbet werben, ©er ‘pfythtafer Kraepeltn hat ftch be- 

fonber« biefer ünferfu<hung«weifen bebient. Sie alle fönnen noch 

ber „Au«brud«mefhobe" beigezählt werben.

10. 3hr ftellt man bie „G inbrud«*  (ober Neiz-)Methobe" 

gegenüber. Sie iff ebenfo wie ber Begriff be« „Neize«" ber ‘P h ilo 

logie entnommen worben, in ber man ja längff burch Phtyfifalifche 

ober d>emifche Neize Ner»enerregungen, Mu«felzucfungen, ©rüfen* 

abfonberungen, bie man unterfuchen wollte, fünftlich her»orbrad)te. 

3n ber experimentellen Pfpcbologie hat man fid) ber Gtnbrud«- 

mefhobe bebienf, um burch Neije Gmpfinbungen, Wahrnehmungen, 

©efül;le, befonber« folche äffhetifcher Art, ©enf- unb Willen«»or= 

gänge au«zulöfen. ©te Grgebniffe werben um fo freierer fein, je 

regelmäßiger unb einbeutiger bie Beziehungen ftnb, bie z»if<hen 

Neiz unb pft)d)ifd)em Borgang beffefjen. ©ie« iff befonber« bei 

Sinne«wahrnehmungen einfachffer Art ber Mall. M an hat barum 

auch in er ff er £inie auf biefem ©ebief bie Stufe wirf lief) „ef after" 

Meffffellungen burd) Au«biibung pf^chifcher M a fm e thoben  

Zu erteilen gefugt. M an ftuft bie Neize quanfitati» genau ab 

(wozu oft fehr fomptizierte Apparate unb Berfu<h«anorbnungen 

nötig finb) unb beobachtet, inwiefern ftch babei bie infenftöen Ber* 

hättniffe ber Gmpftnbungen unb bie ejtenftöen ber Naum- unb 

3eitwahrnehmungen änbern. Ob unb in welchem Sinne baburch 

eine Meffung be« ‘Pfeifchen felbff möglich ift »erben wir fpäfer 

betrachten.

Medjner war bei feinen pftxhophhftf<hen Berfud)en im Bereich 

ber Sinne«pft)d)otogie noch ber Anftcht gewefen, äuf ere Netze unb 

Gmpftnbungen feien einanber fonffanf unb fontinuierlid) zugeorbnet, 

fo baf einer objefti» fontrollierbaren Variation ber Neize eine 

analoge ber pfpehifchen Grlebniffe mit Notwettbigfeif entspräche. 

M an hat aber allmählich erfannt, baf mandjerlei Maftoren hier 

ntitfpielen, Wie ber ©efanttzuffanb ber Berfud)«perfon (Grmübung, 

Mrifche ufw.), ber Ginfluf ber 3nf£ruftion auf fte unb ihre baburd) 

bebingte „Ginffeltung" u. bgt. G« fann ftch alfo fwchften« um 

eine retat i» fonffante 3uorbnung »on Neiz unb Grlebni« hanbeln. 

®a« pfpdhoph f̂tf<hc Gfperiment iff mithin fchon au« biefem ©runbe 
bem naturwtffenfchafftichen nid)t gleichwertig, zumal wenn e« ftch 

um fompliziertere Grtebniffe hanbett.

Welche Anbetung be« Pfeifchen burd) bie Bariation ber 

^eije her»orgerufen werben, barüber fönnen ben Berfuch«leiter in
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ber Regel nur Augfagen ber Berfu#gperfonen beteten. ©iefe 

müffen sum 3wecfe fot#er Augfagen ihre Erlebniffe beobachten.

Selbffbeoba#fung tann aber au# bei ber Augbrucfgmethobe 

herangesogen werben. ©enn bie ©eutung ber unwillfürli#en Aug= 

brucfgfpmptome wirb »ietfa# mit Rut3en Augfagen ber Berfu#*. 

perfonen über ihre Erlebniffe jur Kontrolle »erwenben. ©aß bie 

Augfagen fetbft gleichseitig ©tnnptomwerf haben fönnen, wirb ohne 
weitereg »erffänbti# fein.

Einbrucfg- unb Augbrudgmethobe taffen ft# fombinieren 

unb in mannigfa#er Weife ben fpesiellen Unterfu#unggswecfen 

entfpre#enb auggeffatten. ©ne befonberg häufig angewenbete gorm 

ffetlt bie „Reaf t iongmethobe"  bar. SD?an fann fo jebeg Ber- 

fahren bejei#nen, bag mit ber Einwirfung eineg Reiseg beginnt 

unb mit irgenbeinem Augbrutfgfymptom enbet. 3nfofern bürfte fte 

alg einfa#e Berbinbung von (Sin-- unb Augbrucfgnteffjobe erf#einen. 

3ebo# trifft biefe Gfjarafterifterung in ben jal)lret#en gälten ni#t 

SU, wo bag Augbrucf Sfpntpfom fein unwiltfürti#eg, fonbern eine 

»orher »ereinbarte Bewegung iff. ©ur# genaue Regiffrierung ber 

3eitpunffe beg Reiseg unb ber Reaftion wirb au# bie ©auer ber 

baswtf#en »erfließenben Borgänge einer SKeffung sugängli#.

11. Bei allen Arten »on Berfu#en ift eine 3n f t ru f t ion  

ber Berfu#gperfon über #r innereg unb äußereg Bertolten nötig, 

©iefe fann unter Umffänben retatio allgemein gehalten fein; fte 

brau#t au# ni#t bag „unwiffenfti#e" Begatten ber Berfu#gperfon 

in bejug auf ben eigentlt#en Berfu#gswe<J augsuf#ließen. Ob bie 

3nftruftion ri#fig aufgefaßt iff, bag seigen Bor»erfu#e; fot#e 

ftnben — abgefehen »on anberen ©rünben — au# begfjatb meift 

Anwenbung, bamif bie Berfu#gperfon in bie i^r ungewohnte 
Situation ft# etwag hineinfinbe.

Soweit Augfagen ber Berfu#gperfonen über #re Erlebniffe 

überhaupt in Betra#f fommen, werben biefe profofolliert. ©aß 

fte ni#t ohne weitereg atg suvertäfftg gelten bürfen, iff allgemein 

anerfannf. Abgefefjen »on ben f#on erwähnten S#wierigfeifen ber 

Selbff beoba#fung fommf in Betra#t, baß bie Berfu#gperfonen 

oft mit gewiffen Boraugfe^ungen ober Theorien an ihre Aufgabe 

^erantreten; baß bie eitle Regung, viel unb genau augsufagen, 

man#e beeinflußt; baß ihr pft)#ologif#er Spra#gebrau# häufig 

mit bem beg Berfu#gleiterg ni#t übereinffimmt; baß fte ni#t fetten 

Reflexionen über ihre Erlebniffe, ingbefonbere Erflärungg»erfu#e 
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mitfeiten ffatf getreuer Bef#reibungen ufw. Bon befonberer Wi#tig- 

feit iff eg barum, smif#en fot#en Äußerungen ber Berfu#gperfonen 

SU f#eiben, bie alg unmittelbarer Augbrud, alg reftejionglofe i?unb- 

gäbe i^rer Erlebniffe gelten bürfen, unb fot#en, in benen fte Er= 

gebniffe ihrer Beoba#tung beg Erlebten mitteilen. 3ene unreftef-- 

tierten Äußerungen ftnb su ber Kategorie ber Augbrmfgftmtpfome 

SU re#nen, bie einer ©eufung bur# ben Berfu#gleiter unterliegen. 

Wenn fte au# bie Erlebniffe ber Berfu#gperfonen unmittelbar 

wiberfpiegetn, fo unterliegt bo# bie ©eutung bur# ben Berfu#g* 

teiter einer gewiffen Unft#erheit. S0?an wirb barunt bie Augfagen, 

bie auf ©runb ber Selbf fbeoba#tung  gema#f werben, eben

falls in weitgehenbem SÔ aße 'berü(fft#figen müffen. 3hr Wert 

läßt ft# fteigern bur# forgfältige Augwahl geeigneter Berfu#g* 

perfonen, bur# Äeransiehung einer größeren 3aht (gewiffermaßett 

SU gegenfeitiger Kontrolle), bur# Wieberholung unb planmäßige 

Bariation ber Berfu#e, bur# mögti#fte Anwenbung beg „unwiffent- 

li#en" Berfahreng, bamit bie Berfu#gperfon ni#t bur# ^ennfnig 

ber Beoba#funggabft#fen unb Äijpothefen beg Berfu#gleiterg in 

ihrer Unbefangenheit beeinträ#tigt werbe; bur# bie gorberung, 

baß bie Berfu#gperfonen über getegentli#e Unft#erheif ihreg Urteilg 

ober #rer Erinnerung, über S#wanfuttgen ihrer ©igpofttion, über 

befonbere Rebenumftänbe, Abtenfungen ufw. Angaben ma#en. 

‘Sftan wirb ihnen au# ni#t sumuten bürfen, baß fte über alte 

Etnselheifen eineg t>iellei#f 5, 10 ober no# mehr Sefunben bauern- 

ben Ertebniffeg Augfunft geben fönnen. Bei f#wierigeren profofott- 

abgaben empfiehlt eg ft#, ber Berfu#gperfon vorher eine furse 3eit 
*>er Beftnnung su taffen.

©ur# Be fragen  ber Berfu#gperfon fann ber Berfu#gteiter 

man#en Auff#iuß erhalten, ben er ihren fponfanen Äußerungen 

ni#t hätte entnehmen fönnen. greüi# iff eg ni#t tei#t, bei ber 

Befragung eine fuggeffive Beeinfluffung beg Befragten su »er« 

meiben. Au# wirb, wenn ft# bie Befragung über eine 3eit »on 

Wenigen Minuten tunaug augbehnt, bie Erinnerung an bag Er- 

lebnig lei#t unfi#er, unb ber Wert ber Antworten babur# ge

ringer. Eine Bereinfa#ung ber Beoba#tunggaufgabe ber Ber* 

fu#gperfon iff babur# su erjielen, baß fte ni#f immer wieber über 

alte Einsetheiten ihrer Erlebniffe Augfunft su geben hat, fonbern 

nur über beftimmte Momente, hinfi#tli# beren ja ber Berfu#g* 
teifer we#feln fann.
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12. 3e fomplijierter ober je flüchtiger bie Vorgänge fmb, über 

bie Mitteilung oerlangt toirb, um fo mel;r Übung in ber Selbst

beobachtung unb um fo mehr pfy<$ologifcheS Wiffen wirb im allge

meinen bei ben Verfud)Sperfonen nötig fein. ES gilt ja aud) für 

bie Beobachtung äußerer Objette, baß ber Fernam t an ihnen ge

wöhnlich weit mehr fteht als ber Caie, auch jutreffenber baS, wor

auf eS gerabe anfommt, bemerft. Freilich ift *>eim gefaulten 

P ro lo g e n  bie ©efahr einer gewiffen theoretifchen Voreingenom

menheit größer. Nicht mtnber muß betont werben, baß gegenüber 

ben oerwidelteren feelifc£>en Vorgängen bie experimentellen Me- 

thobenin fteigenbem Maße oerfagen: bie „EinbrudSmethobe", weil 

eS ft$ hier nid)t mehr um relatio einfache Beziehungen zwifdjen 

phhjifrhe™ unb Pfeifchen hanbelt — wie oerfd>iebenartige geiffige 

Operationen fönnen j. V . auSgelöft werben, wenn ber „Neiz" in 

einer Frage befteht. — Ebenfo wirb bie „AuSbrudSmethobe" unan- 

wenbbar, wenn bie unwillkürlich eintretenben AuSbrudSftmtpfome 

gar nicht mehr genügen, bie feelifchen ^rojeffe in ihrem Reich

tum, ihrer fonfreten Veftimmtheit, ihren inbioibuell wechfeluben 

©effalfungen barauS ju erfchlteßen.
Bielfach bauern auch bie fogenannten höheren geiftigen Vorgänge, 

weil fie ftd) oft auS einer Menge oon unterfcheibbaren Ein&etalten 

jufammenfe^en, oiel ju lang, als baß wir fte in all ihren Enfwict- 

lungSftabien noch getreu in Erinnerung behalten unb wiebergeben 

fönnten. EnbUch laffen ftch gerabe bie für unS bebeutfamften Er

lebniffe beShalb nid)t jum ©egenftanb experimenteller llnterfuchung 

machen, weil fie in ihrer wahren ©eftalt nur im Ernft beS CebenS, 

nicht im pft>d)ologifchen 3nffitut oorfomnten fönnen. M an bente 

an wirflicf) bebeutfame wiffenfdtaftliche ober fünfflerifche Ceiffungen, 

an ethifch ober praftifch wid)tige Entweihungen, an Ereigniffe, bie 

unfer ganzes Wefen freubig aufjubeln ober in lähmenber Trauer 

erftarren laffen, an bie Anbad)f, bie Sehnfucht ober bie 3erfnir- 

fd>uttg unb Neue beS religiös-gläubigen ©emütS.

M an fann nach aEebem nur baoor warnen, auf bie Verwert» 

bung beS experimentellen Verfahrens allju fühne Hoffnungen für 

bie pfydiologie aufjubauen unb ju erwarten, baß eS unS in wefent- 

lidjen fünften ganz neue Auffd)lüffe über baS Seelenleben oer* 

mitteln werbe, ©er Überblid über bie experimentellen Methoben 

hat beffätigt, baß fte niemals bie Selbstbeobachtung beS eigenen 

Seelenlebens unb baS beutenbe Erraten beS fremben erfe^en fönnen,. 
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fonbern baß fie biefe jwei pfhchologifcf>en ErfenntniSmittel ihrerfettS 

oorauS fetjen unb nur ihre Anwenbung unterffüfjen. ©iefe beiben 

ErfenntniSquellen ftanben ber Pfh^ologie aber aud) fd>on oor ber 

Einführung beS experimentellen Verfahrens zur Berfügung, ja fie 

ftnb nid>t ber pft)chologifd)en Wiffenfcf)aft eigentümlich. Welche 

Feinheit ber pfhchologifd)en Beobachtung, welche umfaffenbe Men- 

fchenfenntniS begegnet unS oft bet Nomanfchriftffellern ober Äiffori- 

fern, bie niemals mit pfhdjologifcher Wiffenfchaft ftch befaßt haben! 

ünb finben wir nicht oft ähnliches bei Männern beS praftifchen 

Gebens, für bie baS gleiche gilt, ünb wie off haben Wir gegen* 

über mühfam erhielten VerfuchSergebniffen experimenteller Forfchung 

ben Etnbrud, baß fte uns eigentlich nichts bieten, waS wir nicht 

fd)on inftinftio auf ©runb oorwiffenfchaftlicher Erfahrung gewußt 
hätten.

W ir wollen barüber freilich nicht überfeh en, baß bie experi- 

menteEe £lnterfud)ung boch gar manche populär *pf))d)ologifd)en 

„Überzeugungen" wiberlegf ober berichtigt unb in fehr üielen Fällen 

unfer Wtffen beffimmter unb zuoerläfftger gemacht hflt. Aber bie 

Exaftheit naturwiffenfd)aftlid>er ErfenntniS wirb bie experimentelle 

pfpcfwlogie im allgemeinen nic^t erreichen fönnen. ©em fteht im 

Wege, baß — wie wir nod) fehen werben — bie Objefte ber 

Pfpchologie nicht in gleichem Sinne ber mathematifchen Veffim- 

mung zugänglich ftnb wie bie ber Naturwiffenfchaft; ferner, baß 

fte ftd) nicht entfernt in bemfelben Maße ifolieren unb einer wieber- 

holten Veobachfung unfer gleichen llmffänben unterwerfen laffen. 

Erlebniffe ftnb ja feine beharrenben ©inge, fte ftnb mehr ober minber 

flüchtige Vorgänge, aufS innigffe oerwoben in baS gefamfe Seelen

leben beS 3nbioibuumS, abhängig oon beffen Vergangenheit, beffen 

bauernben unb oorübergehenben ©tSpoftfionen.

©er Pfpchologe wirb barum auef) fchwerlid) je in ber Cage 

fein, auf ©runb ber Beobachtung in einem ober in wenigen Fällen 

ein „©efefj" beS ©efdjehenS ju formulieren, ©er Phhftfer fann 

bas, falls er bie Bebingungen beS BorgangS auSreid)enb fennt. 

©aju gelangt aber ber cPfpd)ologe in ber Ô eget nicht, unb beS* 

halb muß er bemüht fein, ntöglid)ff zahlreiche Beobachtungen ju 

famtneln, wenn er allgemeine Sä$e über baS pfpehifche ©efchehen 

auf entpirifcher ©runblage aufffellen wiH.

*■
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g ü n f t e S  K a p i t e l

3)ie ^au^tWaffen ber (Mebttiffe

1. ©a alle Vef#reibung Einorbnung in Staffen »orauSfetjt, 

fo würbe eS »on jeher als wiffenf#affli#eS ErforbentiS ber ^fpc^o* 

togie entpfunben, junä#ft einmal eine fpftematif#e Übe r f i# t  über 

bie H aup t f la f f e n  ber Er lebn i f fe  ju erreichen.

ViS in« 18. Sa^rfyunbert war eine 3weiteilung im „Erfennen" 

(ober „Vorffellen") unb im „Vegehren" übli#. 6 ie iff no# »on 

ßeibnij, Ehr. Wolff unb ben meiffen ihrer Anhänger »ertreten 

worben. 3n ber jweiten Hälfte beS 18. 3af>rhunbertS fommt eine 

©reifeilmtg auf. ©a eS bamalS übli# war, bie Erlebnisarten 

fofort auf entfpre#enbe „Seelenöermögen" jurütfjuführen, fleibete 

ft# biefe Reuerung in bie ße^re »on einem britten Seelenoermögen. 

So nal;m Suljer (neben bem ErfenntniS- unb VegehrungSöer- 

mögen) ein Vermögen ber Seele an, ihren eigenen 3uftanb bunfel 

ju empfinben; babei meinte er fowoljl bie Erlebniffe ber Selbft’ 

Wahrnehmung wie au# bie £uff- unb Unluffgefühle. 'zOZenbelSfô n 

hatte inSbefonbere biefe ©efühle unb bie mit ihnen eng jufammen- 

hängenben Wertf#ä$ungen im Auge, wenn er biefeS „EmpfinbungS- 

vermögen" au# „VitligungS»ermögen" nannte, ©er »on $anf 

ho#gef#ä$fe cPfp#ologe TetenS, ber ebenfalls bie ©reiteilung 

übernahm, hat suerff bie no# je^t im populären Spra#gebrau# 

ineinanberfließenben AuSbrütfe „Empfinben" unb „güfylen" in ber 

Ri#tung, bie heute in ber wiffenf#aftli#en Terminologie ft# bur#- 

gefegt hat, unterf#ieben, inbem er bem Empftnben baS Erfaffen 

äußerer ©egenftänbe, bem gürten baS Erfaffen „einer Veränbe-- 

rung in mir felbft", baS iff £uft unb Unluff juf#rieb. greili# 

fönnen wir heute „Empfinben" ni#t mehr mit bem Erfaffen äußerer 

©egenftänbe ibentifijieren, bo# fpielt eS babei eine wi#tige Rolle, 

wie ft# fpäter zeigen wirb. Vorläufig mag jur Orientierung ge

nügen, baß wir heute unter „Empftnbungen" relati» einfa#e 3n* 

halte ber Sinneswahrnehmung »erffehen. So bejei#net man baS 

Vewußtfein »on garben, Tönen, ©erü#en, ©ef#mäcfen, »on Be

wegung, grif#e, SCftübigfett, Hunger, ©urff, S#merj, Wolluff ufw. 

als Empftnbung. AIS Hauptarten beS „gühlenS" fehen au# wir 

baS Erlebnis »on £uff unb Unluff an. AlterbingS hat TefenS 

bann bo# wieber biefe fo »erf#iebetten Erlebnisarten bem einen 
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„©efühlS-" ober „EmpfinbungSüermögen" beigelegt, ©agegen hat 

Äant, ber glei#fallS ErfennungS-, ©efühlS- unb VegehrungSöer* 

rnögen unterf#ieb, bie Empfinbungen bem „ErfennungS»ermögen" 

pgewiefen. Er teilte babei baS ledere ein in „Sinnli#feit" 

(a Empfinben, b reine Anf#auungen: Raum unb 3eit) unb Ver- 
ftanb (bjw. UrteilSfraft) unb Vernunft.

2. ES würbe hier ju weit führen, über bie mannigfa#en Um* 

geffaltungen, bie an biefer 5?antif#en Einteilung im £aufe beS

19. 3ahrhunbertS »orgettommen worben ftnb, au# nur einen flü#* 

tigen Überblicf ju geben. A IS  eine »o r l äu f ige  O r ien t ie 

rung er f#einf  bie barin enthaltene ©re i fe t lung  ber 

Er lebni ffe in fo l#e  beS ErfennenS,  güh lenS  unb 

W ot lenS  au#  heute no#  als b r a u # b a r ,  unb fte wirb »on 

einer Reihe »on ĉ )f9#ologen feffgehalten. Sie läßt ft# in Ve* 

jiehung fetjen ju ber breifa#en biologif#en Vebeutung beS Seelen

lebens für baS 3nbi»ibuunt. ES muß ft#, um ju leben, erfennenb 

in ber Umwelt orientieren, eS muß feine Erfenntniffe fühlenb be

werten unb baraufhin wollenb fein Verhalten einri#fen.

Au# bie wi#tigften S^ulturleiftungen beS ‘3Kenf#en fönnen 

biefen brei geiftigen gunftionen jugeorbnet werben, unb fte haben 

bei ihrer Unterf#eibung »erntufli# einen maßgebenben Einfluß geübt, 

©em Erfennen entfpri#t bie Wiffenf#aft, bem Wollen Re#t, 

Sittli#feit unb Wirtf#aft, bem gühlen Religion unb 5?unft.

gitr bie rein tl)eorefif#e cPfp#ologie iff eS freili# fein Vorjug, 

t>aß praffif#e SCRoti»e bei biefer ©reiteilung mitgewirft haben, 

benn fte hat bie VewußtfeinStatfa#en lebigli# na# ben Überein- 

ftimntungen unb Verf#iebenhetfen gu flafftfijieren, bie fte bei ber 

Selbftbeoba#fung unmittelbar jeigen. Aber anbererfeitS erf#eint 

eS bo# wünf#enSwert, baß au# bie theoretif#e cPfp#ologie ben 

3ufammenhang mit bem prafttf#en £eben unb ben großen geiffigen 

^ulturleiftungen ni#t »erliere; »ieltnehr foil fte gerabe beren Ver-- 

ffänbniS förbern. Wenn wir barum »on ber praftif#en Vebeutung 

ber pft)#if#en gunftionen unferen AuSgangSpunft nehmen, fo mag 

eS uns babur# erlei#fert werben, bie theoretif#e °Pft>#ologie wieber 

auf baS £eben anjuwenben. Sie felbff iff babei gar ni#t gehemmt, 

jene jum Teil »on praftif#en ©eft#tspunffen auS beftimmfe Ein

teilung fo weif umjugeffalfen, als bieS für ihre ErfenntniSjwecfe 

n>ünf#enSwerf erf#einf. W ir werben biefem ErforberniS im Ver

kauf unferer ©arffellung Re#nung tragen.
^f9d)0l08te 5



M an t>at biebrei@runbfunftionen als bie Grlebniffe be3 ©egen* 

ffanb«-, 3 uffanb«= unb Urfacf)bewuf tfein« bejeichnef. W ir 

erfennen biefe Bezeichnung at« jufreffenb an, möchten aber aud> 

t;ier (»ie fc^on 6.52) her»orl)eben, baf al le« Bewuftfein Be

wuftfein „»on etwa«", infofern ,,©egenltanb3"bewuftfein ijf. Geft 

burd) biefen „intentionalen" Gharaffer bitbet ber Strom ber Gr

tebniffe ein fmnootte« ©efchehen. ©enn bie Mrage, wetd)en Sinn 

benn eine Wahrnehmung ober ein ©ebante, aber auch eine Mreube 

ober ein Begehren habe, finbet ihre Beantwortung burd) Angabe 

be« ©egenftanbeS, auf ben biefe Grtebniffe gerietet ftnb. Mithin 

hat ba«~©egenffanb«bewuftfein eine attgemeinere unb grunbtegenbere 

Bebeutung für bie Befchreibung a!3 bie beiben anberett -öaupt- 

Itaffen ber Grtebniffe, fofern biefe ja fd)on irgenbwie ©egenffanbS- 

bewuftfein enthalten ober »orauäfe^ett. ©a« ift frei(td) nid)t fo 

ju beuten, at« ob ju Affen be« ©egenftanbSbewuftfeinä (bie ja 

aud) in retati»er Gelbffänbigfeif »orfommen föntten) Affe be« 3u- 

ffanb»- ober £lrfa#ewuftfeinö einfad) hinjuträfen: rietet ftch etwa 

mein Begehren auf ein Objeft, auf ba« jufättig mein B lid  fällt, 

fo wäre e« bie Mef!)obe einer fa lle n  „atomiftifchen" °pft)d)otegie, 

wottte id) biefe« Grtebni« jufammertgefetjt bettfen au« einer — fo= 

jufagen in ftd) fompteffen, tüt;t tt;eoretifct)en — Wahrnehmung unb 

einem (ebenfo retatio fetbftänbigen) Aff be« Begehren«. Aber 

immerhin wirb jur Befchreibung be« Begehren« ber Äinwei« auf 

feine 3nfentionalität unentbehrlich fein. Ät;ntiiheS gitt für bie Gr- 

tebniffe be« 3uffanb3bewuftfein«; benn auch &ei Mreube unb Trauer, 

©efatlen unb M if  falten iff bie Bejiehung auf irgenbein Objett 

(wenn aud) noch fo unbeutlich) in ber Negel im Bewuftfein.

Auf bie feineren Analt)fett fann hier nod) nicht eingegangen 

werben, nur ba« fei fc£>ott je^t betont, baf wir bie Gmpfin- 

bungen nid)f au«fd)tiefttch bem @egenftanb«bewuftfein juweifen 

Eönnen (wie ba« in ber itantifchen Ginteilung unb noch heute »ietfach 

ber Matt iff); benn fo wichtig gewiffe Gmpfinbung«flaffen (befonber« 

bie öefid)t«--, Taft- unb ©ehörempfmbungen) für bie anfchautid)e 

Auffaffung ber äitferen ©egenftänbe finb: anbere Gmpfinbungen 

(jumal Mu«fel-- unb Örganempfinbungen) fpielen aud) bei ©efüht«-- 

unb Wilten«erlebitiffen eine fo bebeutfame Nolle, baf |ogar manche 

^fhctwlogen fte at« bie einjigenBeftanbteile berfetben anfehen wollten.

3. M it ber Grwäfmung biefer Mrage ftnb wir aber an eine 

weitere wichtige Aufgabe ber beffripti»en ^ftjchologie Qelangt. Gie
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hat bie Grtebniffe nicht nur »ovläufig in grofe Klaffen ju »erteilen, 

fte hat fte auch in ihre einfachen Beffanbfeite ju jertegen. ©iefe 

Ana lp fe ,  bie auf bie Glemenfe ber Grtebniffe au«gehf, btenf bann 

natürlich aud) ihrerfeitS wieber ber Mortführung unb feineren Au«= 

geftaltung ber Klafjtfifation.

Analt)tifd)e Arbeit, Eünftlid)e Abftraftion liegt übrigen« fchon 

»or, wenn wir einjetne Grtebniffe, at« folche be« Grfennen«, Müh- 

tenö ober Wollen«, au« ber innig »erwebfen ©efamtheif ber Be- 

Wuftfein«taffad)en t;erau§heben; boch e« t;anbelt ftch babei nod) um 

Grtebniffe, bie eine gewiffe retafioe Befonberheit haben, bie — wie 

bie einjetnen Wetten im ©fronte — wenigffen« »orübergehenb »on 

ben übrigen ftd) abheben.

Nun gitt e« aber bie Anafyfe weiter ju treiben; bie Aufgabe 

iff, bie einfachen, nicht weiter jertegbaren G l entente ber Gr-- 

tebniffe aufjuftnben. Auch in biefer Mrage iff man »on einer 

Ginigung nod) weit entfernt. Nur ba« iff jiemlkh altgemein ju= 

gegeben, baf bie Gmpftnbungen at« folche Glemente anjufehen feien. 

3a, eö gibt eine au« ber engtifd^franjöftfchen^fpchotogie be$ 18.3ahr- 

tmnbert« ffammenbe Nichtung, bie „fenfualiffifche", bie in ben 

Gmpfinbungen bie einzige Art »on Bewuftfein«elementen erbüdf 

unb fomit bie grofe Mannigfaltigfeit ber Bewuftfein«phänomene 

al« Kombinationen »on Gmpftnbungen unb beren Neprobufftonen 

ju betreiben bemüht iff. G« entfpringf biefe Tenbenj »ermuftich 

auö ber med,aniffifd)en Nid)tung ber Naturauffaffung. Wie man 

bie äufere Wett au« Afomen, fo benff man bie innere ftch au« 

Gmpfinbungen aufgebaut, © af man babei ber inneren Ginheiflich^ 

teit unb bem fontinuierlichen unb fliefettben Gharaffer be« Bewuft- 

fein$gefd)et;)eng nid)t gered)t wirb, ift leicht ju erfennen. ©ie ge

nauere Analt)fe hat aber weiterhin gejeigt, baf neben ben Gmpfin

bungen noch anbere „Glemente" anjunehnten finb. linb jwar ge

nügt e« nicht, auf er ben Gmpfinbungen noch bie ©efühte al« 

Glemenfarerfcheinungen anjuerfennen, wie ba« j. B . Wunbf fut. 

Wenn aud) bie übrigen Glemenfe in »erffänbtid)er Weife ftch ju- 

meiff erft im weiteren Bertauf unferer beftripti»-anat9tifd)en Arbeit 

barffelten taffen, fo mögen hier boch fc£)on einige Äinweife gegeben 

werben. 3ene fenfixaliftifch-atomiffifĉ >e ^fychotogie hat bie Gmp- 

finbuttgen in ihrer urfprünglid)en ©effalt alß unräumlich «nb un- 

jeitlid) ju faffen ftch bemüht unb war beffrebt, Naum- unb 3eit- 

bewuftfein erft au« ihnen abjuleiten. Aber jene angenommenen
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Hrempftnbungen ftnb fchon cine un»orffellbare Fiftion, unb eS n?tU 

aud> nicht gtücfett, ben fontinuierlichen Eharafter »on Naum unb 3eit 

unb tyre eigentümlichen Formen beS Neben* unb Nad)einanber auS 

gefonberten Elementen jufamntensufetjen, benen biefe Merfmale fehlen 

follen. Ähnlich auSfid)tSloS erfd)eint eS heute jahlreidjen P r o 

logen, Erlebniffe, wie Aufmerfen, Urteilen, Wertfchäfjen, Wollen 

ufw., auf Etnpfittbungen jurüdsuführen, fte als EmpftnbungS- 

fompleje erfd)einen ju taffen. Aud) Wunbf gibt im ©runbe baS 

Slnjulänglicfye feiner Berfud)e, bie fogenannten l)ßl)eren feelifchen 

©ebilbe auS Empftnbungen (unb ®efül;len) fpnthetifch aufjubauen, 

ju, inbem er im Seelenleben ein Prinjip „f chöpferifd)er" Spn- 

t̂ efe annimmt, ©antif iff ein mt>ffifdE>er Faftor eingeführt, ber bte 

einheitliche unb eigenartige Form jener ©ebilbe »erftänblid) machen 

foil, aber bamit iff jugleid) eingeräumt, baß bie »on tytn ange-- 

nommenen „Elemente" nicht auSreichen, bie fomplejen Erlebniffe 

wirf lid) ju „erflären".

M it ber Anerfennmtg einer größeren 3al)l »on Elementen iff 

freilich noch nid)t ber ©efa^r »orgebeugt, biefe fojufagen ju »er

binglichen unb gu »erfelbffänbigen unb baS BewußtfeinSganje 

gleichfatn als ein Aggregat fhnthetifd) auS ihnen aufjubauen. 

©egenüber biefem f̂pchologifchen 3rrweg, »or bem befonberS ©ilthel) 

gewarnt hat, iff baran feffjuhalten, baß alles ÄerauSheben »on 

Elementen immer ein fünfflid)eS 3folieren bebeutet; baß pft)d)ifche 

Elemente unb auch Eompligiertere ©ebilbe niemals für ftch *>or-- 

fomrnen, fonbern nur burch bie Aufmerffamfeit ftd) abffral)ieren 

laffen auS bem organifd)en 3ufammenl;ang beS BewußtfeinSge- 

fd)ef>enS eineS 3ch, beffen pfhd)ifche Erlernungen in bie ©efamf- 

i;eit feiner £ebenSerfd)einungen eingeglieberf ftnb unb nur »on biefer 

biologifchen ©runblage auS für unS »erftänblid) werben fönnen.

4. Ehe mir aber an bie Analpfe herangehen, iff nod) einer 

Anftcht ju gebenfen, bie mir ihren Bereich ju fehr einjufchränfen 

fcheint. N a to rp  hat in feiner „Allgemeinen Pft)d)ologie" (1912) 

auSgefül;rt, im Bewußtfein feien brei Momente ju unterfd)eiben,

1. baS EtwaS, baS einem bewußt iff: ber Snhalt, ber ©egenffanb;

2. baS, weld)etn efwaS bewußt iff: baS Sch; 3. bie Beziehung 

^wifcheit beiben: bie Bewußtheit.

©aS 3d) wie auch bie Bewußtheit erflärt er nun für ein un- 

rebujierbar CetjteS, baS einer weiteren Analtyfe, Befchreibuttg ober 

Erflärung nicht fähig fei, beibe feien barum feine Probleme für bie 
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Pfhchologie, fonbern lebiglid) problemgrunb. Alle pfyd)ologifd)e 

llnterfuchung hat ftch bemnad) lebiglich auf ben 3nhalf, ben ©egen

ffanb beS BewußtfeinS, $u erffreden. Ebenbarum wirb bie An

nahme oon „Affen" ober „Sätigfeiten" beS BewußtfeinS »on »orn» 

herein oerworfen; eS fönne ftd) babei nur um Mobififationen beS 
3nhaltS hanbeln.

Nun haben wir bisher als ©egenffanb ber pfychologie bie 

Erlebniffe bejeid)ttef. 3ff eS wirtlich eine jutreffenbe aEgemeine 

Eharaftcrifierung berfelben, baß fte fämflidh als Snhalte (b. i. ©egen- 

ftänbe) bem 3d) bewußt feien? Steht etwa eine ßuft, bie id) er

lebe, ein WiEenSaft, ben ich ooEjtehe, meinem 3cf) als ©egen

ffanb gegenüber, burch bie Beziehung ber Bewußtheit mit 

ihm oerbunben? ©aS gilt boch nur, wenn ich in rüdfchauenber 

Betrachtung ein fold>eS Erlebnis jum ©egenffanb meiner Aufmerf

famfeit mad)e. ©ann aber muß ich mir gerabe (auf ©runb biefer 

Selbstbeobachtung) fagett, baß im Erleben felbff baS BerhältniS 

nicht fo war: baß baS 3d> bie £uff als feinen 3uffanb, nicht als 

feinen ©egenffanb, baS Wollen als feine Betätigung, nicht als 

einen ihm gegenüberffel;enben 3nhalt erlebte.

©ie Beschreibung NaforpS mag in gewiffem Sinne jutreffenb 

fein für bie Erlebniffe beS ©egenffanbSbeWußtfeinS, obwohl wir fte 

felbff für biefe mannigfad) umgeffalten müffen: für baS Fühlen 

unb Wollen trifft fie ftd)er nid)f ju. £htb jwar beffeht ihr 3rrtum 

barin, baß fte baS BerhälfniS beS 3ch ju feinen Erlebniffen bet 

ber Selbftbeobad)tung auch m ben Erlebniffen felbft oorauSfe^t; baß 

fie nicht fcheibet jwifchen „naioem" unb „refleftierfem" Berhalten, 

äWifdjen „bewußt" gleich „bemerft" unb „bewußt" gleich „erlebt".

SedjffeS Kap i te l

®er begriff ber (fmpfinhung

1. ©ie Gehre »on ben Empftnbungen iff einer ber älfeffen unb 

entwideltften Seite ber mobernen Pftchologie, unb boch bef^en 

mir noch feine al lgemein anerfannte © e f i n i f i o n  beS 

Empf inbungSbegri f fS .  3ch habe eine fotd)e in meinem Buch 

„Entpftnbung unb ©enfen" (1908) jn formulieren gefucht; noch
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eingehenbet iff neuerbingS bie grage »on einem S#üter HufferlS,

H. Hofmann, behanbelt worben in feinen „Unterfu#ungen über 

ben EntpfinbungSbegriff" (1912).

Bietfa# begnügen fict) bie cPft)d^ologen, ben Begriff ber Etnp- 

finbung einfa# als befannt »orauSjufetjen ober bur# ein paar Bei- 

fpiele ju »erbeutti#en. ©ibt man definitionen, fo ftnb biefe meift 

ni#f rein beffripti»=pfh#otogif#er Ratur.

60 erltärf 5. B . 3 obi: „Unter Empfinbung »erffehen wir einen 

im 3entralorgan auf Beranlaffung eineS ihm »on ben peripheren 

Organen jugefii^rfen Rer»enrei§eS enfwidelten BewußtfeinSäuffanb, 

in wet#em ein qualifafi» unb quantitatio beffimmteS EtwaS (3n- 

tpatt, Atiquib) jur innerli#en Erf#einung fommt. diefer toirb 

in ber englif#en unb fransöftf#en cPf^)#oIogie au# als baS präfen- 

fati»e ober perjeptioe Element in ber Empftttbung bejei#net." 

Augenf#einlt# get)t biefe definition über ben Berei# ber rein 

pfy#ologtf#en Bef#reibung hwauS, inbent fie ben Reij unb baS 

Sentralorgan £>erbeijiê f, bie erft für bie Erftärung beS Auftretens 

ber Empfindungen in Betra#t fommen. Außerbetn ift ju bean-- 

ftanben, baß ber AuSbrucf „im 3entratorgan" bem 3rrfum Bor- 

f#ub teiffcn fann, bie Empftnbungen feien „eigentti#" im © e h i r n 

unb würben bur# irgenbeinen geheimniSoolten Borgang „hinauS- 

projtjiert".

3mmerf)in enthält 3obtS definition au# beffriptitoe SOierftnate, 

bie für unS brau#bar ftnb. Er erftärt, baß in ber Empftnbung 

ein „quatitatiö unb quantitatio beffimmteS EtwaS" (3nhatf, „prä- 

fentatioeS Element") jur Erf#einung fomme. W ir bürfen biefe 

Beftimmungen wohl auf ben relati» a t t f# au l i# en  Eharafter ber 

Empftnbungen bejtefjen, ber unS if)r wefenfti#eS S?ennjei#en ju 

fein f#etnt.

©ar ni#t bef#reibenb, fonbern rein erftarenb iff bagegen bie 

BegriffSbeftimmung »on EbbinghattS , wenn er bie Empftn-- 

bungen als biejenigen B_ewußtfeinSgebilbe bejei#net, „bie in ber 

Seele unmittelbar bur# bie äußeren Rei^e heroorgerufen werben, 

of?ne angebbare 9^ittelglieber, wie namentli# Erfahrungen, lebigti# 

vermöge ber angeborenen Struftur ber materiellen Organe einer* 

feitS unb ber urfprüttgli#ett ReaftionSweife ber Seele auf bie 

nerwöfen Erregungen anbererfeitS".

BemerfenStverf iff in biefer definition (im llnterf#ieb von 

ber 3oblS), baß Ebbinghaus nur fol#e BewußtfeinSinhalte als 
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Empftnbungen anerfennen will, bie rein ftnb von allen Erfahrungen. 

W ir nta#en nun aber »on unferer ©eburt an „Erfahrungen" (im 

weifcffen Sinne beS Wortes), wir haben au# ©runb ju ber An

nahme, baß biefe Erfahrungen ni#t fpurloS verf#winben, fonbern 

in unferett fpäteren Erlebniffen irgenbwie jur ©eltung fommen. 

damit iff gejagt, baß bte von ErfahrungSeinfliiffen reinen Empfin

dungen hö#ftenS im Bewußtfein von Neugeborenen anjutreffeit 

feien. So mag biefer Begriff ber „reinen" Empftnbung ein be- 

beutfameS 3iel ber 5?inbeSpfp#ologie besei#nen, für bie allgemeine 

cpft)#ologie, bie ft# ja auf baS Seelenleben ber Erwa#fenen be

zieht, ift er eben barum ni#t geeignet.

2. 3we<fmäßiger erf#eint eS (wie baS 5. B . Wunbt tut), von 

ber Wahrnehmung auSgehenb, na# einer Beffimmung beS Emp- 

ftttbungSbegriffeS ju fu#en.

W ir fe^en babei freili# ben Begriff ber Wahrnehmung (unb 

5War im Uttferf#ieb von ber Erlebnis- ober Selbftwahrnehmung, bte 

wir bereits fennen gelernt haken) ben ber äußeren ober ftnnli#en 

Wahrnehmung auS ber UmgangSfpra#e als befannf voraus. Aber 

wie wir überhaupt für ben 3ufammenhang von Wiffenf#aft unb 

£eben etnfrefen, fo crf#eint eS unS au# methobif# ganj unbebettf-- 

li#, bei unferen wiffenf#aftli#-pfh#ologif#en BegrtffSbeftimmungen 

an ben vorwiffenf#aftli#en Spra#gebrau# unb an bie barin fi# 

auSbritcfenben ttulgär-pfp#oIogif#en Anfi#ten unb Einfi#ten an* 

jufnüpfen (zumal barin vielfa# ber Rieberf#lag älterer Wiffen* 

f#aft ftecft). Aufgabe ber Wiffenf#aft wirb eS freili# fein, biefe 

Begriffe forgfältiger ju f#eiben, ihre Berlin ale feiner unb viel* 

feitiger 51t beftimmen. Unb fo wirb au# ber Begriff ber Wahr

nehmung no# im Berlauf unferer Unterfu#ung genauere Beflim* 

tnung ftnbett. daS brau#f unS aber ni#t ju hinbent, it;n fo, wie 

ihn bte Utngangöfpra#e fennf, als vorläufigen AuSgar.gSpunft für 

eine EmpfinbungSbeftnition ju benutzen.

W ir gelten aus »on ben ©efi#fSwahrnehtttuttgen, Weil biefe 

für ben Rortnalfinnigen ja bie größte praftif#e Bebeufung haben. 

3#  ri#te meinen Blicf ruhig gerabeauS unb nehme ein auf bem 

Tif#e vor mir liegenbeS Weißes Blatt Rapier wahr. 3#  beginne nun 

biefeS Erlebnis beS ©egenftanbSbeWußtfeinS gu analpfteren, inbem 

i# meine Aufmerffamfeit auf baS ri#te, was i#  als Empfinbung 

be5ei#tten mö#te unb »on altem anberen na# SCftögti#^ ab* 

ftrahieve. So fann i# 5unä#ff abfet;en von alt ben anberen dingen,
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bie mehr ober minber beutlich bei rufjenbem B lid  nod) gleid)jei% 

con mir »angenommen »erben. 3d) fann aud) bat>on abstrahieren, 

baf biefeg W eif bie Eigenfchaft eineg »irflidjen ©ingg ift, aud> 

baf eg ftch 9«abe in biefer Morm, Augbehnung unb Entfernung 

unb »ctyrenb biefer 3eitfpanne mir barbietet. Wag mir bann 

bleibt alg ©egenffanb meiner Aufmerffamfeit, bag ift lebiglict) biefeg 

anfchautiche Et»ag, ba# id) alg „Weif" bejeichne, unb baran eben 

habe ich ba« Beifpiel einer Empfinbung. Eg gehört natürlich nid>t 

ju beren Begriff, baf meine Aufmerffamfeit barauf gerietet ift; 

ich fann aud) berartig Anfchaulicheg erleben, ohne baf id) gerabe 

barauf achte. Aud) f)at biefe ^onjenfrafion ber Aufmerffamfeif, 

bie i(h »ontahtn, um »on ben gleichjeifig gegebenen Be»uftfeing= 

inhalfen ju abffrahieren, nid)t bie Molge, baf biefe anberen 

3nhalfe aug meinem Be»uftfein »erfd)»inben; bag Weif »irb 

nur burd) bie Aufmerffamfeit ge»iffermafen betont (pointiert) 

ober ifoliert. ©af aber fold)e Abftraftion unb Beachtung nötig 

ift, um Empfinbungen relati» ju ifotieren, jeigt aud), baf biefe 

nicht »on felbft als felbftänbige Be»uftfeinggebilbe »orfommen, 

fonbern baf erft unfer Beffreben, ju anatyfieren, baju führt, fie 
ju fonbern.

W ir ftnb bei unferer Analpfe »on ber Wahrnehmung eineg 

äuferen ©ingg auggegangen, » ir fallen aber ganj ba»on ab, baf 

bag Weif Eigenfchaft eineg realen ©ingg unb bamit auch für 

anbere »annehmbar fei, » ir betrad)feten eg lebiglid) alg nur ung 

be»uft, eben bamit ftnb » ir jur immanenten, jur Erlebnig»a£>r* 

nehmung übergegangen; eben bamit meinen » ir bag Weif alg 

unferen Be»uftfeinginhalt, alg unfere Empfinbung.

3n äfimlid)er Weife fönnen » ir bag ©laft, bag » ir beim Be- 

taften beg Blatteg erleben, alg Empfinbung bejeichnen. Töne, 

©erüdje, ©efd)mäde, fofern » ir fte lebiglich alg unferen Be»uff- 

feinginl;alt auffaffen, feien alg »eitere Beifpiele genannt.

W ir biirfen alfo nach bem ©efagten bie Empfinbungen alg 

relatio einfache W ahrnehm ungg inha l te  befinieren. ©er 

3ufa$ „relati»" ju einfach erfd;einf beg^alb geforbert, »eil tat* 

fachlich bie abftraftioe Anafyfe noch »eiter getrieben »irb. Man 

unferfchetbef nämlid) an ber Empfinbung nod) Qualität unb 3n- 

tenftfäf, fo an ber Marbempfinbung bie Marbigfeit unb 6 elligfeit, 

an ber Tonempfinbung bie Äöl;e (bj». ben Bofalcharafter) unb bie 

Stärfe uf». ©af man gleich»ol;l bie Empfinbungen alg einfach,

alg Elemente anftcht, ift aber bocf> nid)t rein fonwenfionetl. 3 »ar 

fönnen » ir ja auch bie garbe uon ihrer fläche nicht in anfchau- 

licher Weife trennen, » ir fönnen nur »on ihrem Naumcharaffer 

benfenb abstrahieren, aber biefe abffraffioe Sonberung »olljieht ftch 

bod; »iel leichter alg bie »on Qualität unb 3ntenftfäf.

3mmerhin muf eg alg ein noch nid)f genug beachteteg p ro 

blem bejeid)net »erben, feftjuftellen, burd) »eiche Auffaffungen »ir 

jur llnterfcheibung ber »erfd)iebetten ©eiten ber Empfinbung 

fommen unb »arum » ir gleich»oht bie Empfinbung alg einfad) 

bejeid)nen bürfen; »eiterhin, ob nicht bie 3ntenfttät auch alg eine 

Qualität ftch faffen läft.

Wenn »ir ferner »on ben Empfinbungen alg Wahrnehmungg- 

inhalten fchlechthin reben, fo gefd)ieht bag in bibaftifchem 3ntereffe; 

benn bie Scheibung »on auf erer unb immanenten Wahrnehmung iff 

(»ie »ir 6 . 28 f. fahen) gerabe in biefem Bernd) nid)t teid)t ju »oll= 

jiehen. 60 mag ber £aie bei biefer Empfinbunggbefinition immerhin 

an bie auf ere Wahrnehmung benfen. Wenn er einmal ben Begriff 

ber „immanenten" ober „Erlebnig»ahrnehmung" erfaft hat, fo »irb 

er freilich erfennen, baf eigentlich *>ie festere hier gemeint ift, ba 

biefe 3nl;alfe nicht alg Eigenfchaften »irflicher ©inge, fonbern alg 

Elemente beg (nur ihm jugänglid)en) Be»uftfeingbeftanbg gemeint 

flnb. Eg ift übrigeng ju »ermuten, baf bei ben fo jal)lreid)en 

experimentellen SInterfuchungen auf bem Empfinbungggebiet bie 

Berfuchgperfonen »ohl nur augnahmg»etfe ber gerabe hier fo 

fd>»ierigen llnferfd)eibung j»ifd)en „äuferer" unb „immanenter" 

Wahrnehmung ftd) be»uft »arett, unb baf fte nicht tn „pfpcho= 

logifcher Einftellung" ihre Beobachtungen machten, fonbern in ber 

„natürlichen" Einftellung auf äufere ©inge unb Borgänge. 3ff 

biefe Bermutung rid)fig, fo »ar bag, »orüber fte augfagten, ftreng 

genommen nicht Empfinbungen, fonbern (relafio einfad)e) Wahr

nehmungen. Aud) unter biefent ©efichfgpunft erfd)eint fomit beren 
©leichfetjung nid)t unbegrünbet.

SJnfere ©eftnition ift aber tnfofern noch ergänjunggbebürffig, 

«lg ja (»ie fchon unfere flüchtige Anafyfe gejeigt hat) neben ben 

Empfinbungen noch anbere retafi» einfad)e 3nhalte jur Wahr

nehmung gehören. Wollen » ir nun in bie Empfnbunggbefinition 

ein unterfd)eibenbeg Merfmal htneinbringen, fo fönnen » ir bieg 

nur fo, baf » ir bereitg jetjt anbere Elemente berüdftd)tigen, um 

fte mif ben Empfinbungen ju »ergletd)en. An biefer Stelle ift eg
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fretlid) cine bloße Behauptung, bte baS Ergebnis weiterer Analt/fe 

»orwegnitnmt, wenn wir fagen: ben Empftnbungen fommt im Unter* 

f#ieb ju ben anberen BewußtfeinSelemeufen ein fojufagen an» 

f # a u l i # e r ,  greifbarer Ef>araffer zu (freili# nict>t allen in gleichem 

SQZaße). W ir »erftehen hierunter baSfelbe, waS 3obl bei feinem 

AuSbrucf „präfentatioeS" Element im Auge hat. damit hängt 

jufamnten (worauf wir f#on G. 48 hinwtefer.), baß wir im all' 

gemeinen bie Empftnbungen „erleben" unb gleichzeitig zum „Objeft" 

unferer Aufmerffamfeit machen fönnen; während ft# bie anberen 

Elemente fojufagen verflüchtigen, fobatb wir unfere Wahrnehmung 

barauf ri#ten. Wenn eS aber jutreffen fotlte, baß biefer „an- 

f#auli#e" Gharafter bie Entpfinbungen von allen anberen Bewußt-- 

feinSelementen unterfd)eibet, fo fönnen wir in ber definition auch 

bie Beziehung auf bie Wahrnehmung jetjt fallen laffen unb bie 

Empfinbungen als bie re la t i»  einfachen, a n f # a u l i # e n  Er= 

lebniSel entente bezeichnen, an benen wir im allgemeinen noch 

Qualität unb 3ntenfität unterfdjeiben.

der 3ufatj iff beSl;alb erforberlich, weil au# bem Räumltdjen 

unb 3eitltd>en unb »ielen Relationen biefer anf#auli#e dharafter 

Z u fo m m e n  f a n n ,  bagegen fö n n e n  wir ihm »erf#iebene 3ntenfttät 

nid)t zufd>reiben; au# ftnb fie (wie wir no# fehen werben) in an= 

f#auli#er Weife nur m it unb an Empftnbungen gegeben.

3. Waö nun inSbefonbere b ieUnterf#eibung ber Empfin* 

bungen »on ben ©efüh len betrifft, fo iff eS »ielfa# übli#, 

bie erfferen als gegenftänbli#e (objeffioe), bie leiteten als zuftänb* 

liehe (fubjeftioe) 3nl;alfe zu bezei#nen. 60 erflärt z- B . £ippS 

(in Übereinffimmung mit Wunbt u. a.): „EmpftnbungSinhalfe werben 

erlebt als f#led)fhin »on mir Unferf#iebeneS unb mir ©egenüber- 

ftel;endeS. 6 ie finb abfoluf „gegenftänbli#e" 3nhalfe. ©efü^le 

bagegen ftnb unmittelbar erlebte Qualitäten ober Bestimmtheiten 

beS 3d>. 3d) fül;le mi# erfreut, einer Ga#e gewiß, ftrebenb, 

wiberffrebenb, aber i# fühle mi# nid)f blau, fiiß; »ielmehr i# 

empfinde fo »on mir unterf#iebene Objeffe."

damit werben alfo bie Empfinbungen auSf#ließli# bem ©egen- 

ftanbSbewußtfein zugewiefen. daß fte — zumal bie ©eftdjtS» 

empftnbungen — meiff biefen gegenffänbli#en (objefttüen) Eharafter 

tragen, iff unbeffreitbar. Aber fo etnfa# iff bie 6 #eibung bod) 

ni#t, wie CtppS benff. Sd>on z* B ., baß 3uder füß iff, bebeufet 

felbff für bie nai»e Auffaffuug, baß er füß f#medt. die Etnpfin* 
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buttg „füß" wirb ni#t ftets f#le#thin objeftioiert unb als Eigen- 

f#aft beS 3uderS aufgefaßt wie etwa bie Empfinbung weiß; 

vielmehr meint man in il;r lebigli# eine Beziehung zw>ifc£>en Subjeff 

unb ©egenftanb zu erleben. Bet ben Temperaturempfinbungen 

unterf#eiben wir meiff ft#er, ob eS unS heiß ift ober friert, unb 

ob ber Raum, in bem wir unS befütben, warm ober fait iff. Anbere 

Etnpfinbungen, wie z- B . bie Organempfittbungen, werben aber 

geradezu bent 3#  als Eigenf#aft beigelegt, ober ri#tiger als 3u- 

ftänbe beS 3d) unmittelbar erlebt, mithin fubjeftioiert: i# fühle 

nti# hungrig, burftig, frif#, tnübe. ES iff fogar unverfetinbar, 

baß gerabe biefe im £eib unb feinen Organen mehr ober minber 

beftimmt lofalifterten Organempftnbungen »on ber gewöhnli#en 

6 pra#e faft auSf#ließli# als „Empftnbungen" bezei#net werben. 

SOftt biefem Begriff iff in bem allgemeinen Spra#bewußtfein baS 

SKerfmal beS 6 ubjefti»en, ber 3#zugehörigfeit fo innig »erbunben, 

fcaß eS unS zunä#ft f#wer anfommt, etwaS fo ObjeftioeS wie 

garben ober Töne gleichfalls als Etnpfinbungen zu faffen. (Sine 

Briide hie5u U)irb babur# gef#lagen, baß au# biefe fozufagen 

objefti»en Empfinbungen in ihrem kommen unb ©ehen unb in 

ihren Ättberutigen meiff mit leibli#en Anbetungen (Bewegungen, 

Öffnen ober S#ließen ber Augen ufw.) unb infolgebeffen mit Be* 

wegungS* bzw. Organempftnbungen »erfnüpft finb.

Wenn wir übrigens hier ntan#e Empfinbungen „fubjeftiü" 

nennen, weil fte i#hafter Ratur ftnb, anbere (unb zwar bie meiffen), 

weil fte als etwaS »om 3#  Berfd^iebeneS, #m ©egenftänbli#eS 

erlebt werben, „objefti»" fo ift baS lebigli# im 6 inne

pfh#ologifd>er Bef#reibung gemeint. Bom erfennfntS' 

theoretifd)en ©fanbpunft auS ftnb alle Empftnbungen „fubjeftto", 

fofern fte nur als BewußtfeinSinl;alfe, ni#f als efwaS unabhängig 

vom Bewußtfein real EfiffterenbeS »orfommen.

4. der EmpfinbungSbegriff »on £ippS gibt aber au# no# in 

attberer Äinft#t zur Erörterung Anlaß. CippS bejeichnet eS nätnli# 

als überaus wi#tig, baßzwif#en „Empftnbung" unb „EmpfinbungS- 

inhalt"  unterf#ieben werbe, „der empfundene Ton iff ein 

EmpfinbungSinhalf. die Empfinbung beS ToneS ift, phänomeno- 

logif# gefaßt (b. i. beffripfi»--pfp#ologtf#), bie unmittelbar erlebte 

Beziehung jwif#en mir unb bem Ton, unb fte iff für bie über 

bie phänontenologifd)e Betra#tung hinauSgehettbe Betrad)tung ber 

reale EmpfinbungS»organg."
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Aber wirb „bte Beziehung jtütfd)en mir unb bem Sott" bei 

uttferem gewöhnlichen naioen Bemalten (baS mir bod) befd)reiben 

wollen) wirflid) erlebt „©er Sott ift ba," fo etwa muß id) baS 

(Erlebnis fd)ilbent; wenn i<fy ^injufe^e „für mich", fo gefdjiet̂ t baS 

fd)on auf ©runb ber Reflexion, baß eben alle biefe 3nl;alfe meine 

BeWußffeinSinhalte ftnb. CippS aber trägt biefeS NeflefionSergeb- 

niS in bie Sd)ttberung beS naioen Verhalten« hinein. Für ihn 

ftellt ftd) barum jebeS BewußtfeinSerlebniS fojufagen als eine Cittie 

mit jmei (Snbpunften bar. „©er eine dnbpunft ift ber fo ober fo 

befd)affette 3nl;alt, ber anbere (fnbpunft, beffer ber Anfangspuntt, 

ift baS 3d)." ©S fd)etnt mir baS ein lel;rreid)eS Beifpiel bafür 

ZU fein, wie bie Auffaffung unb Befd)reibung beS (frlebenS burd) 

gewtffe Sheorien irregeleitet werben fattn. AuS CippS Anfid)t hat 

übrigens einer feiner Schüler, Pfänber, bie Folgerung gezogen, 

bte ©mpftnbungStnhalfe (baS (ftttpfunbene) feien als „phhfifch" ganj 

auS ber cPfpd)ologte ^inauSjumeifen; nur bie (£mpfinbung als baS 

„wiffenbe (frfaffen" biefer 3nl;alte, alfo als eine Art „©egenffanbS* 

benmßtfein", fei etwas PftychifcheS. W ir führen biefe Anftchf nur 

an, um im ©egenfa^ ju ihr normals ju betonen, baß mir mit 

©mpftnbung eben baS meinen, tt>aS CippS ®mpftnbungSinl;alt 

nennt. Selbffoerftänblich ift bie £:mpftnbung als (frlebniSelement 

unb infofern als „bewußte" gemeint; aber baß außer biefem an- 

fraulichen 3n^alt auch bgS 3d) unb bie Beziehung beS 3nhalfS 

ZU ihm bewußt fei — baS iff NeflejionSprobuft. Aff beS ©egen- 

ftanbSbewußtfeinS ift aber bie (Smpftnbung nad) unferer Auf- 

faffung nicht

Wollen wir bie fe'mpfinbungen nid)t nur betreiben, fonbern 

auch er Hären, bjw. bie Bedingungen tyreS Auftretens feffftellen; 

fo müffen wir nod) bie Neizoorgänge ttnb bie pf^d>ologifd)en ©efdjê )-- 

niffe in ben Sinnesorganen, Neroen unb im ©e^irn berüdftc^figen. 

Ob Beranlaffung oorliegf, aud) unbewußt pft)d)ifd)e (SmpfinbungS- 

oorgänge anzunehmen, fann fjier nod) unentfcf)ieben bleiben. Nur 

baS fei nod) gegenüber bem lafen ober bewußt-materialiftifchen 

Sprad)gebraud) mattd)er P^pfiologen betont, baß wir felbffrebenb 

mit bent AuSbrucf „(fntpfinbung" efwaS PfpchtfcheS, nid)t ©ehirn- 

projeffe meinen.
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S i e b e n t e S  K a p i t e l

©ie Einteilung unb Beitreibung ber 
E m p f tn b u n g e n

1. AriffoteleS ^atte einff zu beweifen gefud)t, baß eS nicht 

me^r als fünf „Sinne" geben fönne, unb bieBulgärpfychologie fommt 

nod) heute mit „fünf Sinnen" auS. 3n ber wiffenfcf)aftlid)en 

Pfh^ologie unterfcheibet man gegenwärtig ziemlich überetnfftmmenb 

5ehn Äauptflaffen oon (fmpfinbungen. So muß man bte 3al)t 

ber „Sinne" oerboppeln, wenn man nid)t auf ben AuSbrud „Sinne" 

hier lieber ganz oerjid)ten will. ©abei fehen wir noch baoon ab, baß 

innerhalb ber Äauptflaffen mehrfach oerfd)iebene Arten ftĉ  beut- 
lich ooneinattber abheben.

©ie populäre Fünfteilung tff babei £inficf)ttici) ihrer Slnter- 

fd)eibung oon ©eftd)fS-, ©e^örS-, ©erud)S- unb ©efd)madS-(£mpftn- 

bungen oon ber Wiffenfd)aff anerfannt worben. Wenn aber tn 

ber oorwiffenfcf>affli(fyen Pfpdjologie alle übrigen (fntpfinbungSarten 

bem „©efütjl" jugefc^rieben werben, fo hat Weber biefer Nante 

nod) bie burch tyn Bezeichnte 3ufammenfaffung oon (SrlebntS- 

elementen oor ber Wiffenfcf)aftlid)en Kritif beffehen fönnen. ©er 

Name iff oon ihr auf bie Cuff- unb Hntuff erlebniffe befchränft 

worben, bie man als qualifafio oerfd)ieben oon ben ©mpftnbungen 

betrachtet, ©ie bem „©efühlSfinn" jugef^riebenen (fmpftnbungen 

a er werben gewöhnlich io feĉ S Klaffen zerlegt, in beren Abgrenzung 

unb Bezeichnung freilich nod) feine ootlffänbige Übereinffimmuttg 
erjte t worben iff. (£3 ftnb bieS 1. bie ©rucf-- unb BerührungSempftn- 

ungen ber Aauf (auch Saffempfinbungen genannt), 2. bie Sem= 

pera urempftrtbungen, 3. bte SpannungSempfinbungen ber MuSfeln, 

Sehnen ©elenfe (bie auch „«näfthetifche" (Smpßnbungen heißen), 

s ® jetĉ 9cn>tĉ ^ '  unb BeWegungSempftnbungen beS KopfeS,
5. bte Schmerjempftnbungen, 6. bie Bital- (ober Organ- ober ©e- 
mein-) dmpfinbungen.

(£S follen nun bie einzelnen SmpftnbungSflaffen furj erörtert 

toerben, um einen überblid über biefe ganje ©attung oon Be- 
WußtfeinSelementen ju geben.

2. ©ie © e fi ch t S empftnbungett zerlegen ftch junächft beutlich 

tn zwei ©ruppen: 1. bie neutralen Farb*(ober Äell igfeits-)
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. v* ̂ E -2=

empfinbungen: W eif, tie sahlreichett Nuancen be# ©ran uufr 

Schwarj; 2. bie Empfinbungen ber „eigentlichen" ober „bunten" 

Marben.

©te elfteren laffen ficE) nach ihrer quatifatitten <5lhnlict)feit in 

eine gerabe Strede orbnen, beren Enben bag hettffe Weif unb 

bag tieffte Schwarj bilben.

Bei ben bunten Marbett ift juttachff ju bead)fen, baf fte ben 

EharaEter ber Buntheit in fehr »ergebenem ©rabe jeigen. Be- 

fd;ränEen mir ung oorerft auf biejenigen, bei benen biefer (Shatter 

am auggeprägteffen »orhanben iff, bie fogenannten „fatten" Marben! 

W ir »erfud)en, auch fie if;rer Ähnlid^eit nad) räutnlid) ju orbnen. 

Beginnt man j. B . mit bem Not, fo tann man in geraber Nid)- 

tung bie Nuancen beg 3imtoberrot, Orange, ©olbgelb, ©elb ba- 

neben legen, ©ie ÄhnlichEeit mit Not nimmt bann immer ab, bei 

©elb hört fte ganj auf. ©et)t man nttn weiter ju ben gelbgrünen 

Marfan, fo tritt eine Ähnlid^Eeit mit ©riin bafiir ein. Bon ©rün 

führt bann bie Ähnlichfeitgreil;e ju Blau unb »on hier gurüd ju 

Not. W ill man bie Berwanbffd)aftg»erhäl'tniffe ft>mboltfcE> bar* 

ff eilen, fo Eann man hier ein Biered mähten, beffen Eden bie fo-- 

genannten »ier „Äauptfarben" Not, ©etb, ©rün, Blau repräfentieren.

Nunmehr ntüffen tt>ir noch tie  bunten Marbempfinbttngen 

berüdftd)figen, bie nicht ben haften ©rab ber Sättigung auf* 

weifen. Siejeigen, je geringer ihre Sättigung ift, in ffeigenbem 

M afe eine Äf>nlichEeit mit ben neutralen Empfinbungen »on ent* 

entfprechenber AelligEeit.

©ie ©efamfheif ber Marbentpfinbungen läft ftdE> fomif nad) 

ihren Berwanbtfd)aftg»erhälfniffen burd) bag fogenannte „Marbett- 

oEtaeber" ft>mboltfd) barffellen (bag freilich nicht alg ein ganj reget- 

mäfigeg ju benEett iff, ba bie Ede beg ©etb bem W eif, bie beg 

Btau bem Sdpwarj näher liegt), ©urch bie Oberfläche beg OEtaeber 

ftnb bie faffeften Marbempfinbungen repräfentiert, unb jwar liegen 

nach bent Weif hin bie helleren wie Nofa, himmelblau, £ila; nad) 

bem Schwarz hin bie bunfteren, wie Borbeaujrof, Marineblau, 

fatteg Braun; nach innen ju liegen bie Empfinbungen ber minber 

fatten ober ffumpfen Marben, in ber Achfe bie ber neutralen Marben.

©iefe auferorbenttich grofe MannigfaltigEeit ber Marbempftn-- 

bungen iff eine Eontinuiert id)e, b. h- man Eann »on jeber 51t 
jebet anbeten burch wehr ober ntinber »iele 3wifchengtieber über

gehen, »on benen ie zwei benachbarte gar nicht mehr untergeben
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werben Eönnen. ©ie MannigfaltigEeif iff ferner eine breibimen* 

f ionale, benn bie Marben Eönnen ftd) unterfd)eiben nad) Marben- 

ton, nach Äetl igEeif unb nach S ä t t ig ung .

3. B ig »or Eurjem glaubte man, an bent MarbenoEfaeber ein 

befriebigenbeg Symbol für bie gange Mülle ber optifd>en Empfin

bungen ju befttjen. Befonberg bie llnterfud)ungen »on ©a»ib ^at$ 

(„®ie Erfd)einunggweifen ber Marben", 1911) haben jeboch barauf 

aufnterEfam gemacht, baf ber Neicf)tum beg »ifuellen ©ebietg nod) 

beträd)tlich gtöfer iff. Eg ftnb nämlidh — wo»on ftch jebcr bur^» 

eigene Beobachtung leid)f überzeugen Eann — »erfchiebene „Er* 

fd)einunggweifen" ber Marben ju unterfcheiben. ©ie beiben 

wichtigen n e n n t e  (»ielleid)t nicht ganj jwedmäf ig) „Mlädjen- 

färben" unb „Oberftächenfarben".

Mtäd)eufarben biefen ftd) ung bar, wenn man SpeEfralfarben 

burd) bag ÖEular beg SpeEfralapparatg betrad)tef, ferner wenn 

man ©inge burch einen gelod)fen Sdjirnt anfteht, ber biefe aufer 

ber gefehenen Stelle »ollftänbig »erbedt unb ber eine etwa »or- 

hattbene StruEfur unb nid)t frontal - parallele Cage beg wahr

genommenen Oberfläd)enffüdg unerEennbar mad)f. (Eg iff barum 

jwedmäfig, bem £och beg Sd)irmeg nur einen ©urchmeffer »on

1 big 2 3entimetern ju geben unb bie geeignete Entfernung beg 
Sd)irmg »orn Auge augjuprobieren.)

Oberflächenfarben ftnb bie ung geläufigen Marben, bie an ben 

©ingen mit natürlicher ober Eünffticher Märbung unter ben gewöhn

lichen Berhättniffen ung enfgegenfreten. ©ie wid)tigfte pfpd)o- 

togifche Bebingung für ben Einbrud ber Oberfläd)enfarben iff bag 

Bewuftjein, ein ©iug (b. t;. einen Eörperlichen ©egenffanb) »or ftd) 
ju haben.

©ie bebeutfamften £lnferfd)iebe jwifd)en biefen beiben Er- 

fcheinunggweifett ber Marben finb folgenbe: ©ie Mtächenfarben finb - 

nicht beftimmt loEalifiert, fte haben ein lodereg ©efüge (b h man 

hat bag Bewuftfein, mit bem B tid gewiffermafen in fie erbringen 

5u Eönnen, ohne baf fie bod) beuttid) „raumhaft" augfehen) fte er

flehten nur in frontal-paralleler Cage ju ung, ftnb zarter unb 

Wohlgefälliger. Bor allem »erbinbef ftc£) mif ber Mlächenfarbe 

nicht ber Einbrud, baf fie ein ©ing 5u ihrem Träger habe, beffen 
Eigenfd)aft fie fei.

©agegen bebeufen ung Oberfläd)enfarben Qualitäten »on 

©ingen; fie ftnb an beren Oberflächen (alfo beftimmt) lofatifiert,
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geigen einen ftrafferen 3ufammenhalt unb fragen einen fräftigeren, 

energif#eren Eharafter. „Spiegelung" unb „©tanj" treten nur bei 

Oberflä#enfarben auf, unb jwar wirb ber ©tanj — bie garbe beS 

©ingS an iöeltigteif übertreffenb — als £i#f aufgefaßt, baS ni#t 

eigenttid) jur garbe beS ©egenffattbS gehört.

Weitere „Erf#einungSweifen" ber garben ftnb bur#ft#tige 

gtä#enfarben (fo bei ©etatineptaften), Raumfarben (in if;nett er* 

f#einett farbige glüfftgf eiten, wenn ©inge but# fte hinbur# ge* 

fe^en werben); enblid) „teu#tenbe" unb „gtühenbe" garben.

Hat man bisher nur »on einem Softem ber garbempfin-- 

bungen gefpro#en, fo ergibt fi# bei Verüdftd)figung biefer »er* 

f#iebenen „Erf#einungSweifen" bte Rotwenbigfeit, »erf#iebene 

(heterogene) Shffeme ju unterfd)eiben: baS ber Empftnbungen »on 

glä#en-, »on Oberftä#en*, »on Raumfarben ufw. Sitte garb' 

einbrüde taffen fi# übrigen^ in bie Empfinbungen »on glä#en* 

färben überfüf>ren, inbem wir fte bur# ben gelochten S# inn be= 

trad)ten. (5?at} nennt biefe Überführung „»ollffänbige Rebuftion 

ber garbeinbrüde".)

Stud) infofern haben bie Empfinbungen ber gtä#enfarben eine 

befonbere Stellung, als fte altein unter ben »erf#iebenen „Er-- 

f#einungSweifen ber garben" na# unferer früher gegebenen Ve* 

griffSbeftimmung als „Empfinbungen" ansufpre#en ftnb; bei ben 

anberen liegen tatfä#lid> äußere Wahrnehmungen »or, in benen ber 

EmpfinbungSbeffanb f#on bur# intetlettueUe Sprojeffe eine gewiffe 

©eutung erfahren hat, nämli# als Eigenfdjaften »oit ©ingen. ©aß 

man aber fo fpät biefe gtä#enfarben in ihrer 93efonberf)eit ent* 

bedfe, ift au# eine Veffätigung für bte oben (S. 73) auSgefpro#ene 

Vermutung, baß biefe „EmpftnbungSforf#ung" im ©runbe bisher 

junteiff „WahrnehmitngSforfd)ung" gewefen iff.

Wähvenb man ferner bisher angenommen hat, baß ber ganje 

Rei#tum ber garbetnpfmbungen ft# burd) baS garbenoftaeber 

anf#auti# unb abäquat »erbitbti#en laffe, hat fi# nunmehr gezeigt, 

baß bieS nur für baS Spftern ber gtä#enfarben, nt#t für baS ber 

Ob?rflä#enfarben gilt.

So ergab ft# junä#ff, baß bie Empftnbungen »on neutra len 

Oberflä#enfarben ni#t alle in eine Strede nebeneinanber georbnet 

werben fönnen. Vetra#tet man 5. 93. jWei fonfreie weiße Rapiere, 

bte in »erf#iebener Entfernung (etwa »on 1 unb 5 Metern) »om 

Veoba#ter unb »on ber £id)tquetle fi# befittben, fo jeigt ft# 
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SWtf#en ihnen eine Verfdjiebenheit, wenn fte au# als qualitati» 

»on gleicher Weißli#feit empfunben werben. ©aS nähere erf#eint 

unS als ein Weiß »on größerer „SluSgeprägtheit", währenb man 

bem entfernteren Weiß eine ganj fpejtftfdje „Verhüllung mit 

©unfelheit" beitegen fann (waS ft# aber ni#f bedt mit bem Ein* 

brud ber „Vef#attung"). gür bie Empftnbungen ber het!grauen 

garben gilt ähnti#eS; bie bunfelgrauen unb S#warj erf#einen 

„ausgeprägter", wenn fte entfernter ftnb. Vunte garben jeigen 

ebenfalls bei »erfd)iebener Entfernung »erf#iebenen ©rab »on 

„SluSgeprägtheit", bjw. »on „Verhüttung mit ©rau".

Reben bte — bisher allein bea#teten — Sinberungen na# 

garbquatität, ÄeHigfeit unb Sättigung treten fomit bet ben Ober* 

ftäd)enfarben bie Sinberungen nad) „SluSgeprägthetf", bie bei 

»erf#iebener Veteu#tungSftärfe ft# bemerfbar ma#en.

„gtä#enfarben" werben bagegen nur in einer Stufe ber 

„SluSgeprägtl;eit" empfunben. gür ihre ft)mbolif#e ©arftellung 

genügt alfo baS Oftaeber, aber für bie ber Öberflä#enfarben müßte 

man eigentli# ein »ierbtmenftonaleS ©ebitbe haben, ba fte ft# ja 

na# »ier »erf#iebenen Ri#tungen änbern laffen. ©aS gebräu#- 

li#e garbenoftaeber »eranf#auti#f bie ©efamtheit ber Oberflä#en» 

färben nur bei einer bestimmten Veleu#tungSftärfe, b. h- auf 

einer Stufe ber „SluSgeprägfheit".

4. ES bleibt jetjf no# bie grage ju erörtern, ob wirfli# bie 

ganje gülte ber optif#en Einbrüde, bie wir nunmehr überbtiden, 

e in fa#er  Ratur fei; ob fte atfo im ftrengen Sinne ben Ramen 

„Empfinbungen'' »erbienen. ES hanbelt ft# babei Weber um phhft* 

fatif#e no# um phhftologifd>e gragen, fonbern um rein pf9#o* 

logif#e Slnalpfen. ©aß ber Staler j. V . ©rün ni#t als einfa# 
anfteht, weit er eS auS gelbem unb blauem figment bur# <33?tf#ung 

herjuftelten »ermag, fommt für unS gar ni#t in Vetra#t; ebenfo 

baß man auS R o t, ©rün unb btäuti#em Violett alte übrigen 

Speftralfarben (ihrem Ton na#) herffelten fann. 9Jiag barum ber 

'Phhffot nur biefe brei atS einfa#e ober ©runbfarben bejei#nen: 

baS hat für bie Slnatyfe beS cPfp#ologen feine Vebeufung. ©aS 

gtei#e gilt »on phpftotogif#en Theorien, in benen feftgeftellt werben 

foil, wet#e garbempfinbungen bur# einfa#e unb wel#e bur# ju- 

famntengefefjfe phhßologif#e ^rojeffe bebingt feien, gür bie pfp#o- 

logif#e Slnatpfe fommt eS »ielmehr barauf an, ob bie ©efid)tS* 

empfinbungen wirfti# alle einfa#, ober ob fte jum Teil no# weiter
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in Bewuf$tfein«elemenfe zerlegbar ftnb (n>ie wir ba« bei ben Klang* 

entpfinbungen fcftffcllen werben).

Hierüber tff nun nod) feine ©nigfeif erzielt. ©atin ffimmen 

bie meiffen Pfpchologen freilich überein, baf* bie (Smpftnbungett ber 

fed)« ioauptfarben, Sdtwarj, Weif;, Not, ©rün, B lau , ©elb 

wirflid) eütfad) feien. ©ie Anftcht Brentano«, bie (Sntpfinbung be« 

reinen ©rün fei au« ber üon ©elb unb Blau jufammengefe^f, £>at 

überwiegenb Ablehnung gefunben.

©röfjer iff bte Hnftcherheit über bie Frage, ob bte jtt>ifd>en 

ben »ier bunten Äauptfarben liegenben (fatten) Farbempfinbungen 

in gleichem Sinne tote jene »ier al« einfad) anzufehen feien. Manche 

P ro lo g e n  »erneinen biefe Fragen; fte ftnb alfo ber Anftcht, bafj 

man 5. B . in ber Smpftnbung Orange bei fd)ärferer Anali)fe eine 

©elb* unb eine Notempfinbung, in ber gntpftnbung Biolett bie 

»on Not unb Blau entbeden fönne, furz, bafj ftch alle jene 3wifd)en- 

farben al« Mifchfarben herauSff eilten. ©arau« erflären fte auch 

ben her»orffecf>enben ß^arafter ber »ier iöauptfarben.

©ie Mehtjahl »erfritt aber ben einfad)en ß^arafter ber 

3wifd)enfarben. 3ebe Farbe zeige jwar nach »ergebenen ©eiten 

Ahnlid)fetten, aber wenn fte an anbere erinnere, fo bebeute ba« 

nicf)f, ba£ fie in biefe auflösbar fei. ©ie au«gejeic^nete Stellung 

ber Äauptfarben für ba« Bewufjtfein fei barin begrünbet, bafj l)ier 

ein Ntchfung«wechfel ber Ähnlid)feifen ftattfinbe.

Bezüglich ber ungefättigfen Farben erfennt man meiff an, ba§ 

burd) aufmerffame Anatyfe bie farbigen unb bie farblofen Beffanb* 

teile abgefonbert werben fönnten, baf? e« ftd) alfo l)ier um Mtfd)* 

empfinbungen l)anble, Aber red)t zweifelhaft iff e« wieber, ob in 

gleicher Weife aud) bie ©rauempftnbungen in Schwarz* unb Weifj* 

empfinbungen zerlegt werben fönnen; ferner wie e« mit ber Ana- 

tyfierbarfett ber Braunempfinbungen ffe t̂.

(£« iff fd>wer abjufeljen, wie in foldjen Fragen allfeitige Über* 

einftimmung hergeffellt werben foil. Äier jeigt fid) wieber jene 

©runbeigentümlid)feit be« Pfpchifd>en, bat e« unmittelbar nur bem 

e« erlebenben Subjeft beobachtbar iff. Wie will man bem, ber 

beutlid) fein ©rün al« Mtfchempftnbung erlebt, beweifen, bafj er 

ftĉ  täufd>e? Auch ift e« ja gar nicht au«gef^loffen, bafj l)ier 

wirflid) inbioibueUe ©ifferenjen »orliegen? Wenn Maler fo be* 

ffimmt »erjtd>ern, bafj fte in ben Farben ber ©inge bie Pigmente 

fei>en bie fte jur Wiebergabe jweier Farben auf ber Palette

mifd)en, follfe ba« nicht barauf hinbeuten, bafj burch bie maffen* 

hafte Erfahrung, bie fte beim Farbenmifchen machten, ihr ©mp* 

jtnben felbff mobifi§iert ift? 3eigt ja boch auch her £lnterfcJ>ieb 

ber Flächenfarben unb ber Oberflächenfarben, bafj bie (Sntpfin* 

bttngen ber letzteren in ihrem Beffanb burch anbere pfpchifd)e Faf* 

toren: bie Cofalifation unb bie Auffaffung al« €igenfd)aften »on 

©ingen, einen befonberen dharafter erhalten haben!

5. Schwierige Aufgaben ftnb aud) ber pft>d)ologifd)en Analpfe 

ber ©eftd)föempftnbungen geffellf burd) .bie eigenartigen Beziehungen, 

bie hier gtt>ifd)en Q u a l i t ä t  unb 3n ten f i f ä t  beffehen.

Bon manchen P ro lo g e n  wirb überhaupt in Abrebe geffellt, 

bafj bei ben optifd)en ©mpfinbuttgen ba« Merfmal ber 3ntenfttät 

anwenbbar fei. 3ntenfttät fei nur ba »orhanben, wo fortgefe^te 

Berminberung auf einen Nudpunft führe. So fönne Z- B . eine 

Sonempfinbung immer fc^wächer werben unb fchliefjlicf) »erfd)Winben, 

b. h- ber Stille weichen. Aber auf bem ©ebiet be« ©eftd>f«ftnneS 

gäbe e« feinen Nullpunff, fein Analogon zur Stille, ©er ©nbrud 

ber Finfferni« fei nicht ba« Fehlen eine« BewufjtfeinSinhalt«, 

fonbern ein burchau« wirflid>er, poftfioer 3nhalt. Wenn ein an* 

fang« heUbeteucfjfefe« weifje« Blatt bei Berminberung ber Belich

tung immer bunfler unb bunfler werbe unb enblid) im allgemeinen 

Schwarz unfergehe, fo fei bte« fein Übergang »on einer anfang« 

ffarfe (Smpfinbung zu immer fd)Wächeren 3ntenfität«graben unb 

fchliefjlich zur Null, fonbern ein Übergang »on einer Qualität zu 

einer anberen, in gewiffem Sinne entgegengefef3ten. ©ajj biefer 

rein qualifattoe Übergang auf 3ntenftfäf«änberungen be« Neiz* 

»organge« beruhe, fomme für bie rein pfhd)ologifd)e Analpfe nid>f 

in Betracht, ©abei fönne gleichwohl zugegeben werben, bafj fehr 
ftarfe Cichfreije ®ntpftnbungen her»orriefen, bie fehr intenftoen 

Empftnbungen anberer Sinne, z- B . be« ©ehör«, infofern »erwanbt 

erfchienen, al« fte »on ähnlichen unangenehmen ©efühlen begleitet feien.

©ie Mehrzahl ber p h o to g en  läfjt ftd) burch Fehlen 

eine« Nullpunffe« nicht beffimmen, »on ber Berwenbung be« 3n- 

tenfität«begriff« auf bie Farbempfinbungen zu »erzielten, ba boch 

auch füer Berfd)iebenheiten erlebt werben, bie beutlid) ben ©nbrud 

be« Mehr unb Minber tnad)en; freilich iff ohne weitere« zuzugeben, 

ba^ uid)t jebe Qualität in beliebiger Sntenfttät »orfommen fann, 

Z. B . ein fdjwarze« £id)t fann e« nicht geben, b. h- bie Qualität 

Schwarz fann nicht ju folgen 3ntenfttät«graben gesteigert werben,
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baf wir ben Namen £icht barauf anwenben; ebenfowenig gibt eg 

eine weife ober gelbe Minfternig. Mreitich ftnb innerhalb gewiffer 

©renzen bie 3ntenfifäfen bei gleid)bleibenber Qualität oeränbertid). 

bag blaffe ©elb (5. 93. eineg Seibenftoffeg) fann bei feljr gefteigerter 

helligfeit aud) alg Marbe einer ftarfen £ichfquetle erfd>einen.

Weiter ift bemerfengwert, baf bie Neif?e ber neutralen Marb

empfinbungen gleichzeitig ein Quatifätg* unb ein 3ntenfttätgfhifem 

ift; benn jebe Änberung ber Qualität nad) W eif l)in wirb jugleid) 

alg 3ntenfttätgfteigerung, jebe qualitatioe Änberung in ber untge- 

fehlten Nietung alg 3ntenfttäfgabna^me empfunben.
©en bunten Marbempfinbungen fommt weber bie heltigfeit 

beg W eif nod) bie ©unfelheif beg Schwarz ju. 6 ie ftnb aber 

auef) unteretnanber nicht oon gleicher helligfeit (wag natürlich nict>t 

mit „Weiflicfyfeit" »erwed)felt werben barf). Nach biefer ihrer fpeji- 

ftfê en Sntenfttät taffen ftch 5. B . bie hauptfarben in folgenbe 

Neihe orbnen: fcfywarj, blau, grün, rot, gelb, weif. 3eboch he

fteten auch herüber Meinunggoerfchiebenheiten.

Nidjt ibentifd) mit ben Merfmalen beg ©unfein unb hellen 

ftnb bie beg ©üfteren unb Blaffen, ©ie festeren bebeuten nämitch 

eine nach Schwarz ober W eif hin fich bewegenbe Minberung beg 

©ättigungggrabeg ber bunten Marben. AUerbingg ift jebe Ber* 

büfterung auch eine Berbunfelung unb jebeg Btafferwerben auch ein 

hellerwerben, anbererfeitg aber gibt eg Erhellung ober Berbunfelung 

ohne eine Änberung beg ©ättigungggrabeg ing Blaffe ober ©üftere.

6. ©ie ©ehörgempfinbungen pflegt man einzuteilen in ©e» 

räufch* unb in St on empfinbungen. ©ie erfteren haben im 

Hnterfchieb oon ben festeren etwag Hnruhigeg, Naufjeg, llnftareg. 

9^an unterfcheibet Momentan» unb ©auergeräufche (S?nall, Sd)lag, 

anbererfeitg: Braufen, Naufd)en, 3i|d)en, Wehen). W ir haben 

auch Augbrüde für Neihen oon Momentangeräufd>en: knattern, 

©onnern, flirren, Stiftern, ^lätfchem; unb für Meinungen oon 

Momentan* unb ©auergeräufchen: Kratjen, Sdjwirren, 3ifd»en. 

© af wir oielfad) in engfter Berbinbung mit ©eräufchen aud) Töne 

oernehmen, bafür bietet ja jebeg Anhören gefprodjener Worte 

einen Beleg.
©ie T on empfinbungen taffen ftch nach Qualität, 3nfenfitat 

unb Klangfarbe charafterifteren.
Alg Qualität ber Tonempfinbungen pflegt man ihre „höhe" 

unb „Tiefe" aufzufaffen. ©anach bilben fte eine einbimenftonate,
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fontinuiertiche Mannigfattigfeit. ©iefe ift freilich nicht in fich ge* 

fd)loffen wte bie Neihe ber bunten Marben, fonbern fte ff eilt eine 

Neihe mit z^ei Enben bar. 3ur ©hmbolifterung ift aber eine 

gerabe £inie nicht geeignet, ba biefe bie ftarfe Ähnlichfeif, welche 

bie Quinte unb noch mehr bie Qftaoe mif einem beliebigen Aug- 

ganggton befifjf, nid)t augbrüden fann. Eine Sd)raubenlinie oer

mag wenigffettg bie Berwanbtfchaft ber um eine Qftaoe oonein- 

attber entfernten Tonempftnbungen zur ©arffetlung zu bringen.

©ie übliche 3bentiftzierung oon Qualität ber Tonempfinbung 

unb Tonhöhe iff neuerbingg burd) Hnterfu^ungen oon Wolfgang 

Köhler in 3weifel gezogen Worben. Er fomntf zu bem Ergebnig: 

nidE>t bie Tonhöhe mache bie Qualität ber Töne aug, fonbern ein 

gewiffer Bofald>arafter.  „Wie im Marbengebief eine Neihe 

pfhd)ifd>er Qualitäten oon Not burch bie Nuancen beg Orange 

Zum ©elb, oon biefem zum ©rün führt uff., fo oerläuft eine Ähn- 

Ud)feitgreihe im phänomenalen Tonfhffem 00m u über bie Ab- 

ffufungen beg u—o unb 0—u zum 0 , oon biefem eine neue zum 

a unb eine weitere zum e unb i." ©iefe Quatitäfenreihe erftredt 

ftd) alfo zwifchen feffen, empftnbunggmäf ig ausgezeichneten fünften. 

3mmer im 3nferball oon einer Qffaoe fotgen oon unten nad) oben:

1. ber hatboofat m, 2. u, 3. 0, 4. a, 5. e, 6. i, 7. s (?), 8. ch (?). 

£lnb jwar fallen bie reinen Bofale faft genau auf bie Noten c, 
bag 0 auf c1, bag a auf c2 ufw.

©ag ganze problem bebarf noch weiterer Klärung. Eg er

hebt fich 5- B . bie Mrage, warum bie Oftaoen unb Quinten, bie 

nach Köhler gröfere Berfd)iebenheif aufweifen müften Wie etwa 

bte ©efunben, boch fo ähnlich anmuten, unb warum bigher lebiglich 
bie Tonhöhe, nicht ber Bofalcharaffer ber Töne in ber Muftf Be-- 

rüdftchfigung gefunben hat. M ir Will fd>einen, atg ob bie Ton

höhe fehr wol;l auch weiterhin zur Eharafferifterung ber Qualität 

oerwenbet werben fann; baf aber baneben auch ber Bofaläarafter 
beachtet werben muf.

Übrigeng iff bie — fchon tängff beachtete — Begebenheit 

ber K lang fa rbe  auch ein Moment, in bem Tonempfinbungen 

bie nach £öhe (unb Snfenftfät) übereinffimmen, boch ftch unter* 

fcheiben fönnen. ©ie bient atfo ebenfalls ber Eharafterifterung ber 

Qualität ber Tonempftnbung. ©emeint iff mit ber Klangfarbe 

bagjenige, wag Töne oon gleicher höhe unb ©tärfe für unfere 

Empfinbung noch unterfcheibet, wenn fie oon oerfd)iebenen Stimmen

85



ober 3nffrumenten her»orgebra#t »erben. 3m wetteren Sinne 

umfaßt ber Augbrucf au# gewiffe Rebengeräuf#e, wie bag Reiben 

unb Kragen bei ©eigen- ober ©rammophontönen, bag Saufen unb 

Vlafen bei pfeifen- unb Trompetentönen; ober gewiffe 5eitlt#e 

Eigentümli#feiten im Verlauf beg Toneg: ob er einige 3eit in 

gleicher Stärfe anbauert ober mehr ober minber raf# »erflingt. 

Aber abgefehen »on altebem bleibt bo# no# eine gewiffe 93er- 

f#iebenhetf, bie Klangfarbe im engeren Sinne. Helmholtj, ber 

biefe als „muftfalif#e" Klangfarbe bejei#net, 1)at na#gewiefen, 

baß fte auf ben fogenannten Obertönen beruht, bie »on ben ein

zelnen Tonquellen in »erf#iebener Weife her»orgebra#t werben, 

©ur# feine für bie pfp#ologif#e Analpfe ho#bebeuffamen Unter- 

fu#ungen würbe offenbar, baß bie ©ehörgentpfinbungen, bie wir 

beim Andren beg ©efangg unb unferer Snffrumente erleben, in 

ber Regel gar ni#t einfa#e finb, fonbern 9^if#ungen »erf#iebener 

Empftnbungen barftellen, »on benen nur bie tief ff en an Stärfe 

berarf »orwtegen, baß fte bie übrigen übertönen unb nur in einer 

gewiffen Ruancierung ihrer eigenen Qualität jur ©eltung fommen 

laffen. Vei einiger Übung wirb man aber bur# aufmerffame Ana* 

tyfe einzelne Obertöne h«aughören, befonberS mit Hilfe ber Helm* 

holt*f#en Refonatoren (metallener Hohlfugeln mit Öffnungen für 

Auffangen unb Abgabe beS S#alteg), bie auf einzelne Töne ab- 

geffimmt ftnb. Vefonberg innig »erf#ntelsen bie fogenannten har= 

monif#en Obertöne mit bem ©runbton unb untereinanber. ES 

ftnb bieg bte Ofta»e beg ©runbtong, bie Quinte ber Ofta»e, bie 

jweite Ofta»e, bie große Terj unb Quinte berfelben ufw. 3e na# 

ber 3a^t ber Obertöne unb ihrer relatiöen Stärfe iff nun bie 

Klangfarbe »erf#ieben. Stimmgabeln unb glöten (bie wenig Ober

töne l>aben) flingen wei# unb milb, bie Klarinette näfelnb, 

bie Trompete f#metternb, ein guter glügel »oE unb rei#. W ill 

man augbrüefen, baß bie gewöhnli# gehörten fogenannten Töne 

eigentli# Tonfomplere ftnb, fo bejeichnet man fte als „Klänge".

Währenb bie in ihnen »erf#moljenen Töne »on fehr unglei#er 

3ntenfttät ftnb, ergibt bag glei#jeitige Erflingen »on annähernb 

glei#ftarfen Klängen bie fogenannten Afforbe.  ©ie bei ihrem 

Hören erlebte EmpftnbungS»erf#mel5ung iff je na# ben 3nter»allen 

5Wif#en ben Komponenten eine fehr »erf#ieben innige. Sie ift bei 

Ofta»en unb Quinten fo weitgehenb, baß biefe »on muftfalif# Un

geübten »ielfa# gar nt#f als Afforbe, fonbern alg einfa#e Klänge
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aufgefaßt werben. 3n ber SKuftflehre heißen Oftaöen, Quinten, 

Quarten »ollfommene Konfonanjen; Terjen, Sejfen un»oHfommene 

Konfonanjen; Sefunben, Septimen unb alte übrigen 3nfer»aUe 

©iffonanjen. Tatfä#li# hanbelt eg ft# in unferer Empftnbung 

biefer 3nter»aHe ni#t um ©egenfä^e, fonbern um »erf#iebene 
Stufen ber Verf#meljung.

7. 3n ber am meiffen »erbreiteten Einteilung ber ©eru#g* 

empftnbungen (»on £inne 1759 unb 3waarbemafer 1895 herrülprenb) 

werben unterf#ieben: 1. Ätherif#e ©erü#e (Äpfel, Virnen, Wein, 

Äther ufw.). 2. Aromatif#e ober Spejereigerü#e (Kampfer, Lor

beer, Terpentin, Reifen, 3ngwer, Pfeffer, 3imt, Anig, Pfeffer* 

minj, £a»enbel, Menthol ufw.). 3. Valfamif#e ober Vlumen* 

gerü#e (3agmin, Orange, Hhajinthe, £inbe, Reife, Veil#en, Re- 

feba, Tee, Vanille, Heliotrop, Walbmeiffer ufw.). 4. <3ftof#ug- 

artige ©erü#e (Ambra, SKof#uö, cpatf#uli). 5. 3wiebelartige ober 

£au#gerü#e (3wiebel, Knoblau#, S#wefelfohlenffoff, Kautf#uf, 

<5if#gerü#e, Ehlor, 3ob). 6. Vrenjlige ©erü#e (Tabaf, gebrannter 

Kaffee, Rau# , Teer, Karbol ufw.). 7. Kaprhlgerü#e (S#weiß, 

Käfe, Vocfggeru#). 8. Wiberli#e unb betäubenbe ©erü#e (Opium, 

Wanjen). 9. Efelerregenbe ©erü#e ober ©eftänfe (gäulniS, gäjeö).

H. Henning (©er ©eru# 1916) nimmt fe#g Hauptgerü#e an. 

3D?an fann fte ft# an ben Eden eineg regelmäßigen breieeftgen 

eprigmag angeorbnet benfen: oben: b lum ig  (wie 5. V . Veil#en), 

faulig (S#wefelwafferftoff), f ru#t ig  (3 itrone); unten: würj ig 

(SEftugfat), brenjlig (Teer), harjig (Räu#erwerf). An ber Qber- 

flä#e biefeg cPriSmaS foUen ft# alle anberen einfa#en ©erü#e 

anorbnen laffen, wobei bie »erf#iebene Ähnli#feit mit ben Haupt- 

gerü#ett bur# bie »erf#iebene Entfernung jutn Augbrucf fommt.

©ie Analpfe unb Klafftftfafion iff babur# fehr erf#wert, baß 

bie rie#enben Stoffe meiff außer ben fpejiftf#en ©eru#gempftn-- 

bungen no# Reijung ber S#leimhaut ober Tränenabfonberung 

bebingen ober auf bag Atmunggfpffem wirfen, wobur# mannigfa#e 

Organempftnbungett, juglei# aber au# ©efühle auggelöff werben, 

bte aufg innigffe mit ben ®eru#gempftnbungen »erf#meljen. ©aju 

omtnen au# SD?if#gerü#e »or, bie faff ben Einbrucf einfa#er 
Qualitäten ma#en.

8. ©te geftffellung ber Qualitäten ber ©ef#macf g empfinbungen 

hat mit ähnli#en S#wierigfeiten ju fämpfen wie bie ber ©eru#g- 

empfinbungen. Wag wir gewöhnli# ben ©ef#ntacf eineg Rah*

87



rungSmiftelS nennen, baS iff jum größten Seil aud) burd) ©erud)S- 

entpfinbungen bebingt, ferner burd) BerüljrungS- unb Semperatur- 

etnpfinbungen (Ijart ober Weid), brennenb ober füljlenb ufw.). ©aju 

fommen nod) Bitalempfinbungen (erfrifdjenb, wiberlicf)). Nocf) jefjt 

tff über bie eigentlichen ©runbqualitäten beS ©erucfySftmtS feine 

öotte Übereinstimmung erhielt- Allgemein ftnb als fold)e anerfannf: 

füfs, fauer, fällig, bitter; »telletd)t ftnb nod) ^inäujufügen: laugen^aft 

metallifd) u. a. ©iefe ©efcfymadSqualifäten finb nid)t burd) fonti- 

nuierlid)e Übergänge »erbmtben; aud) ^aben fte feine Unterarten, 

©ie ©mpftnbung fauer iff bie gleiche, »on welken Subftanjen fte 

aud) I)errül)ren mag; bie begleitenben unb barauf folgenben ©mp- 

finbungen fönnen allerbingS feljr »erfcl)ieben fein.

9. ©ie ©ru(f-- ober Saffempftnbungen fd)einen nur eine 

einzige Qualität auf ju weifen, bie man bei geringerer 3nfenftfät als 

Berührung, bet ^e re r  als ©rud bejeidjnet; aud) als Joauffpan- 

nungSempfinbung läfjt ftc fiĉ> cfyarafterifteren. Meiff »ergegenffänb- 

liefen wir inftinfti» biefe SinneSempftnbungen ju ©genfcfyaffen ber 

©inge (wie bieS aud) bei ben Farbempfinbungen gefcfyietyt). Äart 

unb weid), glatt unb rauty, nafj unb troefen, ffumpf unb fpif> ftnb 

fold>e ©genfd)aften; boef) fommen babei jurn Seil aud) Sentpe- 

raturempfinbungen tn Betracht.

©iefe felbff jeigen jWei Qualitäten: warm unb falf; iljre »er« 

fd)iebenen 3ntenfitäten ftnb eS, bie als lau, warm, l)eifj, fül)l, falt, 

eiftg bejeidjnet werben.

10. ©ie unter bem — freilich unjulänglidjen — Namen „fin- 

äfttyetifd)" jufammengefafjten ©mpftnbungen finb bie ber Be* 

wegung, Cage, Spannung, Kraft unb Schwere. Aud) fte ftnb 

fd)Wer »on Berü^rungSempftnbungen ju tfolieren.

Befonbere ©npfittbungen (beren Vermittlung baS Beffibular* 

organ im Q^r bient) fd>einen »or^anben ju fein bei Bewegungen 

in einer Kuroe (im Bewufjtfein, nact) aufjen geneigt ju fein), bet 

Befcl)leunigung ober ptöfjlid)em Anhalten grabliniger Fortbewegung 

(j. B . beim Schaufeln, beim Auf* unb Abffeigen in einem Fatyr- 

ffufyl ufw.), enblicf) als Komponente beS ©re^fd)winbelS.

©ie 6 cf)merj empftnbungen (bie wo^l jn unterfdjeiben ftnb 

»on bem „©efütyl" ber Unluft) werben teils buref) bie Äaut, teils 
burd) innere Qrgane »ermittelt. M an neigt baju, als ©runbqualitäf 

ber erfferen bie Sfid)empftnbung anjufel;en. ©ie Scfmittempfin- 

bung wäre bann als linear auSgebe^nte Sfid)etnpfinbung ju faffen,

bie beS Brennens als biffuS auSgebe^mfe Sfi$empfinbung, »er- 

bunben mit Wärmeempfinbung, bie beS 3ucfenS als fd)Wad)e Stid)- 

empfinbung (wäl;renb Ki^elempfinbungen wol)l als fd)wad)e Saff- 
empftnbungen aufjufaffen ftnb).

Bei ben burcf) innere Qrgane auSgelöffen S$mer3en fommt 

nod) eine jweite ©runbgualität »or, bie man als bie beS „bumpfen 

Scf)meraeS" bejeid)net. ©in Wiffen um baS beteiligte Organ iff in 
ber (Smpftnbuttg felbff natürlich nic^t enthalten.

©ie B i t a l  empftnbungen umfaffen »erfd)iebene ©ruppen, bie 

an bie wicf>tigften CebenSfunftionen gebunben finb. ©urd) bie Qr

gane beS ©nctyrungSftjftemS werben »ermittelt bie (Smpfinbungen 

»on Hunger unb ©urff, Sättigung unb gelöstem ©urff; ferner 

bie ber llberfättigung, ber Übelfeit unb beS (SfelS. ©ie Bewegungs

organe löfen bie ©mpfinbung ber ©mübung, beS AuSgeruljtfeinS 

unb ber förperlic£>en Kraft auS. M it ber Säfigfeit ber AfmungS- 

organe »erfnüpfen ftd) gmpftnbungen ber Beflemmung, (Srfficfung 

ober ber Freiheit unb Ceid)tigfeit. 3n wieber anberSartigen gntpfin- 

bungen fommt baS gefd)Ied)tlid)e BebürfniS unb feine Befriebigung 

jutn Bewu^tfein. ©ie Sätigfeit ber AbfonberungSorgane liefert 

©npftnbungen bet auSbrec^enben Sränen, Skinbrang, Neiä jum 

Äuffen unb Nieten; Störungen ber Äerjfäftgfeit ftnb oft »on 

2lngffempfmbungen begleitet (bie »on bem Angftaffeff, ber außer- 

bem @eful;l unb Bestellungen enthält, ju fc^eiben ftnb). (gnblicb 

burfte baS Bewufjtfein »on Aufregung, innerer Unruhe ober »on 

£>eruptgung, Abfpannung 5U ben Bitalempfinbungen ju rechnen 

fern; ntcf)t minber baS ber Frif^e unb Aufgelegtst wie anberer- 

fettS baS ber Maftigfeit, Stumpfheit, Sc^läfrigfeit.

M an bejeicf)net biefe Bitalempfinbungen aud) als Qrgan- 

empftnbungen, weif fte inffinffi» nid)f auf äufjere ©inge, fonbern

;J- C" eS n ^ ev unb feine Organe bejogen werben. Unter 
btefem ©eftc^tSpunft waren bie finäf^etifd)en, bie Scf>merj- unb bie -n 

Beffibularempftnbungen ebenfatts Jtt ben Qrganempfinbungen 5u 
rechnen, ©tnen al)nltd)en Sinn ^at ber Name „©emeinembfil 

bungen“ (ben AuSbrucf ,r@emeingefüt)le" fc^ränft man beffer auf

l er c t me?  ?  0erfnü^ ten -  ««fr »n* ünlufferlebniffe 
«n). 3n tym fommt aber auef) ber »age, biffufe d^arafter einiger

maßen jum Ausbrucf, ber »telen biefer Bitalempfinbungen eignet 

unb »ermoge beffen fte meiff einen gewiffen »erfc^wommenen Äinfer' 
grunb unfereS BewuptfeinSlebenS auSmac^en.
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Achtes Kap i te l

3)te (grflärmtg ber (Sm^fmbungen

1. Schon unfere furjen Anbeutungen taffen bie wahrhaft er

staunliche Mütte ber Empfinbunggqualitäten erfennen. W ir fetpen 

aud>, baf für bie pft>d)ologifd)e Anatyfe hier nc3) bebentfame A u f 

gaben befielen. Metf)obifch »on Wichtigfeit aber ift e« ^eroorju- 

fjeben, baf bie Hnterfc^eibung unb Klafftftjierung ber Empfinbungen 

lebiglid) Sache ber „reinen", ber „beffripfioen" °pfp^o(ogie ift. 

Wenn mir unö jur Vejeichnung manner Empftnbung«flaffen be« 

Namen« ber fte »ermittelnben Organe bebienen, fo iff ba« nur 

Sache ber ©emo^eit, »on ber man nicht gut abgehen fann, ohne 

mif»erffanben ju werben. 3n bem Vewuftfein«inhalt ber Emp

finbungen fetbft ift feinertei Wiffen um biefe Organe enthaltet?, 

©iefe« Wiffen beruht »ielmehr auf na^eliegenben Erfahrungen 

mannigfacher Art.
Nun pflegt freilich bie heutige ^fh^ologie al« „phhftologifche" 

auch bie mit ben Empfinbungen in gefetjmäfiger Vejiehung ffehen- 

ben Neije unb phhftologifcf)en ^rojeffe in Sinnesorganen, Ner»ett 

unb ©el)irn mttjuberücfficfytigen. E« mürbe aber ben un« ju ©ebote 

ftehenben Naum überleiten, wollten mir eine umfaffenbe ©ar- 

ftellung aud) nur ber mistigeren hierhergehörigen geftffellungen 

unb llnterfud^unggprobleme geben, ©a e« un« hier mefentlid) auf 

ba« Methobifche anfommt unb auf bie Klärung be« Verhält- 

niffe« ber „reinen" °pft)chologie ju ihren hilfSbifjiplinen, fo be- 

fchränfen mir un« barauf, nur an ber £el;re »om ©efid)t«ftnn (ber 

ja für ba« 3uffanbefommen unfere« Weltbilbe« ber mi^tigfte ift) 

genauer ju jeigen, mie Ehemie, Anatomie unb °P^ftologie

mit ber “̂Pf^^otogie jufammenmirfen, unb mie itjre Morfchung«- 

gebiete ju fd>eiben ftnb. Vielfach läft eine, auch in ber Wiffenfdjaft 

übliche, läfftge Au«brud«meife bie ©renjen ber ©ifjiplinen »er- 

fcfymimmen.
©ie realen Vorgänge ober Stoffe ju unterfudjen, bie al« 

„Neije" für bie Sinne«organe in Vetracht fommen, ift Sache ber 

cp^ftf ober Ehemie. Al« ben normalen „Ne i j "  für ben ©eftcht«- 

jtnn fteht man befanntlich tran«»erfale Schwingungen be« hhPo*he' 

tifch angenommenen Äther« an (bem wir felbff feinerlei Mürbung 
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ober helligfeif beilegen), ©rei Eigentümlidjfeiten biefer Sd}Win> 

gungen: Wellenlänge, Snfenftfät unb Nein^eif fielen in gefetj- 

mäfiger Vejiehung ju Marbenfon, helligfeit unb Sättigung ber 
Empfinbungen.

©le längffen Wellen (»on ca. 700 pp, b. i. Milliontel M illi

meter) löfen bie Empfinbung Not au«; bie fürjeften (»on ca. 400 pp) 
bie Empfinbung Violett, bie Wellen mittlerer £änge Orange, ©elb, 

©rün, Vlau. (£« ift alfo irrefül;renb, wenn man »on „blauem 

£icht" ober „gelben Strahlen" fprid)t.)

3e gröfer bie 3ntenftfät ber Wellen iff, b. h- je ffärfere Ve= 

wegung«impulfe bie Ätl;erfeilc^en erhalten, um fo mehr ffeigert fich 

bie helltgfeit an ben Empfinbungen.

Unter ber Neinljeif ber Wellen ift »erffanben, baf fte nur au« 

Wellen einer £änge beffehen. ©erartige« „homogene«" £icf)t be

wirft bie „fatten" Marbenempftnbungen. ©urch Veimifc^ung 

anberer Wellenlängen »erlieren bie Empfinbungen an Sättigung, 

©en Empfinbungen Weif unb ©rau entfpred>en gewölmlid) Strahlen, 

bie au« allen überhaupt jtchtbaren Wellenlängen gemifcht finb. ©a« 

phhftfalifch ©emifd^fe ffeht alfo hier in Vejiehung ju einem, pfpcho- 

logifch betrachtet, einfachen VeWuftfein«inhalf. Noch auffäüiger 

iff, baf bet ber Empfinbung be« Sdjwarj (bjw. be« Augengrau) 

ein äuferer Neij überhaupt fehlt.

©ie genauere £interfud>ung geigt übrigen«, baf bie oben an

gegebenen brei Momente ber Neije unb ber Empftnbungen nid t̂ 

in fo einfachen Vejiehungen ftehen, wie wir fte ber Überftchtlichfeit 
halber junädjff ffijjiert haben.

Hnterfd)iebe ber Wellenlänge bebingen nicht nur Verfchieben- 

heiten be« Marbenton«, fonbern auch folche ber Sättigung unb ber 
helligfeit.

Anbetungen ber 3ntenftfäf bebingen nicht nur helligfetfSänbe- 

rungen bet Empftnbungen, fonbern gelegentlich auch Anbetungen 
be« Marbenton« unb ber Sättigung.

Enblich fönnen Schwingungen, bie in gleicher Weife homogen 

ftnb, boch Empfinbungen oon »ergebenem Säffigung«grab au«löfen.

3n biefem 3ufammenhang iff auch be« ^u t f in je fchen  

Phänomen« ju gebenfen. Wirb bie objeftioe fiiehtinfenfttät eine« 

Speftrum« ftarf i>erabgefet3t , fo tritt natürlich eine Verbunfelung 

aller Marbempfinbuttgen ein, aber biefe iff für bte Empfinbungen 

Not unb ©elb (bie burch bie längffen Wellen auSgelöft werben)



relativ viel beträd)fli#er als für bie übrigen, fo baf f#liefli# 

©rün heöer empfunden wirb als ©elb unb B lau bebeufenb geller 

als R o t
Wirb bie Sntenfität beS £i#teS foweit als nur mögli# ver= 

minbert, unb ^at ft# baS Auge sugtei# an bie ©unfetheit gewöhnt, 

fo verlieren bie garbempftnbungen ihre Buntheit; baS Speftrum 

erf#eint als ein farbtofer Streifen, aber bie heflfte Stelle liegt je$t 

nid)t mehr (wie bei ber gewöhnlichen TageSbeleu#tung) in ber Re* 

gion beS ©elb, fonbern in ber beS ©rün.

Bon befonberer praftifd>er Wichtigkeit ift eS, im einzelnen feff- 

juftellen, inwiefern bie Bef#affenheit ber Empftnbungen (unb bamit 

ber von unS wahrgenommenen garben ber ©inge) von ber 3u- 

fammenfetjung ber Ätherweüen abhängt; benn bie meiften ber 

gewöhnlich vorfommenben garben ftnb, phhftfaüf# betrautet, ftarl 

gemif#t. Mehrere ©efetje ber g a r  ben mifd) ung ftnb mit auS- 

reid)enber Sicherheit nachgewiefen. ©ie wid)tigffen ftnb:

©emif#teS £i# t ergibt eine ebenfo einfache Empftnbung wie 

homogenes.
Rot unb Biolett gemifd)t bebingen bie Empftnbung ‘purpur 

(für bie eS überhaupt fein einfaches £i#t als Reij gibt).

©ie übrigen burd) S0?tf#ung von £i#fern verf#iebener Wellen* 

länge bebingten Empftnbungen ftimmen jwar im garbenton mit 

einer ber Empftnbungen überein, bie bur# einfa#eS £i#t erjeugbar 

ftnb, aber ihre Sättigung iff meiff geringer, greift# ift biefe Ab* 

nähme ber Sättigung no# unbebeutenb, wenn bie Komponenten 

benachbart ftnb. 3nSbefonbere ergibt bie l3Jtif#ung ber langwelligen 

£i#ter (Rot unb ©elb), je na# ber Stenge ber Beffanbteile, Sin

noberrot, Orange, ©olbgelb von jiemli# h^ent SättigungSgrab. 

Wenn man aber bem „roten £i#t" eine über bem ©elb hinaus 

(gegen ©rün hiu) Itegenbe Komponente jumif#t, fo wirb bie ent- 

fpre#enbe Empfinbuttg immer ungefättigter. S#lieflt# gelangt 

man ju einer ©rünnuance, bte mit rotem £i#t gemif#t bie Emp- 

ftnbung eineS ©rau ober (bei genügenber Helligkeit) eineS Weif 

ergibt. ES ejnffiert aber ju bem £i#t jegli#er Wellenlänge ein 

anbereS, baS mit ihr (in bestimmtem BerhältniS) gemif#t, eine 

©rauempftnbung ober — bei größerer 3ntenftfät — eine Weif- 

empftnbung auSlöff. Sol#e garben (ri#figer: £i#twellen) heifen 

in ihrem BerhältniS jueinanber „Komplementär farben" .  Sie 

liegen im Speftrum um ein ©rittel bis jur Hälfte beS ©efamt*
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berei#S »on einanber entfernt; ein einfa#eS numerif#eS BerhälfniS 

5Wif#en ben Wellenlängen (bjw. S#wingungSjahlen) ber fompte- 
mentären £id)ter befteht ni#t.

gerner hat man feffgeffeltt: ©lei# auSfehenbe garben (bjw. 

£i#ter) gemif#t ergeben Empftnbungen von glei#er Qualität. 

ES fommf alfo für bie Empfinbung ni#t barauf an, wel#e Kom

bination von Ätherwellen ben Beffanbfeilen ber 9ftif#ung jugrunbe 
liegt, fonbern wie biefe auSfehen.

Enbli# fei erwähnt, bafj man auS Rof, ©rün unb bläuli#em 
Bioleft alle garben mif#en fann.

3ur fpmbolif#en ©arftellung biefer <20fJif#ungS»erhältniffe bient 

baS fogenannfe „garbenbreied",  an beffen Edpunften bie brei 

eben genannten garben ihre Stelle haben. Wenn man biefe als 

„©runbfarben"  beaei#net, fo hat bieS gar ni#ts ju tun mit 

ben S . 78 erwähnten „Hauptfarben". 3ene haben phhfifatiföe, 

biefe pfp#otogif#e Bebeutung; ju lederen gelangt man bur# 

beffripfio * pfp#ologif#e Anorbnung ber Empfinbungen na# ihrer 

Ähnli#feif, ju jenen bur# phDftfatif#e llnterfu#ung ber Reij- 
mif#ungen. —

Aber ni#t nur von ber B e f #  affen heit ber Reije, bie 

wtr btSher allein berüdft#tigten, hängt bie Qualität ber Empftnbungen 

ab, fonbern eS fommf au# auf bie räumli#en unb jeitli#en Be

stimmtheiten ber Reije an. Über bie opfif#e Wahrnehmung beS 

Räumlt#en überhaupt fann erff in anberem 3ufammenhang ge- 

fpro#en werben; ebenfo über bie Erlebniffe beS 3eitbewuftfeinS: 

hier sieben wir nur gälte in Betra#t, bei benen bie Bef#affen- 

heit ber Empftnbungen abhängig ft# jeigt von räumti#en unb 

§eifli#en Momenten an ben Reijen. 3n grage fotnmen babei vor 

allem bie Kontrafferf#einungen, bie AbapfationSvorgänge unb bie 
Ra#bilber.

... ®*e «®«trafierf#einungen brängen ft# f#on bem vorwiffen- 
f#aftli#en Bewuftfein auf. £egt man ein Sfüd#en Rapier t>on 

mittlerem ©rau auf eine weife Unterlage, fo wirb eS bunfter als 

vorher erf#einen; auf bunflem ©runb wirb eS heller auSfehen 3ft 

ber ©runb bunt gefärbt, fo erhält baS graue Stüd#en einen S ti#  

m bte betreffenbe Komptementärfarbe; alfo auf Rot wirb eS grün- 

It#, auf ©rün röfti# auSfehen. BefonberS beutli# jeigen ft# 

btefe Erf#einungen beS HelligfeitS- unb garbenfontraftS, wenn man 

be garbflä#en mit Weifem, bur#f#immernben Seibenpapter
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bebedt (Ftor-Kontraff); »ermutlich »eil bann bie Konturen »er- 

fd)Wimmen.

Beamten wir wieber bie ©ioergenj jwifchen Neijen unb ®mp- 

ftnbungen! P ftfilö lifö  betrautet, beeinfluffen fiel) bie Neije nicf>t; 

eS ift alfo gleichgültig, ob fte einzeln ober fimultan wirten. Für 

baS Pftichifche, bie (gmpftnbungen, ift baS jebod) nid>t gleichgültig.

©ie ©rfcheinungen ber „Abapta t ion"  unb ber „Nach = 

bilber" ftnb ebenfalls leicht ju beobachten. Betrachten wir 5. 93. 

ben leicht bewötften Ätmmet burct) ein getbeS ©laS (fo bafj atteS 

£id)t, baS in unfer Auge faßt, burch *>aS ®la$ 9ê )^ f® erfrf)eint er 

junächft gelblich gefärbt, aber nach einigen Minuten £>at ftch &iefe 

Färbung »erloren, ber Simmel fteht wieber fo weidlich auS wie »orher.

Wenn wir am Abenb eine Petroleumlampe anjünben, fo 

tonnen wir heutig bie gelbliche Färbung beS £ichteS wahrnehmen, 

aber nach furjer Seit hat ftd; biefe »erloren. ünfer Auge hat ftch, 

wie man ju fagen pflegt, „baran gewinnt". ©eShalb fpricf>t man 

»on „Abaptation" (b. i. „Anpaffung"). ®i«fe tann auch räumlich 

begrenjt als „totale" auftreten. Fixiert man etwa 1 bis 2 Minuten 

lang ein buntfarbiges Papier, fo bteibt unfere Farbempfinbung 

ftd) nicht gleich, fonbern fte »erliert batb merttich an Sättigung, 

»erfchiebt ftch alfo gegen ©rau hin.
3m Anfd>lufj an bie totale Abaptation tritt bie <£rfd)einung 

beS „negati»en NachbitbeS" auf. Nichte idh nämlid) »on ber 

fixierten 'bunten Ftäd>e ben B lid  auf ein weites ober neutrales 

Fetb, 5. B . bie 3 intmerbede (ober fchiebe ich ein fotdjeS Felb »or 

bte bunte Fläche), fo fehe id) bort bie betreffenbe Komplementärfarbe.

Bei ber Abaptation ift atfo bie auffällige, drflärung heifdjenbe, 

Satfache bie, bat ftd) bie Neije gleichbleiben, bie (£mpfmbungen 

bagegen ftch änbern. Beim negati»en Nachbitb tritt eine ®mpfin- 

bung ein, bie bem gerabe gebotenen 9?eije gar nicht entfpricht, wohl 

aber ju ber burch &en »orangegangenen Neij bebingten Smpfinbung 

im BerhättniS ber Komplementärfarbe fteht.

©ie erwähnten Satfadjen (wie nod) zahlreiche anbere) jeigen, 

bat «nc fefte, gefe^mätige Bejiehung jwifchen beftimmten Neijen 

unb (Smpfinbungen nur fojufagen in abstracto befteht. 3m ein» 

jetnen fonfreten Falte fönnen burd) gleichseitige ober »orhergehenbe 

9?eije unb burch ben jeweiligen pfpchologifchen 3uftanb beS 3nbi* 

»ibuumS bie Smpftnbungen, bte burd) beffimmte Neije auSgetöft 

werben, mannigfachen Mobiftfationen unterliegen.
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finbuttaen 4 !  ^  P^fi*a«fc^en 9ieijen ,,„b ® „ p,
rei bK'fcc 3ufammen^ang tiä(Kr[,iii , u

gemeinen Tiro Wem t 7  ^  »“ ^
Wem unb muß mit b f.r?  r Wn unb ^ j .
aber m .* r 1  ̂ pfammen erörtert werben. Wenn wir

fd)on hier unfW c ^s ,9l a^ el r̂a9e ganj offen laffen, fo wirb bodh

einige ber feftaeffSf ®tHärun8 ^ n j  befonberS burd)
ba§ eine e i n f Ä J  r^ tfaĉ en S«ei8t. Wäre eS nämlid) fo,

fenfität unb N etnheT b«'A fb
Äetligfeit unb Q ä t t i l L l  l  c Cn emcrf « «  unb Farbenton, 

jwar ber tiefere Ä  %  «nbererfeifS, fo wäre

unfer natürliches <?Wr ^orrelatton unS nod) »erborgen, aber 
liefen 0 r ^fangen na<$ (?tfennfnt$ eine# einfachen

X  t H Ä “ "  **% ?■  * »

W üW e n  Süeisen unb ben P f o t e n  Sm JpSungin b e S e n ^  e t «

ber 9?eije unb bent ber (£tn»finbn ^ f P ^ e n  jwifchen bem

^ rp h b f io t o a i f c h o n ^  SCn..em9e^ oben $•* bem ®ebiet
neröen unb ©ehirn? r9an9e in Sinnesorgan,Sinnes-

derben, bat ber 9?ei* niefcf t  - 6cfannt »orauSgefe^t

ffanbefommen b "  Sm J b t«  f , 7 T  * f H r *  fÜt 
‘ftrojpB m s« Ppnoung tff, fonbern bat etn PhPftotoaifcber

Sfruffur hipf n0Senanntcn Organen ebenfalls baju gehört ©te

s s ü  r r  r ? “  - s z

s Ä s e r a s - T s w a ä :

9^i>o« nämlM, »„ benjenijen, m„ bie y n f S '.r, f  ■ 
Wormmpf^oiogie ^  9 n vb ™ ™ ? Me

Ä S S K 2 « 3
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' J a c fcenM inH c i t  3tabaufiflfteS»ra iff bie 

m t U  obet Wo<8rünb«nb(,ei< ® ^ ,6r  ‘ t b t  “ » Me “ "  
(„ten nut bie (Smbflnbnngen bet "«“« <l1“  ® „e g ^ « ,  

* , a n u » b ® « l t , * # » >  £  % £  m  „  empfinten

Ä ! t  S £  gelten unt « " ^ 4 “

^  ^ ä W * Ä  « •
•  ^tennnancen

„t»ta..n- |c.tenttt„bt.it W <n

«  bie Ä n b n n g e n  bev ® t l Ä b -

tie Wuancen be* ©tan 
©a« Speftrum er fd) eint wte ein farblofer totretTen m y

unt> bunften Gnben. cftnrmalftcbtiqen (ben fo-

bei n j ie b e n e n  SnbW bu.n (ben S — • *  * * £  

blinben) » e r g e b e n e S t n b f * M  30„e„ bet Wetsfjant treffen. 

Snbiöibuum, wenn fte auf ld> f,efonber« bie Vermutung
©erabe ber letzte Mall m uf 9anj befonters m ^

nahelegen, baf bie Grflarung fü r^  te ^ e n  fei. ©enf-

©i«frepanjen auf bem pM«>lo9 "  - t bei ein5elnen ber er-

notwenbig ift bie« freiltd) ntch . (£rftärungen gebaut,

w äg ten  ©Meinungen auch an j)^ " t°9 ) ^ ontrafterfd}einungen

©o war j. V . Äetmhol^ ber Anftcht, bie

beruhten nicht auf enter Veranberung 19 £  nnbungcn. ©iefe 

fonbern auf einer irrigen Veur et ung , ^ t  weil fte eine

(Srtlärung ift b«ut« fr«llt«  a 9«™« . ©eiten bet Grfdjehtung 
pM,ologifä>« mat, (onbetn toriJ U  man«« ©«««■> J  '

ta tfä tW  ni$t oerftäntlitb m t f a  tom tt, ».■&

änberung be« oom bunten Melbe umgebenen ©rau gerabe in ber 

9?id)tung ber Komplementärfarbe ber Melber erfolge.

Übrigen« hatte helmholt} felbft für bie Tatfadjen ber Marben- 

mifchung im Anfd)luf an ben Gnglänber Th- 'Souttg eine phpfto- 

logifche Theorie aufgeftellt. Aber ba auch biefe t>on ben meiften 

Morfehern al« unjulänglid) erfannt ift, fo wollen wir gleich auf 

biejenige pht)ftologifd)e Theorie übergehen, bie heute ba« gröfte 
Anfehen genieft. (£« ift bte j jppothefe Äering«.

©iefer nimmt an, baf im Sehorgan burd) bie pl)pftfalifd)en 

Neije feefj« qualitatio tterfduebene pl;pftologifche ^rojeffe auSgelöft 

werben. (Genauere Angaben über beren Vefchaffenheit ju machen, 

halt er mit Ned)t no$ nicht für angängig.) Mür ftch einjeln »or* 

fommenb würben btefen °projeffen fed)« ®runb-(ober £Jr-)Gmpfin' 

bungen entfprechen: W eif, Sd)Warj, ©elb, V lau , Not, ©rün. 

Tatfäd)lid) aber, fo befagt Weiterhin bering« Äppothefe, fommen 

fte nic£)t ifoliert »or. ©enn jwei »on ihnen »olljiehen ftch an ber- 

felben Sehfubftanj, nämlich al« 3erfe$ung („©ifftmilierung"), ober 

al« Wieberherftellung („Afftmilierung"). Hub jwar fotlen bie Gmp

ftnbungen Weif, ©elb unb Not bie Korrelate ber ©ifftmilierung«* 

projeffe, Sd)warj, Vlau unb ©rün bie ber Afftmilierung«projeffe 

fern. ©ie Strahlen »ergebener Wellenlänge follen nun »ergebenen 

Netjwerf (Valenj) für bie brei Subftanjen haben. Auf bie Schwarj» 

Weiffubftanj follcn alle Strahlengattungen nur bifftmilierenb wirfen, 

Währenb bie Afftmilierung burch ben Stoffwechfel felbff ftch »oÖ- 

Sieht, ©a hier alfo beim Melden äuferer Neije ein Afftmilierung«* 

ProJef ftattfinbet, fo würbe baburch bie parabojre Tatfache oerftänb* 

lid), baf wir poftfioe Gmpfinbungen: Schwarj bjw. Augengrau 

erleben, ohne baf gerabe Neije unfer Organ treffen.

A u f bie Vlaugelbfubftanj follen bifftmilierenb wirfen bie

Strahlen gröferer, afftmilierenb biejentgen fürjerer Wellenlänge.

©ie Notgrünfubftanj foil jerfe^t werben burch bie Strahlen gröfter

unb geringfter Wellenlänge, afftmiliert bur^ biejenigen mittlerer

Cänge. Wirb burch Mifd)ung »on oerfchiebenem Cid)t 3erfe|ung

unb WieberherfteUung berfelben Sehfubftanj herbeigeführt, fo heben

ftch biefe Wirfungen gegenfeitig auf. Mifd)en ftch Strahlen, beren

Zugehörige Gmpftnbungen in „fomplementarem" Verhältni« flehen,

fo heben ftd) bie Wirfungen auf bie Notgrün- unb bie Vfaugelb=

lubftanj »öllig auf; e« fommt nur bie Wirfung auf bie Schwan*

^etffubftanj jur ©eltung, unb e« tritt bie Gmpfinbung Weift ein 
w^otogt* 7 s p
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®ie totale garb enblinbh eit finbet i&re grftärung bur# bte Annahme, 

baf fot#en 3nbivibuen bie beiben #romatif#en Subftanjen festen 

ben partiell garbenbtinben fet;lt bie Rotgrunfubffanj. du r#  bt 

ÄWottjefe einer verriebenen Verteilung ber Sel)(toffe^ auf ber 

R  et# aut wirb au# oerffänbli#, warum nur bur# Retjung ber 

mittleren Bejirfe alle Arten garbempftnbungen auSgetoft werben

fönnen. ber ^ 0ntrafterf#einungen bient bie na^eliegenbe

9ln«abme baß ein R eh , ber an ber bireft von #m getroffenen 

Ret#autftelle 5. V . eine bifftmilierenbe Wirfung ^eroorruft, tn ber 

Umgebung einen AfftmilationSprosef bebmgt. d a  btefem bie 

fomptementäre (Smpftnbung entfpri#t, fo erftart ft# bie Berf#te- 

bung in ber Ri#tung ber Komplementärfarbe.
die Abaptation ftnbrt babur# ihre ffirflarung, baf bte Sefc* 

fubffanjen in begrenzter 9Xenge vor^anben ftnb du r#  längere 

©nwirfung glei#cr Reije werben bemna# bte baburd;• bebtngten 

cßrojeffe unb bie ihnen forretaten Sntpfinbungen f#wa#er. O af 

Z i ber totalen Abaptation bie Buntheit ber feierten Selber ft# ab- 

f#wä#t unb metjr unb mehr na# ©rau übergebt,btefer Tatja#e 

wirb bie fiilfSannabtne gere#t, bte 6 #warswetffubftanä fei tn 

wefentli# rei#erem SRafe vor^anben als bie #romattf#en. der 

an ifar ftattfinbenbe difftmilierungSprojef, bjw. bie #m forretate 

©rauempfinbung, wirb fi# alfo immer me&r jur © « ^ 9  bringen.

damit aber, baf ft# an einet Re(#autfteüe bur# 3erfe$ung 

unter bem ©nfluf beS betreffenben £i#teS baS dtfftmtlterungS- 

material verminbert, fteigert ft# baS AfftmilterungSmatenal. fiört 

nun bie ©nwirfung beS Rei5eS auf, fo f« t  infolge beS Stoff- 

we#fe!S ein AffimitierungSvorgang ein. die #m entfpre#enbe 

(Smpfinbung ift aber ni#tS anbereS als baS negattve ^ad)bt(b.

So ftnben bie wi#tigffen ber oben angeführten Berf#teben- 

beiten 8wif#en bem pb9ftfalif#en unb bem pfp#ologtf#en ©ebiet 

bur# fieringS pb*)ftotogif#e Theorie eine auSret#enbe ® ^ arun9- 

greili#, je mebr ft# bie gorf#ung in bie ©njet^eiten vertieftt bat, 

um fo mebr bat ft# berauSgeffetlt, wie oerwidelt bte BerbaUmffe 

liegen, unb baf au# bie fieringf#e Theorie m #rer urfprunglt#e 

gorm ni#t alten Anforberungen gere#t wtrb. So ftnb f#on 

man#e sLififationen (j. B . von ©. <L Mütter unb u n te r e n  be 

pbvftotogif#e fippo#efen erfonnen worben. £lnfer ben lehren f 

am wi#tigften bie von v. KrieS aufgefteate fogenannte „dupl t<
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jitä tStbeorie".  Sie betrifft bie gunftion ber ©nbapparate ber 

Sebneroen: bie 3apfen- unb Stäb#enseUen, wel#e bte äuferfte 

S # i# t ber fo überaus fomptijierten Retjbaut bitben. Beibe Arten 

biefer 3elten ftnb fo fern gebaut, baf von ben Stäb#en (langen 

5tytinbrif#en ©ebilben) etwa 500, von ben 3apfen (flaf#enförmigen 

©ebilben) etwa 200 auf einen Quabraf-SSftttlimefer geben. R a #  bem 

3entrum ber Retjbaut bin überwiegen bie 3apfen, fo baf biefe tn 

ber „3entralgrube", b. b- ber Stelle beS f#ärfften SebenS, f#ltef- 

li# allein oorbanben ftnb. v. KrieS nimmt nun an, baf Stäb#en 

unb 3apfen in verf#iebener Weife funftionieren. Auf bie erfferen 

fo en bie Strahlen mittlerer Wellenlänge relativ am ftärfften wirfen, 

auf bte 3apfen btejenigen gröfter Wellenlänge, gerner follen bet 

ftar ent Li#t bie Sfäbd>en raf# auf er Tätigfett treten, wäbrenb 

febr f#wa#eS Ci#t jwar bte Stäb#en, aber nt#f bie 3apfen er

regt. die erfferen bitben alfo fojufagen ben „dunfelapparat" beS 

AugeS, beffen eS ft# beim Seben in ber dämnterung bebiettf, bie 

testeten ben „fiellapparat". Au# baS cPurfinjef#e "Phänomen 

ftnbet bur# v. KrieS’ Annahme feine Aufflärung. dieS befteht, 

Wie wir unS erinnern, barin, baf bei ftarfer Beleu#tung bie Stelle 

gröfter fielligfeit beS SpeftrumS im ©elb liegt (waS langwelligem 

£i#t entfpri#t); in ber dämmerung verf#iebt ft# biefe betlfte 

Stelle altmäblt# na# bem ©rün (waS ben Welten mittlerer ©röf e 

entfpri#t). Bei ffärffterBerminberung ber Beleu#tung t>erf#nnnben 

alle bunten garben, unb baS Speftrum wirb jum farbtofen Streifen. 

3e§t funftionieren eben bie Stäb#en allein. Beftätigenbe Momente 

für v. KrieS’ fitypothefe liegen barin, baf einerfeitS für bie 3enfrat* 

grübe (wo ja Stäbdjen ni#t oorbanben ftnb), baS cpurfinjef#e 

'vhänomen ni#t gilt, baf anbererfeitS mit ben peripheren Retj- 

haufpartien (wo bie Stäb#en überwtegen) ganj f#wa#e fieÜigfeiten 

£>effer Wabrgenommen werben fönnen als mit ber 3entralgrube. 

Enbti# erftärt ft# bie totale garbenblinbbeit burd) bie Annahme, 

*>af fte auf einer gunftionSunfäbigfeit ber 3apfen beruht.

3u einer pbbftologif#en Srftärung greift man au#, um ge=

5e i t l i# e differenjen jwif#en ber Wirffamfeif ber pbpft* 

tauf#en Reije unb ber ber Empfinbungen ju erftären. die An- 

nabme liegt ja nabe, ba§ ber pbhftologif#e 'Projef im SinneS- 

or9an, Rer» unb ©ebirn eine gewiffe 3eit brau#t, um feine map. 

Wale Stärfe ju errei#en, unb baf er ni#t fofort mit bem Auf- 

en beS ReijeS verf#winbet. Analoges iff bann au# bejügii#

99



beS pfpdjifcfyen ^rojeffeS, b. fy. ber Empftnbung, ju  erwarten. 

3n ber Tat jeigt bte Erfahrung mehrere Tatfacfyen, bte eben burd) 

biefe phtyftologifcfye Ätypotljefe tyre Aufflärung ftnben. ©af)in ge

hört junäd)ff bag fogenannte „Sin H in  gen" ber Empfinbung, 

b. h- bie Erfd>einung, baf bie optifefyen Empftnbungen erft im V er

lauf einer furjen 3eit — bie Unterfud)ungSergebniffe fc^wanfen 

5Wifd)en 1/so unb V* Sefunbe — biejenige Äelligfeit unb Sättigung 

erreichen, bte ber jeweilige Rei§ überhaupt feiner A rt unb Stärfe 

nacl) auSlöfen fann. E in weifer Streifen auf bunllem ©runb, 

nur einen fo m e n t  ftd)fbar, wirb als grau empfunben, unb jwar urn 

fo bunfler, je fürjer er ejponiert ift. Vunte färben  erfdjeinen bei 

biefer momentanen VetracfytungSweife nicfyt blof bunfler, fonbern 

aud) ungefättigter, ja —  bei ben fürjeften Triften — fogar jumeiff 

als farbloS.

"Praftifd)bebeutfamer ftnb bie Erlernungen beS „Abf ItngenS" 

ber Empfinbungen. Rad> bem Auffyoren beS ReijeS bauert bie 

Empfinbung nocl) ca. Vio Sefunbe fort, junäd)ff faff in gleicher 

Stärfe, bann rafd) abnefymenb. Wirb nun ber objeftioe Reis »or 

Ablauf biefeS 3nter»atleS wieber^olt, fo wirb bie Unterbrechung 

überhaupt nicfyt empfunben. ©ie ©t»ergenj beS "P^pfifalifc^en 

unb beS "Pfpc^ologifc^en liegt wieber auf ber £>anb: bort fonfta* 

tieren wir einen intermittierenben ^ro je f, ^ier erleben wir eine 

fontinuierlidje Empfinbung. ©ie Kluft wtrb überbrüdt burcf) bie 

angebeutefe fippot^efe über ben phpftologifchen Vorgang. Auf 

biefem „Abftingen" ber optifd>en Empfinbungen beruht eS, baf eine 

rafcl) gezwungene glübenbe Kol;le wie ein feuriger KreiS er- 

fdieint, baf eine Sternfdmuppe als ein geller Strich gefe^en wirb. 

Audi fommt baS „Abflingen" ber Empfinbung mit in Betracht 

bei Erllärung ber Erfdjeinungen am fogenannten Stroboffop unb 

beim Kinematographen: eine rafd)e *5olge biSfontinu ier l id jer  

SO^omenfaneinbrüde gleicher ©egenffänbe in »erfd)iebenen Stellungen 

unb Situationen erjeugt im Verouftfein ben Einbrud fontirtuier- 

lieber Änberungen ober Vewegungen ibentifdjer Objefte. Enblich 

gehören îer^er bie als Talbot- 'plateaufcheS ©efet} ju* 

fammengefaften Tatfadjen, bie gerabe für geroiffc experimentell* 

pft)c^ologifd)e Slnterfud)ungen »on befonberer Wid)tigfeit fmb. 'SHjiert 

man $. V . einen 'punft einer auS weifen unb fcfyroarjen SeEtoren 

beftel)cnben Scheibe unb »erfe^t fie in ©rel;ung, fo erwedt fie bei 

genügenb rafdjer Rotation ben Etnbrud einer ftillffehenben 
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Stauen Spe lte . <E8 erBSrt fit£> W.« fo: ©e$< ein meiner Seffot 

an Dem 21u9e t>ortl6er, fo Minä( bie gmpfinbung erai(M

aber wegen beS fofortigen Wteber»erfchminbenS beS ReixeS nicbf 
tyre tnfenftöffe Ausprägung (Weif), fonbern eS fommf nur ju einer 

vörauempftnbung. Wegen beS AbflingenS aber änberf ftty biefe nicht 

merfltd), wä^renb ber folgenbe fdiwarje Seftor am Auge »orbei* 

geht, btefeS alfo »on feinem Reij getroffen wirb. Ehe nun bie 

mpfinbung aufhört ober ftd) merfbar änberf, iff fd>on wieber ein 

Weifet-Setter an bem gifationSpunff, ber erneut bie ©rauempftnbunq 

fiA h h  sbie ? re^un9 bc* <Scf>eibe nid)t rafd) genug, fo »errät 
L  t 's ®inbl'ucf beS „tflimmernS", b. h- einer Sufjeffton 
»on furj bauernben ©rau- unb Schwarjempfmbungen. ©amit baS 

flimmern nicht mehr etnfriff, muf bie Scheibe bei TageSlidtf ca. 50, 

©ammerung ca. 20 Slmbrehungen in ber Sefunbe machen, 

©enauere Untersuchungen haben ergeben: ©ie fielligfeit beS 

©rau baS burd> bie Rotation ber weiffchwarjen Scheibe *um 

Vewuftfetn fommt, iff gerabe fo infenjt», als wenn bie objefti»e 

ii^tinfenfitäf ber weifen Seftoren gleic^mäfig über bie game ®äcbe 
ber Sd>eibe auSgebreifet würbe.

? nffrred)enbe ®r^ einunSen Zetert auf, wenn man ffatt ber 

7* «nb weifen Sefforen fol^e mit buntfarbigen

r öenügenb rafd;er ©refcung ber Scheibe ergibt ft* eine

gletd)bletbenbe Empfinbung, wie fte aud) bann auSgelöft würbe, 

Wenn baS objeftiöe £id)t ber einjelnen Seftoren gleid>mäfig über 

ote ganje Scheibe »erteilt wäre, unb wenn nun biefe £icf)fer nac  ̂

ben allgemeinen SWifdmngSgefe^en jufammenwirffen. ©arauf be- 

rubf eS benn aud>, baf man biefe SWtfdjungSgefe^e — beren 

Wid)figffe wir oben (S. 92) mifgefeilt fiaben — an rotierenben 

Sdjeiben in einfacher Weife unferfudjen fonnfe. —

W ir ftnb auf bie Erforfd)ung ber optifc^en Empftnbungen 

ber jugeljörigen p̂ t>ft£alifct>en Reije unb p^ftologifc^en ^rojeffe 

nä|)er eingegangen, um fowof)l bie Verfäieben^ett wie baS 3u- 

fammenarbeiten ber brei ^ier in Vefrad)t fommenben Wiffenfcbaffen 

an befonberS anfcl>aulid)en Veifpielen 8u iauftrieren. Entfpredjenb 

aber iff bie ^roblemffellung wie aud) bie SWet^obe ber ^roblent- 
löfung auf ben anberen SinneSgebiefen.

3. ©er p^fdalifd)e Vorgang, ber als Reij für bie©e£örS- 

empftnbungen in Vetrad>t fommt, beffe t̂ in Sd^wingungen ber bem 

©eljtfrorgan benachbarten SWaffenteil^en. ©ie tiJnenben 5törper



beftnben ftd) (wie man 5. 93. an einer fönettben Saite fe£;en ober 

an einer Stimmgabel burd» Saften feftftellen tann) in fchwingenber 

Bewegung, ©aburd) wirb bie umgebenbe £uft abwed)felnb »er

bittet unb »erbännt. So entffeljen „longttubinale" Euftwellen, 

b. {;. fold)e, bei benen bie Seildjen in ber FortpflanjungSrid)tung 

ber ganzen Bewegung fd>wingen. ©iefe Wellen fcfyreiten nach allen 

Seifen mit einer ©efebwinbigfeit »on 330 Metern in ber Sefunbe 

fort, foweit nicht innberniffe im Wege ffetjen. ©ie einfachffe 

Sd)Wingungsfortn ift bie Penbel- ober SinuSfcfjwingung, bie ftd) 

in Wellenlinien »eranfrf)auitd)en läfjt, bie gleichmäßig an» unb ab* 

fd)Wellen. Nur wenige tönenbe Körper erjeugen fold>e einfache 

Schwingungen; bie meiffen oerurfachen »erwideltere Scf)WingungS* 

formen, bte [ich aber als 3ufammenfet)ungcn »on mehr ober weniger 

einfachen Wellenbewegungen auffaffen laffen. ©aS ha* nicht nur 

theoretifche Bebeutung für bte mathematifd)e Berechnung; »ielmehr 

enffprec^en ben SinuSfchwingungen bte „Son"empftnbungen im 

engeren Sinne, ben »erwidelteren bte „Klang" empfinbungen.

Bon ber SdjwingungSweite iff 3ntenfttät ber ©ehörSempftn- 

bung, »on ber Schwingung^ 5 a h t ihre Qualität, b. i. bie Sonhöhe, 

unb ber Bofalcharafter abhängig. ©ie Hnterfudjungen ber Neije, 

welche bie Smpftnbungen ber tiefften unb hoffen Söne in unS 

auSlöfen, ftnb noch nicht ju allgemein anerfannten (Srgebniffen ge

langt: man fd>wanft jwifchen 9 unb 16 Schwingungen in ber Se

funbe als Neije für bie tiefften, jwifd>en 16000 unb 50000 als 

Neij für bte hofften Söne. Phhftfalifch laffen ftch noch rafd>ere 

£uftfd)Wingungen herffeUen: mit ber ©altonfdjen Pfeife bis ju 

170000 in ber Sefunbe. Aber biefe Steigerung ber SchwingungS» 

jahl löff fein merfbareS Äöherwerben ber Sonempftnbung mehr 

auö. ©ie Söne, bie in ber Mufif Berwenbung ftnben, reichen nur 

»on 16 bis ca. 30000 Schwingungen. ©ie internationale Stimmton- 

fonferenj ju Wien »on 1885 h«f feftgefetjt, baß ber Son »on 

435 Schwingungen ber „Kammerton" a1 fein folle, nad) bem bie 

3nffrumente geffimmt werben.

©aß wir aud) bie Neije felbft Söne ober Klänge nennen, 

entfprid)t ber nai»»realiffifd)en Anfi d)t unb hat tri d)t mehr, freilich 

aud) nic^t weniger Berechtigung, wie baß wir ben Körpern felbft 
Farbe jufchreiben.

©ie Sd>wingungSjahlen ber beiben Söne einer Qftaoe »er> 

halten ftch n>ie 1: 2, bie ber Quinte wie 2 :3, bie ber Quarte wie 
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3 :4 ,  ber großen Serj wie 4 :5 ,  ber großen Seft wie 5 :6 ,  ber 

großen Sefunbe wie 8 :9  ufw. M an erfennt barauS, baß ben 

»ollfommenen Konfonanjen (»gl. S . 86) in ber Pfeifchen Sphäre 

bie einfachffen 3ahlen»erhältniffe bei ben Sd>wingungen entfprechen 

(beren llnterfudmng ber Phhftf jufällt). Sehr einfach iff auch in 

Klängen baS Behältnis ber harmonifchen Qbertöne ju bem ©runb* 

ton. Sefjt man beffen ScbwingungSjahl gleich K fo wäre baS 

BerhältniS wiebergegeben burd) bie Netye 1: 2 :3 : 4 : 5 : 6 :7  ufw. 

Bebingt ftnb biefe Qbertöne baburd), baß bie fönenben Körper,

5. B . Saiten, nicht nur als ©anjeS fchwingen, fonbern auch in ihren 

Seiten entfpred)ettb rafthere Schwingungen auSführen.

©en Smpftnbungen ber ®auergeräufd>e entfprechen (nad) Selm- 

holt)) jahlreiche gleichseitige Schwingungen »on Wenig »erfd)iebener 

SchwingungSjahl; ben Momentangeräufchen fold)e, bie an Stärfe 
gattj rafch abnehmen.

®en ©eräufd>en fommt neben ben Klängen inSbefonbere beim 

Sprechen eine große Bebeufung ju: bei ben Bofalen unb Salb» 

»ofalen (m, n ufw.) bominieren bie Klänge; bie R- unb S-£aute 

ftnb ©auergeräufdje; bie fogenannten „@fploft»laute" (wie p, t, k) 

ftnb Momentangeräufche. NeuerbingS finb mehrere BerfahrungS- 

weifen erfunben worben, um bie Sprachlaute in ihre Komponenten 

ju jerlegen unb biefe bem Auge ftchfbar unt> bamif einer efaften 

Beffitnmung zugänglich ju madjett. M an »erwenbet baju ben 

Phonographen, inbem man bie bartn gewonnenen (Etnbrüde »er- 

größert; man läßt bte Sd)Wtngungen ber Stimmbänber, foweit 

biefe ftch beim Sprechen uttb Singen auf ben Sd>ilbfnorpel beS 

KehlfopfS übertragen, burch ben »on Krüger unb Wirth fonftruierten 

Kehltonfchreiber auf einer berußten, rofterenben Sromntel auf» 

jeichnen; man läßt enblid) burd) eine rußenbe Flamme, bte burd) 

bie Stimme in Schwingungen »erfef3t wirb, bie letzteren in ©eftalt 

»on Nußringen auf Papierffreifen übertragen (K. Marbe). 3n- 

beffen ffehen bie SJnterfud)ungen mit biefen Hilfsmitteln noch in 
ben Anfängen.

©ie Schwingungen fönnen auf jwei Wegen bem ©ehörorgan 

^geführt werben: entweber burd) unmittelbare Übertragung auf 

ben Sd)äbelfnod)en (wenn man 5. B . eine fcfjwingenbe Stimmgabel 

auf bie Stirn auffe^t) ober burch Bermittlung ber £uft, waS baS 

©ewöhnliche iff. 3n einem luftleeren Naum finbet natürlich Wne 
folche Schallüberfragung ffatf.
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©aS Trommelfell eignet ftd) al« eine gefpannte Membran jur 

Aufnahme »on Schwingungen; man benfe nur an bte analogen 

Einrichtungen im T e le fon  unb < ^onogra^e« . Um ^öne »on 

beliebiger Äöt>e (genauer: Schwingungen oon beliebiger ©efchwtn- 

bigfeit) aufjune^men unb ju  übertragen, eignen fd ) m t y  glatt 

aefpannte Membranen, ba fie fojufagen nur auf beftimmte Ton- 

bol)en abgeftimmt fmb unb nur bei biefen Irafttg mttf^wmge«. 

©aaegen ftnb wohl geeignet bafür Membranen, ^  (w teba«  

Trommelfell) trister- ober legelförmig geftaltet ftnb unb burch Ver- 

binbung mit einem feften Körper eine ©äntpfung erhalten.

©a« Trommelfell überträgt burch Vermittlung ber mit ihm 

»erwadifenen ©ehör«fnöchelchen („Äammer", »^Jmbof , „Steig 

bügel") feine Schwingungen in »erfleinertem Mafftab auf bte 

Membranen, welche bie beiben „Senfter" be« inneren Ohre« be«

s s  ä » -  ä :  ä »  T r
M an hat fte mit einer nach beftimmten Tonfd)ritten abgeftuften 

Klaoiafur verglichen. Sie tragen fomplijterte ©ebtlbe (bte fo* 

genannten dortigen Vögen); burch bereu Vermittlung wirb enbltj» 

ber Neij in eine Erregung ber $afern be« ©ehornersen umgefetjt.

Snfolge ihrer »ergebenen Cänge fmb bte $afer$en ber Vaftlar- 

membran auf Schwingungen beftimmter 3ahl fojufagen abgefftmnt. 

©aburch werben bie Komponenten ber Schwingungen »on mehr 

ober minber »erwicfelter ^orrn gefonbert, tnbem fte »erfchtebene 

getrennte Partien biefer <5äferd>en in M it^w in g u n g  »erfe^em 

S o  erfcheint e« auch begreiflich, baf Wir bte einzelnen 4 n t  eine 

Afforb«, bjw. bie Obertöne eine« Klang«, herau«jul)ören ^rmögen.

©iefe Ähpothefe über bie pl)t)ftologifche ju n ftto n  ber ^ r c h e n  

ftnbet eine Veftätigung burch pat^ologifche Erlernungen. V etE t-  

Iranlungen be« inneren Ohr« ift bie Empfinbung«fahtgfett für Ton

qualitäten bi«weilen eingefchränft ober weift 2ütfen auf.

©en 9Reij für bie ©eruch«empfnbungen btlben Subftanjen, 

bie in ga«- ober bampfförmigem 3uftanb auf ba« 9\icd)organ wiv^eu. 

E« ift übrigen« nicht au«gefchloffen, baf biefe« aud) burch tfluflig- 

leiten bireft erregt werben lönne. © a« Organ liegt ttt einer e.nen
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Negion ber Nafenfchleimhaut, in ber oberffen, fel)r ferner zugäng

lichen ber brei Nafenmufcheln. E« umfaft auf ber Nafenfd)eibe- 

wanb unb ju beiben Setten berfelben eine gläche »on etwa 6 Quabrat* 

Zentimetern. iöicr ift bie gewöhnliche Struftur ber Nafenfchleimhaut 

erfeljt bur$ j^tinbrifche Epithelzellen »on ca. 0,1 Millimeter ©iefe, 

jwtfd)en benen ftc£)biellrfprungSjellen be«Nie<$ner»en befinben, beffen 

Wafern, ju mehreren Strängen »ereint, nach einem fublortifalen 

3entrum, bem fogenannten Nted)folben, ftd) l;injiehen. Sowohl ba« 

periphere Organ wie ba« zugehörige 3entrum finb beim Menfd)en 

im Vergleich mit ben meiffen Säugetieren (befonber« ben 'Jleifd)-- 

freffern) fozufagen »erfümmert. Wenn gleic^wo^l bie Reinheit be« 

menfd)lid)en ©eruch« noch eine ganj erffaunliche ift, wte auf er* 

orbentlich mögen bann erft bie ©eruch«leiftungen jener Tiere fein I 

E« ift ja aud) un»erfennbar, baf im ßeben ber Tiere ber ©eruch 

eine weit gröfere Vebeutung hat al« im menfchlichen.

©ie Unterfuchung ber gefetjmäfigen Vejiehungen jwifi^en 

Neizen unb Empfinbungen ift auf biefem ©ebiet fehr erfd)Wert 

burch bie fchwer zugängliche Cage be« Organ«, bie Reinheit feiner 

Neaftion auf bie winjigften Mengen »on riechenben Stoffen unb 

beren »erwicfelte Struftur. 3mmerl;in fann man mit grofer Wahr- 

fcheinlichfeit behaupten, baf Vejiehungen beftehett jwifdjen ber 

chemifchen Konftitution ber Stoffe einerfeit« unb ber Nied)barfeif 

überhaupt, ber Qualität unb ber 3ntenfität ber ©erud)«empfinbungen 

anbererfeit«. So haben j. V . bie ‘Jettfäuren übereinftimmenb einen 

rangigen ©erud); ähnliche Übereinftimniung gilt für bie alfol)olifchen, 

ätherifchen unb für anbere Stoffe. Alle Sulfibe (b. h- Verbinbungen, 

beren Molefüle Sd)WefeIafome enthalten) haben einen bem Sd)Wefel* 

Wafferftoff ähnlichen, faulig-laucharftgen ©eruch, 8um Teil »on auf er- 

orbettflicE>er Stärfe. ©eruch«reich ftnb bie organischen Verbinbungen.

Neije für bie ©efd)m a Cf «empfinbungen fönnen nur folche 

Stoffe fein, bie im Waffer, bjw. Speichel, lö«lid) ftnb. ©ie Organe, 

bie Enbgebilbe ber ©efd)ma(f«ner»en, ftnb bie fogenannten „©e- 

fchmacf«fnofpen" ober „Schntecfbed)er", bie ftd> befonber« an ber 

Spitje, an bett Seiten unb am hinteren Teil ber 3unge, »ereinjelt 

auch ttt ber Schleimhaut ber Munb* unb Nachenhöhle, finben. E« 

ftnb ca. 0,08 Millimeter lange, 0,04 Millimeter biefe, fnotenförmige 

Anhäufungen »on 3ellen. ©a bie Neije meift Stoffe ftnb, bie 

äuferft fd)wer ober gar nicht in 3ellen eitibringen, wie bie Alfali- 

falje ober Nohrjucfer, fo ift e« nod) unbefannt, in welcher Weife
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bie Errequng biefer Organe burch bie 9*eije W  »»W *-

w S f t "  * • -  * *  ►  We S5t* ra tes

U m ® «W «< W i«  * * “  n i« . «Ue bi«:«<*>«
Struftur unb Sunftion; benn bie vier Hauptqualitaten ber ®e- 

fchmadSempfinbungen fönnen nicht gteid) gut an allen betten ber 

fd>medenben fläche auSgelöft werben:
qrunb, füf an ber 3ungenfpit)e, fauer an ben ^«nbern, falstg an 

ber Spt*e unb an ben Räubern. Auch fann burd> man«*eStoffe 

bie Empfänglich^ für einzelne ©efdimäae jettwetfe ufg h 

werben fo burch « ia h .  für bitter, burch Bromammontum unb

anbm  SdjeJre  ^  ^  fcie ®tudempfinbung befteht tn bem 

qufammentreffen eineS KörperS mit ber Haut. 3ur genaueren 

Hnterfuchung bebient man ftd) quergefchuittener Borften ober Äaare 

bie man fenfrecht auf bie Haut f#t. 3e nach threm 9uerfd,n t 

unb ihrer £änge fann man mit biefen „R ena ten " etnen »er* 

fchiebenen ©rud auSüben, ben man mit Hilfe ber ® a9e ^ tmm. 
©urd) ünterfuchung mit fd>wad)en Reijen hat man gefunben, baf

bie Haut nicht burchweg, fonbern nur b
fogenannten ©rud* ober Taftpunften, empftubltd) tft. An ben »e 

haarten Hautftellen liegt an jebem Haar etn ©rudpunft, unb jw 

ü bem «a lg  beS f?etS fchräg in ber Haut ftedenben& **«. 
An ben nicht behaarten Stellen (ca. 5«/0 * r  Körperoberflache) J t  

M , ®“ « i.nn9 ä i m ,  a b «  meift 

auf ben Ouabratjentimeter 5. 93. am Unterfchenfel 9 ' 
gelenf 12—44, am ©aumenballen 111—135, an ber \opf)au

115 ®3„0r°« 5><mittlu»9 ber Sbaate (bnnen «eije »o* « - « ( «  

werben, bie, wie 5. S3, ein fiuftjug, an unbehaarten Stellen

em%tre?felbe^®rud bei fleinerer fläche intenjfoere 

bewirft alS bei größerer, fo ift eS b a f ^ b e r  ©rud
felbft bie 9ieisun9 bet in bet Saut eingebetteten O t9ane berctttt, 

t L  bie b U  ben Sudeten 9teiS bebin9«e 3 m m  < « * *  

bjw. bie bamit gegebenen 3ug- unb ©rudfpannungen tm_©ewebe. 

Übrigen« fönnen auch eleftrifd}e Reije Erregungen »eru« c"m 

Reben ben »on Remnfafern umfponnenen &aarbai 9e’’ ^  ’̂  
noch anbere, »erfchieben geftaltete Enbapparate von Remnfafern
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unb frei enbigenbe Wafern als Organe beS ©rudftnnS in Betracht. 

©od> wiffen wir barüber nichts ©enauereS; ebenfo wenig über bie 

Ph9ftologifd>e Ratur ber ErregungS»orgänge.

Unter biefen in ber Haut enbigenben Rer»en ftnb aud) bie 

Organe für bie Temperatur empfinbungen ju fuchen. 3l)re Er* 

regung ift ebenfalls an einjelne fünfte  gebunben, »on benen bie einen 

nur Wärme*, bie anberen nur Kälteempftnbungen »ermitteln. 3nt 

©urd>fd)nitt gehen »on ben erfferen 1,5, »on ben teueren 13 auf 

ben Quabrafjentimeter, waS für bie ganje Körperoberfläche etwa 

30000 Wärmepunfte unb 250000 Kältepunffe ergibt, ©af wir 

fo für bie Kälte empftnblicher ftnb, mag unangenehm fein, ift aber 

btologifdh jwedmäfig.

©ie Temperaturpunfte laffen ftd) nicht nur burd) thermifche, 

fonbern auch burch eleftrifd>e unb medjanifche Reije erregen, wobei 

bod) bie ihnen eigentümlid)e Temperaturempfinbung eintritt. 3a, 

an Kältepunften läft ftĉ  fogar burch Temperaturen »on über 

45° C bie fogenannte „parabofe Kälfeempftnbung" auSlöfen.

gür bie pht)ftfalifd)e Temperaturbeftimnmng hat ber ©egenfafj 

»on Kälte unb Wärme eigentlich Seine Bebeutung. ©ieS jeigt ftch 

auch in *>er fonventionellen ^eftfe^ung beS phhfdalifchen Rull* 

punftS, ben man entweber auf bie Sd>meljtemperatur beS EifeS 

ober 17,8 bjw. 273° C tiefer gelegt hat. ®anj »erfchieben baoon 

ift ber fogenannte phhftologifche Rull-- ober ©ifferenjpunft (richtiger 

eine 0,2° betragenbe ©ifferenjftrede), b. h- jene Temperatur, bie an 

ber betreffenben Hautftelle Weber Wärme* noch Kälteempfinbung 

auSlöft. Sie »ariiert für »erfchiebene Stellen unb für biefelbe ju »er* 

fchiebenen 3eiten »on 10° bis 39° C. ©ieS seigt, baf unfere 

Temperaturorgane in hohem 'SRafe ber Anpaffung an bie äuferen 

Reije fähig ftnb. Schon bie gewöhnliche Erfahrung beffätigt baS. 

Hatten wir j. B . nur eine Minute lang bie eine fianb in falteS, 

bie anbere in warrneS Waffer unb bringen fte bann beibe in taueS, 

fo wirb biefeS in ber erfteren Wärme*, in ber anberen Kälte

empfinbung auStöfen.

Stftan fann atS feftgefteltt betrachten, baf alte fierabfe^ungen 

ber Hauttemperatur (burch Stnfen ber Stuf entemperatur, Abnahme 

beS BlutffromS in ber Haut, Berbunftung »on il;r auS) Kälte* 

empfinbung, bie entgegengefe t̂e Anbetung Wärmeempftnbung auS* 

löft. *3CRit Rüdft^t barauf hat fchon E. H. Weber bie fippothefe 

aufgeftellt, baf nicht bie abfolute Temperatur, auf bie baS Organ
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burd) äußere ober innere Neize gebracht wirb, fonbern lebiglid) baS 

©teigen ober ©infen ber iöauttemperatur als abäquater Neiz für 

bie Semperaturempfinbungen anjufel)en fei. Aber baju ffimmt 

wieber nid)t, bafj wir 5. B . ftunbenlang Kälteempftnbungen an ber 

Nafe ober an ben Füfjen erleben fönnen, währenb boĉ  bie Äaut» 

temperatur relati» rafd) wieber fonftant wirb. ©0 fet)lt eS noct) an 

einer befriebigenben Sheorie für bie (Erregung biefer (Empftnbungen.

Wenn aud) fehr intenftoe ©rud-- unb Semperafurreije imffanbe 

ftnb, S  d) m e r j empftnbungen auSjulöfen, fo hat man bod) feftgeftellt, 

bafj biefe nicht an bie ©rucf* unb Sentperaturpunfte, fonbern an 

befonbere Schmerzpunfte gebunben ftnb. ©ie liegen »tel bidder 

als jene (ca. 150 auf einen Quabratjentimeter) unb burch ihre 

ifolierte Netjung fann bie fpejiftfdje Sc^merjempftnbung ber Äaut 

(bte Stichempftnbung) auSgelöft werben, ohne bafj babei BerührungS" 

ober Semperafurempfhtbungen eintreten. ©afj fte langfamer an* 

unb abflingen als bie letzteren, beruht tcoljt barauf, bafj bie ihnen 

bienenben Nerpenfafern tiefer unter ber Äautoberfläche liegen. So 

erflärt eS ftd), bafj wir 5. 93. beim Anf affen eineS feltr Ijeiĵ en 

©egenftanbS eher bie Berührung als ben Schmerz empfinben, ber 

bann freilich aud) noch anhält, wenn bie BerührungSetnpftnbung 

längft aufgehört hat.
AIS Organe für bie finäffhettfd)en (Empfinbungen bienen 

Neroenfafern, bie wohl an ©elenfflädjen unb in ben MuSfeln unb 

Seinen enbigen, unb bie jum Seil mit befonberen (fnbapparaten 

auSgeftattet ftnb. 93ewegen ftd) bie ©elenfe, ober werben ihre 

Flächen bei 93elaffung ber ©lieber fefter aneinanber gepreßt, 

fpannen ober entfpannen flĉ  bie MuSfeln ober Sehnen, fo werben 

eben baburd) Neize auSgeübt.

93efonberS intereffant unb fompliziert geftaltet ift baS Organ 

ber fogenannten Beftibularempftnbungen. 3n ben Säcfd>en beS 

jum Ohrlabprinth gehörigen BorhofS („Beftibulum") ruhen auf 

feinen .Söärchen winzige Steinten (Otolit^e). ©iefe üben je tiad) 

ber Neigung beS KopfeS einen »erfd)iebenen ©ru<f auf ihre Unter* 

läge auS, in ber Neröenfafern beS Beffibularner»en enbigen. Solche 

ftnben ftd) aud) in ben brei (red)twinflig jueinanber geffellten) 

93ogengängen beS £abtyrtnthS. ©ie in biefen Kanälchen enthaltene 

Flüfftgfeif gerät bei Bewegungen beS KopfeS in Strömung unb 

übt baburcl) auf feine Särgen, bie in fte hineinragen, einen ©ru<f 

auS, burd) ben jene Neroenfafern erregt werben.
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©afj biefe Organe (Empftnbungen bienen, bie geeignet ftnb 

uns über £age unb 93ewegung beS KopfeS 5u orientieren unb bie 
auch tn bem (recht fompltjierfen) Erlebnis beS ©rehfchroinbelS be

teiligt ftnb, hat man »or allem an pathologifchen Säßen feftgefteUt 

93ei Saubftummen ftnbet ftch ein großer ^rozentfatt, benen Die 

«rantyeit beS OhrS auch biefe Organe funftionSuntüd)tig gemacht 

hat. Nun gibt eS aber gerabe bei ben Saubftummen »iele bie 

beim Saucen unter Waffer alte Orientierung »erlieren unb bie 

burch ©rehen nicht fchwinblig gemacht Werben fönnen. Berfuche 

an Sieren haben bie Bermutung über bie 93ebeutung biefer Orqane 
beffättgf. J

©ie Organ  empfinbungen enblich »erben burch Ner»en »er- 
mtttelt, bte tn ben »erfchiebenften Seilen beS Organismus enbigen. 

®te Neije bilben hier bie ftd) im 3nnern abfpielenben phttfto* 

logtfd>en Borgänge. Wie weit bie inneren Organe felbft, j. 93. Speife- 

röhre, Magen ufw., empftnbungSfähig ftnb, barüber hat man in 

ben lefjten 3ahren mannigfache mühfelige llnterfuchungen angeftellt 
bte jeboch noch manche Frage offen laffen.

4. gs ift je$t no^ einer £ehre ju gebenfen, bie geeignet tff 

bie 93ebeutung beS Phhfiologifchen für bie Befchaffenheit ber (Emp' 

fttbung wett größer erfcheinen ju laffen, als wir bisher in unferer 

Erörterung annahttten. 3u biefem 3wecfe mujj ber prinzipielle 

Stanbpunft unferer »orangehenben ©arlegungen noch einmal fcharf 

inS Auge gefaxt werben. W ir anerfannten ffets bie wefentlidje 

Berfchiebenheit jwifchen bem pi^ftfchen unb «Pfoc&ifaen, jwifchen 

bem phpfifalif^en ober cf>emifchen „Neiz" unb ber baburch bebingten 

Ph f̂tologifchen „(Erregung" einerfetfS unb ber „(Empftnbung" anberer- 

feits, wir glaubten aber auf ©runb ber (Erfahrung eS als allge' 

meine Satfad>e anfehen ju bürfen, bafj eine gefe^mäfjige 3uorbnung 

ZWifchen ber Befchaffenheit ber Neije unb ber ber (Empfinbungen 
beftehe, fo bafj Berfd>iebenheiten ober Anbetungen ber Neije auch 

Berfchiebenheiten ober Anbetungen ber (Empftnbungen forrefpon- 

bierten. Nur bann nahmen wir zu befonberen pht)ftologifd)en 

Ä^pothefen unfere 3uflud)t, wenn in AuSnahmefäßen biefe (Ent- 

fprechung jttJifchen Neizen unb empftnbungen nicht »onulieaen 
fd îen. ö

Biel größeren Anteil an bem 3uftanbefommen ber (Empftn

bungen hat bem Phhftologifchen bie »ielerörterte Gehre 3obanneS 

Füllers (1826) »on ben „fpejififchen S inneSenergien" zu-
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gewiefen. ©af fie aud) für bie Grfenntni«tl)eorie son grofer 

QBict>tigfciC iff, fei |)ter nur ernannt; e« muf bie« aber au« met̂ o- 

bifchen ©rünben für un« aufer Befragt bleiben.

3oh- Müller alfo lehrte: „©iefelbe äufere Urfache erregt in 

ben »erfchiebenen Ginnen »erfchiebene Gmpftnbungen, nach ber 

Natur jebe« Ginne«, nämlich ba« Gmpftnbbare be« betreffenben 

Ginne«ner»en." „©ie Ginne«empftnbung ift nicht bie Ceitung einer 

Qualität ober eine« 3uffanb« ber äuferen Körper jum Bewuft= 

fein, fonbern bie £eitung einer Qualität, eine« 3uftanb« eine« 

Ginne«ner»en gum Bewuftfein, veranlaßt burct) eine äufere Ur- 

fache, unb biefe Qualitäten ftnb in ben »ergebenen Ginne«ner»en 

»ergebene Ginne«energien."

3n einem getoiffen Gtnne n>irb man ja manche« au« biefen 

Gätjen ohne weitere« anerkennen fönnen. © af nicf)t Qualitäten 

ober 3uftänbe äuferer Körper einfach in« Bewuftfein geleitet 

werben, ba« ift ja bereit« in ber lange »or Müller aufgeffellten 

Unterfcheibung ber „primären" unb ber „fefunbären" Qualitäten 

ber ©inge au«gefprod)en worben. ©arum werben wir aber auch 

bie T^efe, baf in ber Gmpfinbung bie Ceitung „einer Qualität, 

eine« 3 uftanbe« be« Ginne«ner»en jum Bewuftfein" ftattftnbe, 

nic^t im wörtlichen Ginne anerkennen Eönnen. Wenn wir über» 

l)aupt oon ber fpê ififctjen Berfdjieben^eit, ja llnoergleid)barleit be« 

^ ^ ft f^ e n  (gu bem auch ba« cp^ftologif^e gehört) unb be« ^ßfh* 

cJ îf^en überjeugt ftnb, fo fann bie „Leitung »on Qualitäten" nur 

ben oben betonten Ginn einer gefetjmäfigen Gntfprechung haben. 

Bi«^er neigten wir nun aber gu ber Anftcht, biefe Gntfprechung 

ftnbc im allgemeinen jwifcf>en ber Negion ber phpftfatifch*d)emifchen 

Neige unb ber Gntpfinbungen ftatt, unb bie phhftologifchen °Progeffe 

hätten in ber Negel nur bie Bebeutung einer Verm i t t lung .  

Au« ber £ehre Sohamte« Müller« hat man jebocf) eine gang anbere 

Folgerung gejogen. ©anach ift ja ber Neig nur ein au«löfenbe« 

Moment, nur bie Beranlaffung bafür, baf „eine Qualität ober 

ein Suftanb eine« Ginne«ner»en" (wenn auch nid)t im wörtlichen 

Ginne „hinübergeleitet", fo boch) in bie Gprache be« Bewuftfein« 

gleichfam überfetjt werbe. Nur bie Tatfache, b a f ein Neig wirft, 

ift banad) für ba« 3uffanbefotnmen ber Gntpftnbung »on Belang, 

nic^t aber feine »erfchiebene Befchaffenheit.

3ur Begrünbung biefer Behauptung weift man auf gwei 

©ruppen »on Grfd)einungen hi«*
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a) ©er gleiche Neig, auf »erfchiebene Ginne einwirfenb, erreat 

gang »erfchtebene Gmpfinbungen. 3. B . Ghloroform löft in ber 

Jiafe etne eigentümliche ©eruchSempftnbung au«, auf ber 3unae 

«ne > mtenfbe Güfempfinbung, auf ber Saut eine langanhaltenbe 

Lmpftnbung be« Brennen«, ©urch bte gleiche galoanifche Neigung 

»erfdjtebener Gtnne«apparafe fönnen fo gang »erfchiebene Gtnpfin- 

bungen, wie Gchmerg-, Berührung«-, ©efchmacf«-, ©ebör«. unb 
©eftcht«empftnbungen, au«gelöft werben.

b) Berfchiebenartige Neige, auf benfelben Ginn wirfenb, er- 

regen gleichartige Gmpfinbungen. Go fönnen £ichtempfinbungen

t  tt>Crben burd) 93elid)tun^  ®rucf, Gtof, opera- 
©urchfchnetbung be« Gehnero«, eleftrifche Neigung be«felben.

G rtft *rr v s T *  '4'atf’ac&cn barf man aber ben allgemeinen 
Ga* abletten, baf e« gar nicht auf ben Neig, fonbern nur auf ben

Gtnn anfomme, welche Gmpfinbung auftrete; baf bie Art be« 
-netgoorgang« bafür gang gleichgültig fei.

3unächft ift nämlich bie Tatfache un»erfennbar, baf bie Gnb- 

apparate ber Ginne«organe nur ber Aufnahme beftimmter Neig- 

arten fogufagen angepaft ftnb: ba« Auge für Äther-, ba« Qhr für 

euftfchwmgungen ufw. Auch »Wen biefe fogenannten „abäquaten" 

« « « O a »  g en fe r  ©renjen, gUftfd ,» i„3u„ 9m ,rat (,ei

hü! • T ? !*1 ” ™ “ • 10 m  “ • 5000°- *$erfd>mngungen 
iw  «net folgen ca. 450 m  ca. 790 w aiM M n jn ^  s » n» e

J<t$< mmbet ja g t «ne ®üUe »on i,af) im allgemeinen

erfchtebenhetten unb Anbetungen ber Neige Begebenheiten unb 
-anberungen ber Gmpfinbungen bebingen.

W a« man für jene Behauptung, baf e« nur auf bie Tatfadie, 

nicht auf bte Befchaffenheit be« Neige« anfomme, in« $elb führen 

fann, befchtänft fich wefentlich auf bie Grfd)einung bei ber Ginwir- 

tung „tnabäquafer" Neige auf Ginne«organ ober ben gugehörigen 

Ner» ©abet tff aber gu bead>ten, baf bie baburch au«gelöften 

Lmpfinbungen tnt allgemeinen emen unbeftimmten, biffufen Gharafter 

tragen (gang »erfchieben »on ben burch abäquate Neige bebingten)- 

ferner baf etn »orangegangene« normale« ^unftionieren auf ©runb

r taqÛ \  S T ”9 V “  ***** bic «®rau«fe$ung für ihre 
apegtf fche) Neaftton auf mabäquate Neige gu fein fäeint. Wunbt

»emgfteng »ertntt bte Anftcht, baf -  »ieUefcht mit Au«nahme ber

öurch Neigung fenjibler Äautneroen entftehenben Gmpfinbuttgen —
»bte etngelnen Ginne«energien gu ihrer Gntftehung ber normalen,
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burd) ben abäquaten Neiz eingeleiteten Funftion ber peripheren 

SinneSelemente bebürfen, bafj aber bann allmählich burd) bie fort- 

währenbe ©moirfung ber peripheren Neize teils in ben Neroen 

felbff, teils in ben zentralen (Snbgebilben berfelben molefulare Anbe

tungen l;eroorgebrad)t werben, oermöge beren fte auf jeben ju- 

reidjenb ffarfen Neiz in ber gleichen Weife wie urfprüttglid) auf 

bie fpejififdjen StnneSreije ber peripheren (Elemente reagieren."

Nach allebem erfc^eint eS unberechtigt, bie Satfachen ber in- 

abäquaten Neigung berart in ben Borbergrunb zu fchieben, wie eS 

oon ben Anhängern beS „Prinzips ber fpejififd)en SinneSenergien" 

jumeiff gefd)ieht. Bielmehr bürfen bie (Erfcheinungen bei ber ab

äquaten Neigung als auSfchlaggebenbe gelten für bie Beurteilung 

ber Bebeutung üon Neiz einerfeitS, oon phhftologifchem Borgang 

anbererfeifS für bie (Empfinbung.
©ie oon unS oertretene, relatio h ^ e Bebeutung ber Neize 

würbe eine weitere ©tü^e erhalten, wenn ftch bie entwidlungSge* 

fchichtltche Äppothefe bewähren follte, bafj bie einzelnen ©inne ftch 

unter ber (Eimoirfung ber oerfchiebenen äußeren Neijarfen auS 

einem allgemeinen Äautftnn erft allmählich herauSbifferenziert hätten, 

©anad) würben ftch &ie Äauptgattungen ber Neije bie ihnen an- 

gepafjten ©inne fojufagen erft gefd>affen haben; unb eS wäre wohl 

begreiflich, bafj biefe Sinne in erffer Einie baju geeignet feien, bie 

Befchaffenheiten ber Neize bem Bewufjtfein zu übermitteln — fo- 

weit eben h*er *>on einer Übermittlung gefprochen werben fann. 

Wunbt, ber biefe (EntwicflungShhpothefe oertritt, will barum ben AuS- 

brucf „®efe§ ber fpejififchen SinneSenergie" lieber burch bie Formel 

„Prinjip ber Anpaffung ber SinneSelemente an bie Neije" erfefjen.

©amit in Übereinffimmung fteht (worauf neuerbingS M . (Eft* 

linger hingewiefen hat), bafj bie SinneSorgane beim M engen gegen 

inabäquate Netze burch befonbere Schutzvorrichtungen faft ganz ab- 

gefchloffen ftnb, währenb ben abäquaten Neizen ber 3ugang burch 

jöilfSapparate erleichtert iff, unb zwar gilt beibeS für bie fogenannten 

höheren Sinne mehr wie für bie nieberen. ©iefe Schuf*- unb ÄilfS- 

twrrichtungen fontmen aber immer mehr in Wegfall, je tiefer man 

in ber Sierreihe htnabfteigt. ©ie Sinnesorgane werben immer ein

facher unb immer mehr allen Neizarten zugänglich- Schließlich ge

langt man ju einem allgemeinen ÄaufjtnneSorgan. Auch toerben 

gelegentlich höhere Sinnesorgane burd) einfachere erfet)t, fo wenn 

Z- B . bem KrebS ffatt eineS AugeS ein Fühler nadjwächft.
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““  »ft>ejifi«en Sinnesenergie" türbe in ( *
» « .f . m m  . » t t i x f ,  warum „„„ _  Z f  Z n T
Netje hin -  bie Borgänqe in ben F “" W  ber

unb biefe empfinbungen bebingten. © er A u S b r u / ^ f o 6 

oinneSenergie" würbe lebiglich ein Problem J  *  " fP W ftfä e  

nicht löfen: benn eben biefc eS

occulta“ (iu ber Spraye t e e S l n  b / “I T !  "Quali,as 
befannfeS. Äier münbet unfi>r cvs L  • unö 9anZ ün-

nach bem Berl;älfniS beS P f L i S e n  «Tb

U m  J  e Z Z t l ( ä « r X ^ m “n ' b°mi‘ *»■
nict>f Überfctjritten rcerben 'fo n ff V r in e  e*- i!™ 1" ' 

Sinnesorgane unoermeiblich- ®$abtgung

9 < » ifM ta£ t Z t i l m  Z L T - ‘ r “ ar »»6  eine 

» 4 « e n , 2 1 in btn

M a n  hat auf allen ©inneSgebieten fubtile i l n f ? r f „ A  

«&er b te  (E m p f i n b l i c h f e i t  u n b  f l » , T r i  tr fuc^ u n 9 e«

®mne zu »eranfd)aulichen. ^tjtungSfahigfetf unferer
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fommf eS aurf) auf bie ©auer unb bie AuSbehnung beS RetjeS an, 

auf bie Abaptation ber Relhaut unb bie Stelle, n>o ber Reij fie 

trifft, ferner ift ju beachten, baf gerabe beim ©eftd)tSftnn ffefS 

eine Empfinbung vort;anben ift (Sc^marj bjw. Augengrau), aud) 

beim Stolen eineS äuferen ReijeS. ©er (phhftfalifdjen) Reij- 

fchwelle entfprid)t hter alfo pft)d)otogifd) nic£>t eine Minimalempfht- 

bung, fonbern ein Empfinbungeunterfd>ieb. Enbtidh Ejaf man ton* 

ftatiert, baf £id)treije, bie bet gröferer Sntenftfät garbempftnbungen 

auSlöfen, bei fetyr geringer Starte (mie attd) bet fef>r turner ©auer) 

nur ©rauempfinbungen bebingen, fo baf bie fpejififdje garben- 

fchwetle im allgemeinen höher liegt als bie Reijfdjwelle für Äetlig- 

feit — unb jwar wieber »erfc îeben h°d) für bie Strahlen verfdjiebencr 

Wellenlänge. Bei biefen verwidelfen Q3eri;ältniffen ift eS begreif

lich, baf bie Hnfid>erheit ber Slnterfucf>ungSergebniffe eine fe£)r grofe 

ift. ©ie folgenben Angaben ftnb barum nur mit einiger Borfic&t 

aufjune^men.

Ein amerifanifdier gorfdjer, Canglep, unternahm eS, bie 3nten- 

fttät ber fd)Wäcbften ßidjtreije, bie nod) eine HelligfeitSempftnbung 

auSlöfen, in „abfolufem" M afe ju beftimmen; b. h- er verfugte, 

bie in bem Reij enthaltene Energie ju meffen burd) i^re gä^igfeit, 

ein fteineS ©ewicht ju |»eben. Er »erfuhr folgenbermafen: „Er 

lief baS Auge nach längerer ©unfelabapfation auS 1 Meter Ent

fernung einen fd>malen, 1 Millimeter breiten Spalt befrad)fen, 

ber ju  mieberl)olten Malen etwa eine tyalbe Sefunbe lang erhellt 

unb bann Wieber oerbunfelt mürbe, unb beffimmte baS medianifc^e 

Äquivalent ber geringften £id>tmenge, bte biefen Wec^fel eben fieser 

ju erfennen ertaubte. Bei Belichtung mit Strahlen mittlerer 

Wellenlänge ergab ftdj, baf man mit ber mäljrenb jener falben 

Sefunbe bem Auge jugefü^rten Energie nicf>t mebr teiften fönne, 

atS ben 35. Teit eineS Milligramms, um ben millionten Teit eineS 

Millimeters ju  beben (V35 mg ju/u), ober aud) nid)t met;r, als ben 

15. Teit eines Milligramms Waffer, um ein biltiontel ©rab EelftuS 

ju erwärmen (15_1x l 0 -15 cal.)." ferner glaubt ßanglet) feftge-- 

ftellt ju ^aben, baf bie lid)tfd)Wäd>ffen Sterne währenb V10 Sefunbe 

bent Auge nur fooiel Energie juftthren als erforbertich iff, um ein 

Milligramm 4/iooooo mm hod) ju beben.

WaS bie SlnterfchiebSempfinblid)feit betrifft, fo erfennt man 

geringe ÄettigfeitS* unb garbunterfchiebe am beften, wenn bie ju 

vergleidjenben *5läd)en nicht ju flein ftnb unb unmittelbar in ber»

aneinanberffofen; aud> bürfen fte feine Unferfäiebe 
ber Oberflachenffruffur ufw. biefen. ©ie günftigften Bergteid̂ Sbe-- 

wngungen taffen ftd) fd>affen, wenn man ben Berfud)Sperfonen bie 

5-ar̂ en auf fdmeUrofterenben bünnen ^apierftreifen barbiefef. ©a- 

et erfennt man in ber ©egenb fdjärfffer Empfinblicbfeif nod> Unter- 

£? *0S1 /l»  o6ieftt»er ßic^fffärfe ganj beuflich; bei längerer 
Übung fogar ilnterfdjtebe von V2000 unb noch geringere. Sinter

9f mv S  X ” ^^^öbebu tg ung en , wie fte im praftifdjen 
£eben gewohnltd) »orltegen, muf ber £lnferfd)ieb viel gröfer fein 
namltd) etwa y30 betragen. 1 '

b a fte ^ fov ls r  ®m5 !n?K̂ Wt be* ^ u9«$ f^on an baS Märchen-
I I  c, \ ‘ noĉ  ubertroffen burd) biejenige beS O^rS. Rad)

f .  Vm,,:vS ® ien if‘ Me «  
^ommetfelt gefleht bet ber Empftnbung von 5wei Schwingungen

tn grofter Sftlle eben nod) wahrnehmbaren intermittierenben 

^oneS »on 3200 Sd^wingungen gleich ber «oebung von V2oo milliontel 
.yctutgramm um ein miltionfel Millimeter (5.10~9 mg ,«/*).

^  u f e r fd> ie b S empftnblid)feif beS OhreS für 3nfenfttätS. 

»erfchtebenhetfen tff bagegen relativ gering. Bei bem Ton a> (von

‘n-ÖCr 0efunbe) fanb man für mittlere Stärfe- 
grabe als XlntofJtebSWweOe Vs ber gerabe vorhanbenen objeffiven

gungm)' ^  C 6 ĉ in9«ngen) etwa V6, £>ei a (218 Schwin-

c^,r?-e! ! er5*' beiIäu^9 bemerff, bie .£lnterfd)iebSempfinbtid)feif für 
altta.Sanberungen. Bei ben Tönen »on 100 bis 1000 Schwin- 

J jn3?n' im Bereif ber brei bis vier mittleren öftaven beS 

i ^ netl 9eÜbte <Seo£,aĉ ter unfer günffigen Bebingungen 
nehm ^ lete von V4 Einjelfchwingung in ber Sefunbe wahr* 

men. ber fogenannfen eingeffrichenen Oftaoe (»on 256 bis 512

msuncflen) *önnetl öana^  »^er 1000 qualifatio »erfebiebene 
7: ”e CÎ *>funben werben, ©och vermögen bei biefen aerinaffen

T ö n e n q3eo6a^ tet nid^  anä»9eben, welcher von ben 
en ber höhere unb welcher ber tiefere iff.

au/5!rorbenilid>er ^ ein^eit ift *>aS *©erud)Sorgan. Bon 
in • ° !l ( ^ ^ S H )  „genügte 1/100 mg, gleid>mäfig »erbampft

nal t>0n 230 Cbm 3n^alt' Um cine f^»ö«he, a£>er beuflid)e 
©eruchSempfnbung her»oräurufen: auf 1 ccm ßuft entfiel mithin nur 

/*3000000000 mg Merfaptan." „Rimmt man an, baf bei forciertem 

b«r Cuft etwa 50 ccm Me « 3.  a b j . l .g « ™ " X
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fpalte paffieren (wobei nod) nid)t einmal bet ganje ©ehalt an Nied)- 

[toff jut Ginwirfung auf ba« Sinnesorgan gelangen wirb), fo be 

rechnet fich bie abfolute, eben wahrnehmbare ©ewichtSmenge Mer» 

fapfan auf V«ooooooo mg." ®üt Eünfflid)enMofd)u« glaubt man 

einen nod) erheblich geringeren Schwellenwert feftgeffeüt ju haben. 

Snfolge biefer aufcrorbentliehen Reinheit leiftet ber ®erud)Sftnn 

für bie Wahrnehmung objeftioer Subftanjen noeh mehr at« ba« 

Auge. „©ie fleinfte Menge Natrium j. 93., bie fpeEtratanatytifch 

nod) eben gefehen werben Eann, wirb auf e<wa "V1 800 000 mg ge-

fchä^t, atfo runb auf ba« 250fache ber eben riechbaren Merfaptan»

menge." _  _
6. W ir müffen e« uns hier »erfagen, für alle Sinne bie er*

gebniffe ber llnterfuchungen über GmpfinblichEeit unb £lnterfd)iebS- 

empfinblichfeit feftjuftellen. Hn« genügt, an Beifpielen gejeigt ju 

haben, baf man Meffungen, höd)f* genaue Meffungen, bei ber Be

arbeitung pft>d>ologifd)er fragen anftellt. ©ie« führt un« auf ba« 

allgemeine unb methobifch höd?ff bebeutfame problem, ob © ro f  en- 

beft immungen a u f  ^ f ^ i f d > e«, auf B ew u f t fem « t a t-  

fachen überhaupt  anwenbbar f inb;  ferner ob, in weld>cm 

Sinne unb burch welche Methoben eine eigentlid)e M e f fu ng ,  

b. h- em£ ejaffe ©röfenbeftimmung burd) M a f unb 3aht, in Be

ziehung auf ba« ‘pfochiföe, ftattfinben Eann.
©ie Anwenbung  be« © r ö f enbegr i f f«  unb bamit 

quantitatiöer Bestimmungen bürfte überall ba finnttotl fein, wo 

wir un« ber Begriffe „mehr" unb „weniger" („minber") bebienen. 

Nun tun wir ba« aber fchon im gewöhnlichen Geben fehr oielfad) 

in bejug auf Bewuftfein«tatfad)en. W ir lieben einen Menföen 

mehr al« anbere; wir inerfen, baf ein Sd>merj ftd) »erminberf. W ir 

Eönnen greube unb Trauer, Wunfch unb Abfd)eu in höheren ober 

nieberen ©raben erleben; wir ftrengen un« mehr ober minber an ufw. 

3n«befonbere bie Gmpfinbungen jeigen fich quantitatioer Befttm- 

mungen zugänglich; »nb jwar Eönnen wir hier fowol)t eftenfm 

wie intenfioe ©röfen Eonffatieren. Bei ber Definition btefer Be» 

griffe wollen wir un« an Stant anfd)liefen. Gine ejtenfioe ©röfe 

nennt er „biejenige, in welcher bie Borftellung ber Teile bie Bor» 

ftellung be« ©anjen möglich macht (unb alfo nofwenbtg »or bte]er 

oorhergeht)"; eine intenjioe „biejenige, bie nur al« Ginl)eit apprehen- 

biert (b.-h. aufgefaft wirb), unb in welcher bie Bielheit ^nur 

burch Annäherung jur Negation =  0 »orgeftellt werben Eann.
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Sofern ftch atfo Gmpfinbungen in Naum unb 3eit au«behnen, 

jinb fte „eyfenftö", fofern fte burd) ihre StärEe in »erfd)iebenem 

Mafe »on ber Nuß entfernt finb, „ittfenfioe" ©röfen.

Wie fteht e« nun aber mit ber M e f  barf eit be« ^fp^ifchen, 

fpejiell ber GmpftnbungSinfenfttäfen (auf bie wir un« juttächff be» 
fchränfen wollen)?

„Meffen" heift eine irgettbwie beftimmte Ginheit mit einer 

©röfe Dergleichen unb abjähten, wie oft fte in ihr enthalten ift. 

Gine Meffung Eann bireft unb inb iref t  erfolgen, ©a« erftere 

iff bann ber 'jall, wenn bie Mafeinl;eit »oit berfetben ©attung ift 

wie bie ju meffenbe ©röfe, fo j. B . wenn wir Gängen »on Körpern 

ober Strecfen mit bem £ängenmaf meffen. Snbireft meffen wir 

bann, wenn bie Mafeinheit einer anberen ©attung angehört. 

Natürlich muf fie bann aber ju ber ju nteffenbett ©röfe in einem 

einfachen gefe$tid)en Berhätfni« ftehen. So meffen wir j. B . bie 

3eit inbireEt burch Naumgröfen, nämlich burd) bie' Strecfen, bie 

bie Uhrjeiger jurüdtegen; bie Temperatur burd) ba« Steigen unb 

fallen ber Quecfftlberfäule be« Thermometer«.

©amif bie Grgebniffe unferer Meffungen allgemeine Bebeutung 

haben — in ber Wiffenfchaft ftreben wir boch AUgemeingültigfeit 

an —, muf e« möglich fein, bie al« M a f benutzte Ginheit aufju» 

bewahren ober jeberjeit wieber genau übereinffimmettb herjuffellen. 

Da« Eann aber bei Gmpfinbungen wie überhaupt im ^fpchifchett 

nicht gefchehen. ©er flief enbe GharaEter be« epftjehifchen unb feine 

3ugel;örigfeif ju jeweil« einem SubjeEf machen e« unmöglich, baf 

irgenbein pft}d)ifd)e« ©ebilbe al« Mafeinheit »on beliebig »ieten 

3nbi»ibuen benutzt werben Eönne, baf atfo eine bireEte Meffung 

hier ftattfinbe. ©aju Eommt, baf ^fpchifChe«, in«befonbere Gtnp- 

finbung«intenfifäten, ftd) wohl at« ©röfen auffaffen taffen, baf fie 

aber feine te i lbaren ©röf en ftnb, bie jufammengejählt, abgejogen 

ober »eroielfältigt werben fönnen. M an barf jwar fagen, baf eine 

Tonempfinbung ftärfer ift at« eine anbere, aber e« hat feinen Sinn, 

ju behaupten, baf fie bie fchwäd)ere breimat ober fünfmal in ftch 

enthalte.

Gbeitbarum fönnen wir auch »on einer inbireften Meffung 

»ermittelft ber ben Gmpfinbungen entfprechenben Neije nur mif 

erheblichen Ginfdjränfungen ©ebrau<h machen. W ir fönnen au« 

bem eben angeführten ©runb nicht etwa bie einer beftimmten Gmp

finbung entfprechenbe Neijgröfe al« Ginheit benutzen unb »er»
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mitfelff biefer 9?cijeuü;eit inbirctt bte (EmpftnbungSffärfe meffen 

wollen; benn bamit würbe ja bo t öic Seilbarfeit ber 9?eije auf 

bie (EmpftnbungSinfenfitäten übertragen, atfo jener wefentlite Slnter- 

fct)ieb jt»ifd)en bem ^ M t e n  unb °pft)d)iften »erfannt.

W ir müffen unS bei ber inbireften Meffung »ermittelft ber 

9?eize auf bie Beantwortung folgenber Fragen beft raufen:

1. 3ff eine (Empfinbung »orljanben ober n it t  »erlauben?

2. 3ff ein (EmpfinbungSunterftieb »or^anben ober nid)t »oc* 

|>anben ?
3. 6inb jwei (EmpfinbungSunterfd)iebe g leit ober ungleit?

Beiläufig fei bemerft, baft bie Beantwortung biefer Fragen

no t anbere pft)d;tfdje (Erlebniffe »orauSfe^t als (Empfinbungen; 

benn biefe leiteten müffen ja beobattet, »ergliten unb beurteilt 

werben. A u t  fönnen folte Urteile mef;r ober weniger fiter, wafcr 

ober fa lf t  fein.
©ie Beantwortung ber erffen Frage fü^rt, wie wir bereits 

gefe^en Ijaben, jur Beffimmung ber „^Reizftwelle". Wenn babei 

ejafte Mefjungen erfolgen, fo beziehen f t t  kiefe auf bie 9\eize, 

n i t t  auf bie (Empfinbungen felbff.

(Ebenfo fönnen wir bei ber Beantwortung ber zweiten Frage 

jwar ben 9Reijunterfticb genau ju meffen futen , bei bem eine 

Berftiebcn^eit ber (Empftnbungen gerabe merflit wirb, aber wir 

fönnen biefen (EmpftnbungSunferftieb felbft n i t t  meffen, ja, wir 

fönnen n it t  einmal behaupten, bafj alle eben merflit »erftiebenen 

(EmpfinbungSunterftiebe (berfelben Qualität) gleit feien.

A u t  *>ei biefen Meffungen ber Sln terfd>iebSempfinb- 

l i t f e i t  ift beattenSwert, bat n>ir genau genommen nur baS mit 

Beffimmtl;eit feffftellen fönnen, baß jwei empfinbungen unS gleit 

er f t  e inen ,  n i t t  *>aß fte g le it f i n b ;  benn eS fönnten ja  an 

i^tten bereits Berftiebenljeiten »orfyauben fein, bie wir n i t t  Zu 

benterfen »erntögen.
7. ©ie Beantwortung unferer br t f fen  Frage fann f t t  f*>c 

wol>l auf ebenmerflite, als a u t  auf übermerflid>e (EmpfiubungS- 

unterftiebe beziehen.
3n biefen 3ufammen^ang gehören bie Slnferfutungen über 

(EmpftnbungSintenfitäten, bu rt bie W e b e r  unb Fed>ner bie 

experimentelle ^ftydjologie begrünbeten, unb burt bie ]te juevft baju 

gelangten, eine pfyd;ifte ©efetjmäßigfeif eraft ju formulieren. 

Weber ftellte näm lit auf ©runb »on ©ewitt^ergleid)ungen unb
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Augenmaßöerfuten ben Sa$ auf, baß berjenige 9?eizzu- 

wad>S, ber als f o l t e r  eben bemerft werbe, fü r  baS be- 

treffenbe S innesgeb ie t  ffetS ein g l e i t  er B r u t t e i l  beS 

^ e i j e S  fei,  ju  bem er hinzutrete. Fetner l;at burt 

maffenf>afte unb forgfältige llntevfutungen auf biefem wie auf 

anberen Sinnesgebieten jenen Sa$, ben er baS „Web er f t e  

©efe$" nannte, beffätigt gefunben, freilit nur für ein großes 

mittleres ©ebief »on 9?eijen, wä^renb er für ganz ftwadje unb fe£r 

ftarfe Oxeije lebiglit ntit gewiffen (Einftränfungen gelte.

©aS ©efetj befagt alfo, baß eS, um zwei (Empfinbungen eben- 

nterflit »erftteben ju finben, auf ben re lat i»en unb n it t  auf ben 

abfo lu ten Slnterftieb ber 9?eije anfomme, unb baß bie relati»e 

SlnterftiebSftwelle fonffanf bleibt.

Wenn j. B . ein geübter ^offbeamter burt Abwägen mit ber 

Äanb eben no t erfennen fann, bafj ein Brief »on 21 ©ramm 

fd)Werer iff als baS 9Zormalgewitt (20 ©ramm), fo würbe bei 

einem Brief »on 250 ©ranttn ©ewitt ber gleite abfolufe Sinter- 

Vtieb »on 1 ©ramm jur Slnterfteibung n it t  genügen, »ielme^r 

müßte berfelbe relatiöe Slnterftieb (nämlit V20) »orliegen; ber 

jweite Brief müßte alfo 12,5 ©ramm ftwerer fein als 250 ©ramm.

Spätere SJnterfutungen haben gezeigt, baß baS Weberfte 

©efe$ n it t  bloß für ebenmetflite, fonbern in ziemlkf) gleitem 

Slntfattg au t für übermerflite(EmpftnbungSunferfttebe gilt; ferner, 

baß eS a u t auf ejtenfwe (EmpfinbungSgrößen (z. B . Auffaffung 

»on 9?aum* unb 3eitffreden) unb für qualifafioe (EtnpfinbungS- 

unter]tiebe gilt, fofern biefe zu quantifati» abftufbaren 9?eijen in 

gefe^mäßiger Beziehung ffe^en.

AnbererfeitS hat man erfannt, baß a u t für bie mittlere 9?egion 

ber 9?eize baS Weberfte ©efefj n it t  ganz genau gilt. FetnerS 

Berfut aber, auf ©runb beS Weberften ©efefjeS etne „Maß

formel" für bie Meffung ber (EmpfinbungSinfenftfäten abzuleiten, 

ift je$t ziemlit aüfeitig als prinzipiell »erfef;lt erfannt, weil er auf 

ber unhaltbaren BorauSfe^ung ruht, (Empfinbungen feien gerabe fo 
wie 9?eize teilbare ©rößen.

3a, man fängt an, in ber (EmpfinbungSintenftfät n it t  mehr 

etwas »on ber Qualität »öllig BerftiebeneS zu erblicfen. 3n ber 

^a t iff eS n a t uttferen früheren Ausführungen f a t l i t  t>egrünbet, 

Wenn ntan bie fogenannten 3ntenfitäten ber (Empfinbung als Die

jenigen Berfdjiebenheiten ber Qualität anfieht, weite su ben 3n-
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tenfttätSgraben ber Reije in gefe^mäfiger Begießung ffehett. © al 

Weberfche @efe$ befagt bann lebigli<h, baf bte SlnferfchiebSempftnb* 

lichfeit für biefe Art qualitativer Verfdriebenheit innerhalb gewiffer 

©renjen ber Rei^unterfcbiebe fonffanf ift.

©ie im Weberfchen ©efet? sufammengefaften Tatfad)en fatm 

man auch unter ben ©eftchtSpunft ber © ivergen j  jtt»*fd>etrt 

bem ^tyfifcfyen unb ^fpchifd^en bringen: ber (abfolut 

genommen) gleite ReijjuwadjS hat nicht bei allen ReijhöheR 

baS gleiche pfpd)ifd)e Korrelat: ben Einbrud einer ebenmerflichen 

Q3crfct>ieben̂ eit. ©ie E r f l ä rung  hierfür fann nur an brei »er* 

fchiebenen ©teilen gefugt werben: 1. im Verhältnis ber Rervett* 

erregung sum Reij; baS wäre eine phpftologifcf)e Äppothefe; 2. im 

Verhältnis »on Nervenerregung jur Empftnbung; baS wäre eine 

pfpd)0*phhjtfche Äppothefe; 3. im Verhältnis »on Empfinbung ju 

i^rer Veurteilung; baS wäre eine pft)d)ologifd)e Erftärung.

©ie tentere wirb — im Anfdjluf an Weber — gegenwärtig 

hauptfäd)lid) von Wunbf vertreten. Er fieht in bem Weberfd>en 

©efef* einen „©pejiatfatl eineS allgemeineren ©efe^eS ber V e s tin g  

ober ber Relativität unferer inneren 3uftänbe". W ir  ntejfen na* 

ihm jeben VewuftfeinSinhalt an einem anberen, „mit bem wir ihn 

junächff ju vergleichen veranlagt ftnb". ©arum vermögen Wir aud) 

bie 3ntenftfät ber Empfinbungen nid)t ihrer abfoluten, fonbern nur 

ihrer relativen ©röfe nad) abäufdjätjen.

$ür biefe Äppothefe fprid)t manches, jcboc  ̂würben fich barauS 

nicht bie gasreichen gälte erflären, wo baS Weberfcf)e ©efe$ nicfet 

ober nur ungenau jutrifft.

©iefeS Vebenfen gilt aud) für bie pf^c^O'pt>i)fif<±)e ©eu-- 

tung Rechners, ©iefer meinte nämlich, in bem Weberfchen ©efefe 

fojufagen eine allgemeine Weltformet gefunben ju haben. Er war 

überzeugt, baf alteS Wirfltd)e auS einer phpftfd)en Aufen* unb 

einer pfpc îfctjen 3nnenfeite beffelje. ©aS Webeifd)e ©efe$ feilte 

nun ganj allgemein baS quantitative Verhältnis beS ^fpchifchert 

unb ^hhPWen auSbriiden.

©abei fet)t er aud) voraus, baf ber ©ehtmvorgang, ber ba£ 

unmittelbare Korrelat ber Empfinbung bilbet, bem Reij vollfontmen 

proportional fei. ©iefe VorauSfe$ung wirb man aber nicht für 

felbftverftänblich ober auch nur für wahrfcheinlich Ratten, wenn man 

bebenft, baf bie nervöfe Erregung ein fehr fomplijierfer ^ro jef ift, 

ber in ben Sinnesorganen anhebt, burd) bie Rer»en im allgemeinen

erji ju fubfortifalen 3entren unb bann erft jur ©rofhirnrinbe fort* 

geleitet wirb. Manche Tatfachen beuten barauf hin, baf bei biefer 

cfortleitung vielfache Wiberffänbe ju überwinben ftnb, unb baf 

eine gewiffe AuSftrahlung („3rrabia(ion") in anbere als bie be- 

treffenben fenforifchen ©ehirnjentren ftattfinben. So löft j. V . ein 

plö l̂icher ftarfer Knall nicht blof bie ©eräufchempftnbung auS, 

fonbem nod) motorifche Vorgänge (ein 3ufammenfahren); ein 

ftarfer optifdE>er Reij veranlaft unS jum Vlinjetn ufw. ©aher 

liegt bie Annahme nahe, baf jeweils ein Vrud)feil ber von aufen 

herfomntenben Erregung nicht für bie AuSlöfung ber Empfinbung, 

fonbern anberweitig (für verfd)iebene Vegleiterfd)einungen) Ver* 

braud)t wirb, ©amit hätten wir eine phpfiologifcf)e ©eutung 

beS Weberfchen ©efefjeS, wie fte j. V . ©. E. Müller, Ebbinghaus 

unb anbere vertreten. ES würbe fonad) bezüglich ^er EmpfinbungS* 

infenjttäten (ebenfo wie bejügtid) ihrer Qualitäten) bie ©iöergenj 

jwifchen bem ^^ppJafifd^en unb ^fpchotogifchen burch eine Appo* 

theie über ben ba}Wifd)en liegenben phpfiologifd)en Vorgang eiftärf. 

£lnb jwar läft eS biefe Erflärung aud) fcl>r wohl begreiflich er

scheinen, baf baS „Weberfche ®efe§" nid)t genau bte Tatfachen 

wiebergibt; benn bei ber verwitfetten Ratur ber phpftotogifd)en 

Erregung ift eS an ftd) wahrfd)einlid), baf ber Vruchteil nervöfer 

Energie, bent fojufagen fein Rutjeffeft (in ber Empfinbung) ent- 

fpricht, nict>t ffefö ber gleiche ift. Vei biefer phpfiologif<$en i)ppo* 

thefe befteht auch &ie Mögtid)feit, baf fie burch Spejiatunter* 

fudmngen (befottberS an Tieren) »ielteid)t nod) genauere Raffung 
unb Veftätigung ftnbe.

© a f  baS Webevfche ©efet* nid)t nur theoretifche, fonbern auch 

praftt|che Vebeutung hat, bafür mögen einige Erlernungen auS 

ben alltäglichen Erfahrungen jum Veleg bienen.

©ie Veleuchtung, in ber wir bie ©inge feljen, iff, je nach bem 

3uffanb beS ioimmelS, aufjerorbenftid) ffarfett Schwanftmgen unter* 

worfen. ©abei bleiben aber ihre £id)tintenfttäten in ihrem Ver* 

hältniS jueinanber gleich, unb fo wirb unfer Wiebererfennen ber 

©inge nid)t wefentlich geffört, ba hierfür Weniger ihr abfolufeS 

Seit- ober ©unfelfein in grage fommt als bie VeleuchtungSunter- 

fchiebe, burch W« f« flĉ  fonbern, unb burch *>ie ihre Teile ftch von* 
einanber abheben.

© a f  eS nicht auf bie abfoluten ÄeHigfeiten ber ©inge, fonbern 

«uf bie ÄelligfeitSverhältniffe anfommf, ermöglicht eS aud) bem
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Maler, bie Auf enwelt einigermaßen naturaafyr barjuftetlen, obwohl 

fein hellfte« W eif l;öd)ften« ^unberfmat heller ift wie fein Gchwarj, 

währenb bie objeftfoen iöelligfeifen »eit größere Unterfchiebe auf

weifen.
8. 3um Abfd)luf biefer ben Etnpfinbung«infenftfäfen gewib* 

meten Erörterung foil nod) furj auf bie Methoben  ber M e f 

fung eingegangen »erben, bie man gerabe bei ber Unterfuchung 

ber tyier »ortiegenben Probleme in Theorie unb 'prari« ju be- 

wunberung«würbiger ©ertauigfeit entwidelf hat.

W ir fnüpfen babei »ieber an bie brei fragen an, auf bereu 

Beantwortung ftch biefe quantitativen pfi)chologifd)en llnterfuchungen 

befct>ränfen müffcn: 3ft erffen« eine Empfinbung ober jweifen« ein 

Empfinbung«unferfd)ieb eben merflid) ? unb ftnb britten« jwei Emp- 

ftnbungSunterf^iebe gleid)?

Nun fann ber gall fo liegen, baf wir bie hier in <5rage 

fontmenben Urteil«pväbifate, nämlich bie Begriffe „ebenmerflich" 

unb „gleich" fd)on innerlich in Bereitfd>aft haben, unb baf bie 

Neije bjw. Neijunterfd)iebe fo lange abgeänbert werben, bi« ber 

burch fte bebingtc Einbrud einem biefer Begriffe entfprid)f. Ober 

man betrachtet gewiffermafen bie Neije bjw. Neijpaare at« ba« 

fertig Bortiegenbe; fte werben ber Berfud)«perfon bargeboten unb 

fte £>at ba« auf fie paffenbe Urteit«präbifat erft ju bitben. Da« 

erfte Berfahren nennt Ebbinghau« ba« Ber fahren mit N e i j  

ftnbung, ba« jweite ba« mit Urteil«finbung.

©ie Einteilung bürfte im wefentlichen entfpredjen ber »on 

Wunbf gewählten in Ab ff ufung«- unb Ab jäh  lung «methoben. 

©enn bei ber Metf>obe mit Neijfinbung fommt e« ja barauf an, 

ben Neij ober ba« Neijpaar fo weit abjuffufen, baf ba« Urteil 

„ebenmerflich" ober „gleich“ gefällt werben fann. ©abei ift bie 

näd)ftliegenbe fonfrefe Berwirfüchung biefe« Berfahren« bie „Me- 

thobe ber M in in ta l ä nbe rungen "  (Wunbt). M an beginnt, 

wenn e« {tch 5- 93. um bie 'Jeftffellung ber Neijf^welle hobelt, 

mit einem Neij, ber ftcher ju fchwach tff, um eine Empfinbung 

att«julöfen; ffeigert ihn atlntählid) unb gleidmiäfig, bi« er eben* 

mertlich wirb, b. t). gerabe eine Empfinbung her»orruft. ©iefer 

NeijWert muf notiert werben. Al«bann beginnt man mif einem 

ftärferen Neij unb »erminbert biefen in entfpred>enber Weife, bi« 

er eben u n merftid) wirb. Auch biefer NeijWert iff ju fixieren, unb 

bann ift »on beiben ba« Mittel ju nehmen. Natürlich ift biefe
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^effffellung bei bemfelben Snbioibuum wie bei anberen »ielfach ju 

wieb erl;olen.
Ein analoge« Verfahren fann man anwenben, um bie Unfer- 

fd)ieb«fd)Wette ju finben, inbem man einerfeit« »on einem Neijpaar 

au«geht, beffen Berfd)iebenheit ftcher unfermerflid), unb fobann »on 

einem fotd)en, beffen Berfd)iebenl)eit beuflid) übermerflid) ift („Me- 

ihobe ber ebenmerflid)en Unterziehe" nad) Ebbinghau«).

Enblid) fann man in biefer Weife auch Netjpaare ju ftnben 

fuchen, bie einen gteid)en übermerflichen Unterfchieb aufweifen 

(„Mefhobe ber übermerflidhen Unterfchiebe" nadh Ebbinghau«).

E« fann für un« auch »on 3ntereffe fein, feffjuff eilen, wieoid 

Neije ober Neijunterfd)iebe, bie un« gleid) erfd)einen, objefti» im 

©urchfchnitt »erfchieben fein fönnen. M an wirb babei wieberholt 

in bem gefchitberten abffufenben Berfahren jwei Neije ober Neij

paare ber Beurteilung barbieten, alle ‘Jätte, in benen ba« Urteil 

„gleich" gefällt wirb, notieren, alte bie Einjetwerte mit bem ftch 

ergebenben Mittelwert »erglcichen unb »on allen biefen ©ifferenjen 

felbft wieber ba« arithtnefifche Mittel büben. ©ie« ffellt bann 

ben burd)fd)ttitflichett fehler bar, ben man bei ber Beurteilung 

»on Neijen ober Neijunterf^ieben al« „gleich" ju machen pflegt, 

©iefe Methobe „ber mittleren fehler" (Ebbinghau«) gehört auch 

noch 5U ben Methoben mit Neijfinbung, bjw. ben Abftufung«- 

methoben.
Bei ber jweiten ©ruppe ber Methoben, benjenigen mit 

Urteil«finbung, geht man »on Neijen, bjw. Neijpaaren, au«, bie 

man für bie betreffenbe Unterfud)ung »on vornherein feftgeffellt hat. 

M an bietet fte wieberl)olt ber Beurteilung bar unb notiert fämflid)e 

Urteile. M an nehme j. B . an: ein °paar ©ewid)te fei im Bertauf 

einer Unterfuchung fünfjigmat beurteilt worben — natürlich im „un- 

wiffentlichen" Berfahren, fo baf atfo bie Berfud)«perfonen nid)t 

wuften, baf e« ftch um ba«fetbe ^aa r hanble. E« lauteten ferner 

»ott biefen Urteilen 42 auf „gleich"; bei einem anberen 'paar aber 

lauteten nur 12 unter 50 Urteilen auf gleid), fo ift biefe« Ergebni« 

boch bebeuffam für ben fübjeftiöen Einbrud ber jwei Neijpaare. 

©a bie »erfchiebenen Urteile hier abjujählen unb ju Dergleichen finb, 

fo gebraucht Wunbt für berarfige Berfahren ben Namen „Ab- 

jählung«methoben".

E« ift leicht erftd)füd), baf bie beiben Äauptmethoben gas

reiche fonfrete Ausgestaltungen julaffen. ©a fte alle gewiffe Mängel

123



haben, fo empfiehlt eS f i t  auch, »enn mögti^, burt Anwenbung 
»ergebener Methoben bei berfelben llnterfudjung bie (Ergebniffe 

einet Kontrolle ju unterwerfen.

es ift 5. 95. »erffänblit, baß bei ber Methobe ber Minimai- 

änberungen ba# — faum »ermeibbare — Wiffen ber BerfutSperfott 

um ben auf- ober abfteigenben ©ang ber 9?eijänberungen teicf)t ge- 

wiffe einflüffe auf ihr Urteil auSübt. M an fann barum lieber bie 

bargebotenen 9?eije in unregelmäßiger Weife »ariieren ufw.

A u t  bie Fragen, bie ftd) auf bie Berechnung ber ergebniffe 

beziehen, haben ju auSgebehnfen theoretifchen ©iSfuffionen geführt. 

So hat bie £ej)re oon ben pfpto-'Ph9fifd;>en Maßmetboben feit ihrer 

95egrünbung burch Fetter eifrige 9pftegc gefunben. ®ie grünblitften 

neueren ©arffellungen ftnb bie »on @ .e. Müller, „Sie ®efid)tspunfte 

unb Satfaten ber pfhtO'PhVfiftett Methobif" (1904); ©. F-£tppS, 

„®ie p fy tif tcn Maßniethoben" (1906); W .W irfh , „^fptoph^fif" 

(1912), ©.F.ÖppS, ^fpchophhfti (1913), ©runbriß b. ^ f .  (1914).
9. 9Benn eS f i t  barum hanbelf, bie ©rgebnifje ber empfinbungS* 

forftung für bie e'rfenntniS jufanimengefe^ter Borgänge, »or allein 

ber Wahrnehmung unferer gewöhnlichen Umgebung, ju »erwerten, 

fo muß man beatfen, baß bei ber empfinbungSforftung eine 

f ü n f t l i t e  93ere infat i tng ber Ber l ; ä l tn i f fe  »orliegt. ©te 

bargebotenen Objeffe ober fonftigen einbrüefe ftnb möglidjft einfacb 

gewählt, bie BerfudjSperfon ift mit ihrer Aufnterffamfeit »ötlig auf 

biefe 9?eije fonjentriert.

M an hat nun bisher rneift ohne weiteres »orauSgefetjt, baß 

bte gefetjmäßigen Begehungen swiften 9Reij unb (Entpfinbung, bie 

man bei biefen — fünftlit ifolierenben — ünterfutungen feffgeffeUt 

hatte, auch in allen »erwicfelteren WahmehtnungSevtebniffen ob

walten müßten, »or allem bann, wenn eine Bielfjeit »on 9ieijen 

beSfelben SinneSgebieteS eittwtrfe. ßießen ft t  aber bie ju erwarten- 

ben empftnbungen n it t  alle fatfäd)lit fonffatieren, fo half man 

ft t  mit ber weiteren Annahme, fte feien jwar bagewefen, unS aber 

„unbenterft"; ober man habe ft t in feiner 9Seurteilung ber emp

finbungen getäufd)t (wobei folte Urteile f i t  ebenfalls „unbemerft" 

abfpielen foßten). Ober aber man unterfteibet jwifd)en ben „realen" 

empfinbungen unb ihren wetfelnben erfteinungen im Bewußtfein, 

bie »on mannigfaten einflüffen: Auffaffung, Berftmelgung mit 

reprobujierfen eientenfen, Beinhalten ber Aufmerffamfeit, Abffufung, 

Übung, Suggeffion ufw. herrührten.
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A u t  herbei wirb »orauSgefetjt, baß bie empftnbungen, wie 

Üe bei ben fünftlit »ereinfatten Berhältniffen ber fpejiellen emp- 
nnbungsforfd)ung erlebt werben, gleitfam als unwanbelbare Atome 

in alle fomplijierteren erlebniffe eingingen unb f i t  in ihnen als 

« a l ’pfhtifchc eiemente erhielten, Wenn gleit fte als folte n it t  im 
Bewußtfein »orgefunben werben fönnten.

M it 9?ett hat aber neuerbingS W . Köhler gegen biefe Bor- 

AuSfetjung polemiftert. 3unätff fann ihre ©iiltigfeit n it t  erwiefen 

werben. M an hat jwar gelegenst geltenb gematt, baß n a t  

falten Fällen, wo bie erwartete ©mpfhtbung nid)t fonffatiert würbe, 

biefe ohne 9?eijänberung im WieberholungSfall burt ftärfere Auf- 

merffamfeit jum Bewußffein fommt. Aber hier ift bot ber einfate 

Safbeffanb ber, baß im erften Fall bie entpfinbung n i t t  erlebt 

würbe, wohl aber im jweiten Fa ll; barauS folgt inbeffen n itt, baß 

|ie fton  im erften „unbenterff" »orhanben gewefen fei; man müßte fie 

bann für etwaS SubffantielleS n a t Art eineS pf^fiften A tontS halten.

Weiterhin aber führt jene unbewiefene BorauSfe^ung »on ber 

ausnahmslos fonftanten Beziehung jwiften 9?eij unb Smpfinbung 

teid)t ba^u, bei erperimenten bem wirflit fonffatierbaren emp- 

ftnbitngSbeffanb ju mißtrauen, wenn er n it f  jener BorauSfe^ung 

entfpritt ober Suggeftionen auf bie BerfutSperfon auSjuüben. 

§>ie — n it t  weiter foittrollierbare — Annahme »on unbemerften 

empfinbungen unb UrteilStäuftungen »erhinbert ftließ lit leitt 

baS erfennen neuer Probleme.

3n Beziehung auf baS bewußte °p ft)tifte jwifd;en bem 

„Realen" unb ber „erfd)einung" ju unterfteiben, ift n a t ben 

früher (S. 34) bargelegten prinzipiellen erwägungen unangebratt- 

Wohl fann bie Auffaffung »on erlebniffen oft mangelhaft unb irrig 

fein, aber baS berettigt n itt ju jener burtgehenben ünterfteibuug 

jwiften ^Realität unb erfd;etnung, wie fte ant ‘phhftften — au t 

bei genauefter, »öllig irrtuntSfreier Auffaffung — notwenbig ift. 

Wenn f i t  alfo bie empfinbungen als Beffanbfetle fomplijierterer 

erlebniffe für eine forgfältige immanente Wahrnehmung anberS 

barftellen als bei ihrer fünftliten Sfolierung, fo ftnb fte eben au t 

als wirflit anberS hinjunehmen.

M an hat ftt eben hier, wie fo oft, ben Satbeftanb einfater 

gebatt, als er iff, inbem man »orauSfetjCe, baß bie gegebene 

empfinbung ftetS auSftließlit ober wenigftenS faff auSftließlit 

»on bem 9?eij unb feiner Aufnahme im Sinnesorgan abhängig fei.
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©ie jal)treicE)en Tatfa*en, bie biefer BorauSfetjung ni*t ent- 

fpre*en, ftnben eine »iel unbefangenere Würbigung, wenn man 

annitnmt, baf int allgemeinen bei bem 3uftanbefommen beffen, waS 

unS in ber ftnnli*en Wahrnehmung anf*auli* gegeben iff, aufer 

ben Reigen unb ben bister befannfen peripheren Bebingungen no* 

eine Reihe anberer pfh*o-phhftf*er gaftoren, »or allem foI*e jenfraler 

Ratur (mie Aufmerffamfeit, 3ntereffe), »on wefentli*er Bebeutung 

ftnb. ©abei werben natürlich bie »on ber EmpfittbungSforfdmng 

feffgeffellten relafi» einfachen Bedienungen jwif*en Reis unb Emp* 

finbung nic^t beftriften; eS wirb nur berüdft*figt, baf fte „bur* 

Sfolierung gewonnene ©renjfälle" bebeuten, „in benen ber Eittfluf 

ber Reije unb ber peripheren Bebtttgungen »öllig auSf*laggebent> 

werben fann, weil bie übrigen, fonff auf bie EmpfmbungSprojeffe 

einwirfenben gaftoren entweber fortfallen ober in»ariabel unb bamit 

für bie ©efefje relati» gleichgültig werben".

©iefe fur bie rein theoretif*e gorf*ung bur*auS berechtigte 

Mefhobe lehrt aber freili* wenig barüber, waS wir in jebem Augen* 

blid unb in jeber Situation beS wirtlichen Gebens tatfäĉ lic£> entp- 

ftnben, ober richtiger: wel*e Empftnbungen in unferen Wahr

nehmungen unb fonffigen Erlebniffen als Beffanbfeile enthalten 

ftnb; benn baf ifolierte Empftnbungen unfer unferen gewöhnlichen 

Erlebniffen fojufagen nicht »orfommen, muf immer wieber betont 

werben. ES wäre eine bureaus Welt* unb lebenSfrembe Anft*f, 

wollte man annehmen, baf alle bte phhftfalif*en Borgänge, bie 

unferen Körper treffen ober bur*freujen, au* „Reije" für unS 

wären, b. h* bie 3uffänbe unfereS CeibeS »eränberten ober »ariierte 

Reaftionen auSlöffen. R i* t  minber irrig wäre bie BorauSfetjung, 

baf alle bie Einwirfungen, bie — na* ben geffffellungen ber 

EmpfinbungSforf*ung — bie „Reijf*weHe" errei*en ober über- 

fteigen, notwenbig Empftnbungen auSlöfen müften.

Slnfere Umwelt, b. h- bie W elt, bie für unS im praftif*en 

Geben ba iff, barf ja n i*t ohne weiteres für bie pfp*ologtf*e Be

fragung erfeijt werben bur* bie „phhftfalif*e Welt", b. h- bur* 

alleS, waS ber Raturforf*er als real anerfennt. Rur baS iff je

weils für unfer Bewuftfein ba unb wirb wahrgenommen, waS 

unferen Bebürfniffen, Sntereffen, Beffrebungen entfpri*t ober ge

eignet iff, fonff unfere Aufmerffamfeit ju erregen, ©ie Ergebniffe 

ber EmpftnbungSforf*ung müffen alfo ihre Korreftur unb Wür» 

bigung finben unter bem ©eft*tSpunft, baf unfere Sinne ni*t
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ifolierf efiffierettbe Organe ftnb, beffimmt, Empfinbungen ju pro* 

bujieren, fonbern baf ihre gunftion im ©ienffe unfereS ganzen 

pf9d)0-ph#fd)en ÖrganiStnuS unb bamit unfereS £ebenS unb Aan- 

belnS fteht. Bon hier auS betradjfet, orbnen ft* bie Empfinbungen 

ben »ifalen Reaftionen beS Organismus unter, unb eS erf*eint bie 

Berwenbung beS Begriffs „Retj" n i*t blof in Beziehung auf bte 

Empftnbungen, fonbern au* auf alle Reaftionen fa* li*  geboten.

ReunteS  Kap i te l

©te §enfral erregten Empfinbungen unb bie 

6t)näft^e[ien

1. ©en Erlebniselementen, bie wir Empftnbungen nennen, 

nä*ff»erwanbf ftnb biejenigen, bie wir als reprobusierte Empftn

bungen bejei*nen fönnen. M it Rüdft*t auf bie Bebingung ihrer 

Entffehung fann man bie bisher betra*teten Empfinbungen als 

„peripher erregt", bie reprobujierfen als „jenfral erregt" *arafteri- 

fteren. ©er Rante „Borftellungen", ber für bie leiteten au* »iel- 

fa* »erwenbet wirb, empfiehlt ft* ni*t, weil baS Wort fehr »iel- 

heutig iff, unb fein ©ebrau* in anberem Sinne ni*t gut entbehrt 

Werben fann. (Bgl. Kap. 10, 1.) ©agegen läft ft* baS Berbum 

„öorffellen" in unferem 3ufamntenhattg n i*t miffen.

Biellei*f iff eS ni*t überflüfftg, junä*ff an Beifpielen ju 

erläutern, waS wir mit ben „zentral erregten" ober „reprobujierten" 

Empftnbungen meinen.

M an f*liefe bie Augen unb fu*e fi* eine garbe mögli*ff 

anf*aulid) »orjuftellen, ben analogen Berfu* ma*e man mit 

Tönen, ©ef*mäden, ©erü*en, Berührungen, Temperaturen ufw. 

Wenn eS bann gelingt, BewuftfeinSinhalte heroorjurufen, bie ben 

enffpre*enben Empftnbungen mehr ober minber ähnli* erf*einen, 

fo erlebt man jentral erregte Empfinbungen. ES genügt alfo ni*f, 

baf wir an früher entpfunbene garben, Töne ufw. blof „benfen"; 

baf wir alfo g. B . baS Wort ©rün im Bewuftfein haben unb 

toiffen, baf wir bamit eine garbe meinen; fonbern biefe garbe 

muf uns in gewiffem Sinne anfdjauli*, bilbhaft »orf*weben.

© af wir unS hier nur mit einiger Anffrengung »erffänbli* 

ma*en fönnen, beruht wieber auf ber ©runbeigentümli*feit beS



cPf9cfyif<J)en, nur für bag erlebenbe Subjeft bireft wahrnehmbar ju 

fein. W ir fönnen alfo nur hoffen, baf bie Eharafterifierung, bi« 

wir öon unferen Erlebniffen entwerfen, bei anberen Suftimmung 

ftnbe. 'ijür meine ‘perfon fann ich fonffatieren, baf bie Merfmale, 

bie 5. 95. Ebbinghaus von ten zentral erregten Empftnbungen an* 

gibt, vollftänbig zutreffen. Aud) id) erlebe fte im Vergleich mit 

ben Empfinbungen alg etwag 93laffeg unb Körperlofeg, Unbeftimmteg 

unb <5 lüchtigeg, wenig fiebhafteg.

Ebenfo trifft bei mir zu, baf unter gewiffen Umffänben bie 

Ähnltd)feit mit ben Empfinbungen ftch beträchtlich fteigem fann. 

So im bräunt, unb Wenn bie zentral erregten Empfinbungen jur 

Ergänzung »on peripher erregten bienen unb mit biefen fozufagen 

»erfd>melzen; fo Wenn man beim Anblid einer bampfenben Supp« 

ihre Äifje, beim Anblid eineg grofen eifernen ©ewidjfg feine 

Schwere unmittelbar mit zu „empftnben" meint. Eine ähnliche 

Steigerung ber Gebhaftigfeit zentral erregter Empftnbungen finbet 

nach übereinfftmmenben Angaben »ott 'pfpchologen unb cPf9chiatern 

ftatt bei ben fogenannten „cPhantagnten" ober „Schlafbilbern", bie 

im 3uftanb grofer geiftiger Erregung bei gleichzeitiger förperlicher 

Erfchöpfung eintreten; ferner bei Halluzinationen, b. h- bei Erleb- 

niffen »on Wahrnehmunggcharafter, bei benen aber bie äuferen 

Neize fehlen, unb ben 3Uufionen, b. h- „ftnnltd) lebhaften 93orftel* 

lunggaugbeutungen peripher bebingter Empftnbungen".

Wenn in btefett pathologifd;en fällen ber £lnterfd)ieb jtt>ifĉ cn 

peripher unb zentral erregten Empftnbungen völlig fliefenb unb 

unftcher wirb, fo haben neuere 'Jorfchungen gezeigt, baf bieg in ge- 

wiffem Umfang auch innerhalb ber ©renzen beg normalen Seelen* 

lebeng gilt. Schon ber englifche 'pfychologe ©alton, ber 1883 zu* 

erft genauere Unterfuchungen über unfer problem »ermittelft ber 

•Jragebogenmethobe anfteEte, fonftatiert, baf bie Säl;igfeit, »ifuelle 

Empfmbungen zu reprobuzieren, hinfid)tlid) ber Cebhaftigfeit auf er- 

orbentlich »erfchieben ift. ©er Amerifaner 'perfh fanb neuerbingg, 

baf 93erfud)gperfonen, weld)e bie Aufgabe hatten, Empftnbungen 

zu reprobuzieren, peripher erregte, beutlich bemerfbare Empfmbungen 

für reprobuzierte hielten. Auch Kofffa fteltte auf vifueUem ©e* 

biete Sätte feft, „wo 93orffellungen btreff bie Merftnale von Emp* 

finbungen trugen".

Auf ber anberen Seite äufert ftch MüUer^reienfelg fehr 

ffeptifch über bie Möglichfeit, anfchaulich ju reprobuzieren. Er 
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»ertritt bie Anftcht, baf bie zentral erregten Empfinbuttgen nicht 

fclof quantitativ (b. h- in ihrer Sntenfität), fonbern auch qualitativ 

wefentlich von ben peripher erregten verhieben feien. Wag zu

nächst bie 3 nten f i t ä t  betrifft, fo liegen bie Sntenftfäten beiber 

Arten von Empftnbungen nicht in einer ßinie, fo baf bie 3ntenft* 

tät beg ftärfften vorgeftellten ©eräufd)g ba begänne, wo bie 3n- 

tenfttät ber fd>wächften empfunbenen ©eräufche aufhörte; vielmehr 

liegen bie beiben 3ntenfttäten — wenigfteng für biejenigen 3nbi* 

vibuen, bei benen zentral unb peripher erregte Empftnbungen beut

lich verfchieben ftnb — fozufagen in verriebenen ©imenftonen. 

Sntenfität iff babei übrigeng nicht mif Cebhaftigfeit zu verwechfeln. 

Eg fann z. 93. ein gang fchwacheg ©eräufch toch mit ber gröften 
fiebhaftigfeit vorgeffellt werben.

Äinftcf)flich ber Qualitäten meint Müller-greienfelg, baf e5 
fich auf ben meiffen (befonberg ben fogenannfen nieberen) Sinneg- 

gebiefen gar nicht um bilbmäf ige Neprobuftionen, fonbern um einen 

heterogenen Erfa* hanble. So glaubt er z* 93., baf bie fogenannfen 

©eruchg--„93orffellungen" ftch zerlegen taffen in gewiffe peripher er

regte baut- unb 93ewegunggempftnbungen, bie beim Schnüffeln 

entffehen, in Cuff* unb Unluftgefühle unb in ein (unanfchaulicheg) 

©enfen an ben betreffenben ©eruch. ©erartige Erfa^erlebniffe ge

nügten aud) voUfommen, um biefelbe 'Junftion zu erfüllen wte 
Zentral erregte Empftnbungen.

93ei ben moforifd>en Empftnbungen iff befonberg bead)feng- 

n>erf, baf ber 93erfud), folcbe zu reprobuzieren, in ber Negel leid)fe 

Bewegungen herbeiführt, Welche ihrerfeitg Empftnbungen bebingen, 

bie bann natürlich peripher erregte ftnb. ©en 93ewegungg--„93or- 

fteUungen" hat man früher eine wefentliche 93ebeutung für bag 

3uftanbefommen unferer willfürlichen 93ewegungen zugefd)rieben. 

^euerbingg iff man (wie wir nod) feben werben) bavon völlig 

jurüdgefommen. 3a, bei vielen Snbivibuen fcheinen motorifche 

«93orftellungen" gar nicht wahrnehmbar zu fein.

® af auf bem opftfd>en unb afuffifchen ©ebiet bie meiffen 

bie 'tJähigfeif anfchaulicher Neprobuftion befttjen, beffreitet auch 

^üller-greienfelg nicht.

2. ©erabe bezüglich biefer „höheren" Sinne hat man nun nicht 

btof eine fehr »erfchiebene £ebhaftigfeit ber zentral erregten Emp

finbungen bei ben einzelnen 3nbivibuen gefunben, fonbern man hat 

°uch feftgeffellt, baf bei ben tntelleftueUen 93orgängen verriebene
W ^ o lo g ie  9



Arten biefer (Empftnbungen in ben einzelnen 3nbioibuen eine »er- 

ftiebene 9?olle fpielen. M an hat banach einen » i fue l len ,  einen 

afuftifd>en unb einen iEinäfl^>etifc£>en ^ppuS unterfd)ieben. Früher 

nahm man nun ohne weiteres an, bafj fojufagen baS ganje 

Seelenleben beS 3nbi»ibuumS burt bie 3ugehörigfeit ju einem 

folgen St)puS d)arafterijterf fei; bafj alfo in ben »erftiebenffett 

geiftigen Funffionen ber (Einjelne immer wieber benfelben §hpuS 

geige. So hatte 8- *23 • W . Stern in feiner im 3ahre 1900 er- 

ftienenen S tr if t  „Über bie °Pfhtologie ber inbiöibuellen ©iffe- 

renjen" bie „Bifuelten" folgenbertnafjen cfyarafterifiert: „Sie phan- 

tafteren unb träumen in ben lebhafteffen optiften Bilbern, fie be* 

obac t̂en unb bemalten befonberS leitt Farben, Formen, ©efttter; 

fte reprobujieren Sprad)liteS »orwiegenb mit Ätlfe ber Sd)rift- 

bilber, ja fte bauen ftt überhaupt i^re BorffellungSwelt hauptfät* 

l i t  auS optiften (Elementen auf."

M an ^atte auS berarfigen Anfitten bereits weitgebenbe 

päbagogifte Folgerungen gejogen. M an batte j. B . oerlangt, 

bafj bie Schulen n a t befonberen BorfteHungSthpen-Klaffen ge= 

gliebert würben.

© u r t neuere Slnterfutungen ift man aber ju ber (ErfenntniS 

gelangt, bafi matt ben Bereit beS St)puS üiel weiter erftrecft hatte, 

als juläfftg iff. (Es gibt 3ttbtöibuen, bie lebigltt in bejug auf 

Sprat»orffellungen »ifuell ftnb, waS ftt barin jeigt, bafj fte ftt 

befonberS bte Wortbilber ober bie Stellen, wo efWaS ju (ErlernenbeS 

fte^t, einprägen, ©iefelben 3nbi»ibuen ftnb »ielleitt in bejug auf 

S  a t  oorffellungen gar n it t »ifueU, b. h- fte haben bei Erinne

rungen, im Sraunt unb im °phantafteleben burtauS n itt befonberS 

jahlreite unb lebhafte Borffellungen »on ©egenffänben. A u t  baS 

llmgefehrfe ftnbet ffatt: »tfueller SppuS in bejug auf bie ©egen- 

ffanbSoorffellungen, bagegen afuffifd)er (ober afuffift-motorifter) 

in bejug auf Sprat»orffellungen, unb jwar ift biefer Satoerhalt 

ein fehr häufiger.

Aber bie fpejielle ©eftaltung ber S^pen ift fogar »ielfat no t 

eine feiner bifferenjierte. (ES ergab f it  jum Betfpiel, bafj auf bem 

fp ra tliten ©ebiet n it t  ftetS berfelbe S^puS f i t  jcigt, fonbern 

bafj bieS »on ber Art unb Stwierigfeit ber jeweiligen ßeiffung 

unb anberen Bebingungen abhängt. A u t  bejüglit ber Sat»or* 

ffetlungen iff ÄhnliteS ju »ermuten. ES ift fehr wohl möglit, 

baft ein beffimmter SppuS bei ^rojeffen beS SraumlebenS ober
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ber freien °pbantaftetätigfeit »orherrfdjt, währenb er etwa beitw 

wiffenfd)aftlid)en 9iatbenfen n itt fonffatierbar tff.

Sreffenb fafjt Stern in feiner 1912 erftienenen „differen

tiellen ^fhtoiogie" bie neueren Wanblungen auf bem ©ebiet ber 

Sppenlehre folgenbermafjen jufammen: „An bie Stelle ber ftötten, 

umfaffenben (Einheiten, mit benen man »or einem 3al;rjehnt bie 

gefantfe BorftellungSeigenart ber Menften glaubte typifteren ju 

fönnen, ift jefjt eine ungeorbnete 3ahl »on Spejialf typen getreten, 

beren jeber einen no t n it t  iw einzelnen feffgeftellten, f t ter aber 

relati» engen Sppenbereit beft^t, unb über beren Korrelation unter- 

einanbcr ebenfalls erff bie 3u!unft Auffd)lufj »erftaffen mufj."

AuS biefem (Ergebnis aber folgt, bafj bie experimentellen 

^rüfungSmefhoben, »ermittelff beren man bie einjelnen Snbiotbuen 

ben »erfttebenen BorffellungSttypen glaubte einreihett ju fönnen, 

aufjerorbentltt verfeinert werben müffen. M an hat eS j. B . feit- 
her ohne weiteres als Symptom beS afuftiften StypuS angefehen, 

Wenn jemanb beim 9Reprobujieren »on Worten ftt leitter an bie 

Bofale als an bie Konfonanten erinnerte; benn n it t  im Strift- 

bilb für baS Auge, fonbern burt tyren »olleren Klang für baS 

Ol;r ftnb bie Bofale be»orjugt. Auf benfelben §typuS ftlofj man, 

toemt jentanb ähnlit flhtgenbe, aber ganj »erftieben geftriebene 

Worte »erwetfeite (wie j. B . jener franjöftfte A rjt, ber ffatt 

poumon droit einmal poumon 3 nieberftrieb). Aber wenngleit 

bie Berwenbung folter Symptome juläfftg bleibt, fo tff man bot 

auf ©runb ihres BorhanbenfeinS allein n it t  f t °n  berettigt, baS 

betreffenbe 3nbi»ibuum überhaupt (j. B . a u t in bejug auf ferne 

Sat»orftellungen) bem afuffiften StypuS juju weifen.

SebenfallS haben bie neueren £lnterfuchungen auf bem ©ebiet 

ber fogenannten „BorffellungSü)pen" gejeigt, ba§ bie Berhältniffe 

öiel »erwiderter liegen unb, bie inbiöibuellen ©ifferenjen »iel feiner 

unb »telfälfiger ftnb, als man früher anttahm. A u t  baS hat f it  

freilit herauSgeftellt, ba^ »iele Menften einem fojufagen „ge- 

miftten" 5t)puS angehören, bei bem jwar bejüglit ber Sat»or- 

fteUungen baS Bifuelle einigermaßen »orherrftt, aber reprobujierte 

(Empfinbungen anberer Sinne ebenfalls »orfontmen, ja gelegentlit 
in ben Borbergrunb treten.

©ie (Erfahrungen, bie man bei biefen (wie bei man ten 

anberen) pfptologiften ilnterfutungen gernatt hat, haben bie 

Mahnung nahegelegt, baß man ft t  oor unjuläfftgen BeraEgemeine-
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rungen hüte unb nidjt voreilig praftifche Konfequenjen auS gewiffen, 

nod) nicht auSreid)enb nachgeprüften Berfud)Sergebniffen jiehe.

3. Eine jwar nicf)t bei allen Snbioibuen fonftatierbare, aber 

bod) nod) jum Bereich beS Normalen (b. fy. 9Zid)tpathologifchen) 

ju red)nenbe Tatfacfje bilben bie fogenannten „Syn  äff heften" 

ober „fefunbären" Empfinbungen, bie fd)on ©oethe unb ged)ner 

bemerften. Sie finb gerabe in neuerer 3eit jum ©egenffanb viel

fältiger Unterfud)ung gemacht roorben. M an verffeht barunter bie 

Erfdjeinung, baf burd) Reijung eine« SinneS jugleid) aud) Emp

finbungen eineS anberen SinneSgebieteS auSgelöff werben. Styn- 

äffheften fönnen vermutlich jmifcfjen faff allen EmpfinbungSflaffen 

auftreten, jebod) finb fte befonberS häufig von ber Art, baf bie peripher 

erregten Empfinbungen »on fefunbären 2id>fpf)änomenen begleitet 

ftnb („‘PhotiSmen" ober „Spnopften"). Treten fold)e ^p^otiSmen 

bei afuftifdjen Empfinbungen auf (waS am Ijäufigften ber gall 

ift), fo nennt man bieS „^onopften", ober man fprid)t »on garben- 

hören (audition coloree). © af garbenwahrnehmungen Ton- 

phänotnene auSlöfen (cPh°niSmen), ift weit feltener. M an »er- 

mutet auf ©runb ber bisherigen Beobachtungen, baf etwa bei 

12% ber 3nbi»ibuen Sefunbärempftnbungen auftreten, barunter 

bei 4 %  garbenhören. Bei Blinben fd)eint ber ‘projentfatj weit 

höher ju fein; auf 150 Blinbe fanten 30 garben^örer.

Am häufigften werben bie Bofale mit garbeneinbrüden ver

nommen. 3nt allgemeinen erweden i unb e bie fyellften, a unb o 

mittlere, u bie bunfelffen garben. © af bie ÄelligfeitSftufe ber 

'photiSmen in erffer ßinie »om qualitatioen Klang beS BofalS, erft 

tn jweiter von ber Äö^e beS gefungenen TonS abhängt, barf wohl 

in Bejiehung gefegt werben ju ben Beobachtungen KöhlerS über 

bie Bebeutung beS Bofald)arafterS ber Töne (vgl. S . 85). ©ie 

Konfonanten werben im allgemeinen wenig ober gar nicht gefärbt 

empfunben.

Wichtig ftnb auch bie muftfalifd)en cphonopften, ju benen ja 

bereits bie Erlernungen bei ber gefungenen Sprache gehören, ©af 

wir allgemein von „Klangfarbe" unb „garbenfon" reben, jeigt, baf 

fd)on für baS gewöhnliche Bewuftfein Klang unb garbe als »erroanbt 

erfcheinen. Spejiellere Bejiehungen jeigen ftch bei ben garben- 

hörern. So werben ben Tönen beftimmter 3nftrumente burd>gehenb 

gewiffe garben jugefhrieben, j. 93. ber gtöte häufig blau, ber Trom

pete rot; nicht minber haben Tonarten ihre garben (j. B . A-Dur
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grün); ja fogar bie gefamte Muftf einjelner Komponiften. gür 

eine ©ame mit ausgeprägten ^honopften befaf bie Muftf »on 

Joaybn ein angenehmes ©rün, bie »on Mojart erfd)ien im allge

meinen blau, Ehopin näherte ftd) bem 9?ot, unb Wagner machte 

ihr ben Einbrud einer leuditenben Wolfe, bie allmählich ihre garbe 

änbert.
Ein anberer garbenhörer berichtet, er empfinbe nicht juerft, ob 

etne Stimme angenehm ober unangenehm, ftarf ober fd)wach fünge, 

fonbern feine erffe Wahrnehmung gelte ber garbe. Er fenne blaue, 

gelbe, rote, grüne Stimmen; aud) beren Nuancen feien mannig

faltig abgeftuft. griebrid) Wehofer (beffen Abhanblung über 

garbenhören bei Muftf bie angeführten Beifpiele entnommen ftnb), 

erjählt »on ftd), baf er einmal beim Anhören ber G-Moll-Sym

phonie folgenbeS Erlebnis hatte: „Kaum hatten mich bie erffen 

vollen Afforbe begrüft unb in Mojartftimmung verfemt, fo begann 

ftch Vor mir ein Schaufpiel ju entwideln, bem id) mit Staunen 

unb Entjüden folgte. 3m Saale würbe eS lebenbig; ein ftlber- 

weif er Äimmel fchien ftch 5U büben, an bem bewegte Wolfen 

fdjwebten — roftge unb blaue, manchmal golbrote, bann fmaragb* 

grün fd)imntembe. An einer fanften fchmeid)elnben Stelle jogen 

Silberfäben burch ben Kranj von Schäfchenwolfen; als bie Töne 

fchwollen, wud)S jugleich baS garbenlicht an ju gigantifchen ©e= 

bilben voll Bewegung unb voll Ceben; ein garbenfpiel, baS un

vergleichlich fd)öner unb reicher war als im funftoollften Kaleiboffop."

Über ein Anhören »on Beetho»enS Eroica berid)tet er: „An 

ben wuchtigen Steüen ber Symphonie fchiett eS ftd) wie ©ewitter» 

wollen jufammenjuballen, brohenbe breite Blitje fd)offen burch ben 

Saal, währenb überm Qrcheffer ber ©roll unb bie Trauer ber 

Äelbett ftch in grau»io!etten, büfteren Maffen wäljte, bie ab unb 

ju »on einem fd)arlad>roten 3 idjadftreifen burd)riffen würben." Auch 

glaubt er allgemein beobachtet ju haben, baf ber muftfaüfehe Bau 

beS TongefügeS (9?l)hthmuS, Harmonie unb Melobie) in fonftanter 

gefe^mäfiger Bejiehung jum geometrifd)en Aufbau ber garben- 

erfcheinungen für ihn ftehe.

©ie gülle ber Phänomene unb ber inbi»tbuellen Berfd)ieben- 

heiten auf btefem ©ebiete ift auferorbentUd) grof, jeboch müffen 

vt>ir unS jur Beranfd)aulichung mit biefen wenigen Beifpielen be

lügen. AIS bebeutfant fei nur noch bie Tatfache hervorgehoben, 

baf bie Koorbination ber einjelnen garben ju ben Tonempfinbungen

133



bei ben 3nbi»ibuen z*»ar öerfd>ieben, aber bei jebem (wahrfcheinlich 
währenb be# ganzen Geben«) fonffant iff.

©ne notwenbige BorauSfe^ung für ben Verfug, biefe felffamen 

©Meinungen ju erffären, bilbef auch hier eine genaue B e tre i

bung. ©afür iff eS nun »or allem wichtig, feffjuffeUen (wa# au# 

ben Beridjten meift nicht Har heröorgeht), ob e# ftch bei ben ©pn- 

äffheften unt wirflid;>e Gmpftnbungen ober um Grlebniffe von ber Art 

reprobujierfer Gmpftnbungen (fog. „Borffellungen") ober um beibe# 

hanbelt. .Biele ©chtlberungen fc^einen für ba# 3weife ju fpred>en. 

Bleuler bagegen, einer ber grünblichffen gorfdjer auf biefem ©ebiet, 

erflärt, bie ^hofiSmen feien überhaupt etwa# gang Gigenarfige#.

Wenn fie auch mif opfifct>en Gmpfinbungen unb Borffellungen 

garbe unb Helligfeit gemein hatten, fo zeigten fte bod) fd;on hierin 

ein abweid) enbeS Timbre. G# gäbe auch cp^oti#men, bie optifch 

gerabeju unmöglich feien, mie er »on feiner ü-garbe fagen fönne, 

bie im gellen Nötigen, etwa# ©elbliche# unb etwa# Bläuliche#^ 

aber bennoch leine ©pur »on ©rünlich habe. Wenn e# fd>on ein 

Notbehelf fei, baf mir auf bie cpi;ofi#men ‘Jarbennamen anwen- 

befen, fo enffpräc^e beren <S)urĉ ftd;figfeif, Oberflächenbefchaffenheit 

unb Begrenzung »ollenb# nicht ben fo benannten Gigenfchaffen be# 

©efe^enen. 3ebe optifc^e garbe l;abe etma# Körperliche#, bie 

^(jofiömen feien in bejug auf ihre Körperlichfeit am eljeffen mif 

ben Farben am Haren Himmel, auch mit ben Regenbogenfarben 

vergleichbar. (©a# mürbe befagen, baf bie 'PhotiSmen ten Gharaffer 
»on ‘Jlädjenfarben fragen; »gl. ©. 79.)

©ie '»hotiSmen merben ferner (nach Bleuler) räumlich nic£>t 

in bie ©eftcht#Wahrnehmungen unb -BorffeEungen eingeorbnef. 

Unter 76 »on ihm beobachteten Jarbenhörern lotalifierfe nur ein 

einziger bie 'Ph'rtiSmen „in bie ©firne", mährenb alle anberen fte 

an bie primäre Gmpfmbung fnüpffen. ©a# °photi#ma eine# £one# 

mirb in faff aOen fällen nicht in# ©eftcht#felb, fonbern in# Hör- 

felb, genau mie bie ©challempfinbung, »erlegt, an ben nämlichen 

Ort, in bie nämliche Au#behnung unb mit bem nämlichen ©rab 

»on Beffimmtheit ober Unbestimmtheit (beutlicher iff natürlich ©e- 

ffalt unb ©röfe »on Staff- unb ©d)merzphofi#men; fte ffitnmen barin 

genau mit ben primären Gmpfinbungen überein), ©af bie ^h«1- 

ti#men nicht ben Gl;araffer »on Halluzinationen haben, zeigt eben

falls, baf fte ftch »on t>en Gmpfinbungen unterfcheiben. © af fte 

auch nid;f ben „Borffellungen" gleichen, fucht Bleuler burch ben
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Hinweis barauf wahrfdjeinlich zu machen, baf fte burd) Neize »on 

aufen erregt werben unb gerabe fo lang bauern wie ber Neiz- 

Bon ben eigentlichen 'Phofiömen unterfcheibef er beren Nepro* 

bufftonen. Biele Unferfud)iingen hätten e# überhaupt nur mit 

biefen zu tun. Wenn man fragt: „Wa# für eine garbe haben 

bie Ulötenföne, ber 'pftff ber £ofomofi»e?" fo erlebt ber Farben- 

hörer nicht ba# cPhot'^ma felbff, fonbern baS GrintterungSbilb, bie 
Borffellung beSfelben.

©inb aber auf bem ©ebiet ber ‘photiSmen analoge Unter- 

fchiebe zu fonffatieren, wie fte zwifdjen peripher unb zentral erregten 

Gmpftnbungen beffehen, unb ftnb ferner bte eigentlichen cP^otigmen 

»on ben Neizen gerabefo abhängig wie bie Gmpfinbungen, fo 

bürffe e# ftch tod> empfehlen, fte tro* gewiffer Unterfchiebe bem 

GmpfinbungSbegriff unterzuorbnen, zumal ja rein beffripfi» bie 
Unterfcheibung jwifd)en Gtnpftttbung unb „Borffellung" im ©inne 

ber reprobuzierten Gmpftnbung nicht in allen 'jällen ftcher »orzu- 

nehmen ift. ©er Name ©efunbärempfinbuttgen würbe alfo 

Zu Necht beffel;en. freilich iff zuzugeben, baf biefer Gharafterifte- 

rung ber ‘PhotiSmen al# Gmpfinbungen auch Bebenfen entgegen* 

ffehett, unb baf e# — bei ber 'Julie ber inbwibuellen Unterfchiebe 

auf biefem ©ebiet — zum minbeffen fraglich if*, ob fte für alle 

‘Jälle gilt. 3nSbefonbere iff e# einem ‘ipfpchologen, ber nicht felbft 

„^arbenl;örer" iff, eigenfltd) nicht möglid), zu ben fragen ber 

©effription entfe^eibenbe Stellung ju nehmen.

Bon ihnen aber hängen auch *>ie erflärenben Hppofhefen ab. 

3ch muf mich tarum begnügen, über bie wichtigsten lebiglid) zu berid;fen.

AI# herrfd>enbe Theorie barf Wohl biejenige gelten, welche bie 

©d>allphoti#men barauf zurüdführf, baf ©d;all- unb garbempfin- 

bungen bie nämliche ©efühlSbetonung hätten, unb baf infolgebeffen 

feffe Affoziafionen jwifchen beren ©puren entffünben. ©egen biefe 

»on ^lournoh, Wunbt u. a. »erfretene Hppothefe wenbef Bleuler 

ein, baf bie ^hofiSmen gar nicht immer bie gleichen ©efühlSföne 

hätten wie bie entfprechenben Klänge: „<5ür mich," fo bemerfte er, 

„ftnb Worte mit a lautlich fehr föön, ihre <}tyoti*men aber ganj 

unanfehnlich ober höflich; ©onner unb Srommelfchlag ftnb für mich 

afuftifch fehr angenehm, anregenb; ihre ^hotiSmen unfehön; Worte 

mit io ftnb photi#matifch fchön, afuffifch unangenehm."

©iefer Ginwanb iff allerbing# burchfcf)lagcnb, fall# mit „©efüht" 

lebiglich Cuff*, Unluftzuffänbe gemeint fmb. Bermutlich bezeichnen

135



aber bie Vertreter ber affeftioen Theorie mit bem Wort ©efü^l 

nichts weiter al« jene fd>wer gu befhreibenbe Verwanbtfdjiaft, wie 

fie j. 93. gwifchen ben afuftif<hen Empftnbungen i unb e unb ben 

Empftnbungen »on hellen garben befielt.

©egen bie Erflärung au« ju f ä l l i g e n  Affojiationen wenbet 

Vleuler ein, baf froh ber inbwibueüen Verf<hiebenl;eiten bod) fe^r 

Weitge^enbe Negelmäfigfeiten beftünben. Solche gelten nicht nur 

für bie Qualitäten, fonbern auch für bie ©röfen unb gornten. 

©ie 'phottemen tiefer Töne erfcheinen größer al« bie »on hohen; 

ferner werben ^otistnen mit fc^arf begrenjten unb eventuell 

fpifjen gormen burch fyotye §öne erjeugt; burd) bunfle ba« ©egenteit.

Enblich würbe gegen bie Erflärung au« Ajfo jiation en ber Slm* 

ftanb ( fa l l «  er Tatfache ift) fprechen, baf bie ^(jotiömen ihrem 

beffriptiöen E^arafter nach mel;r ben Empftnbungen at« ben „Vor* 

ftellungen" gleid>en. Sie würben ja bann ni<ht anber« entfielen, 

wie alle „Vorftellungen": au« bem Aftuellwerben »on „Spuren", 

ba« auf affojiatioem Wege herbeigeführt wirb.

Vleuler »ertritt barunt bie Äypot^efe: bie Sefunbärempftn

bungen müften (phhftologifch) erflärt werben wie Empftnbungen. 

M an müffe gu biefem Ve^ufe »orau«fe$en, baf ein Sinne«reij »on 

unferem ©ehirn nicht nur mit einer einigen Empfinbung beant

wortet werbe, fonbern mit mehreren fpesififch »erfduebenen. ,,E« 

beffeht nun fein ©runb ju ber Annahme, baf biefe »ergebenen 

Empfinbungen baburch juftanbe fomtnen, baf bie Neige »on jebem 

„Sinne«sentrum" au« naih betn anberen Sinne«jentrum geleitet 

werben. 3m ©egenteil, bie Negelmäfigfeit ber entfprechenben Ver- 

btnbung macht ba« unwahrfcheinlich, unb maiht bafür wahrfcheinlich, 

eine allgemeine Eigenfchaft ber üMrnfubftanj, auf bie »on ben ein* 

jelnen Stnne«organen jugeleiteten Neige mit ihren »erfchiebetten 

fpejtfifchen Qualitäten ju antworten. E« ftänbe aber juweilen nur 

eine berfelben im Vorbergruttb, unb jwar für jebe« Sinne«gebiet 

eine anbere, währenb bie anberen jurüdtreten unb al« Sefunbär* 

empftnbung ober gar nicht jum Vewuftfein fommen."

M an erfennt au« biefer Theorie, baf bte Tatfa<he ber Syn- 

äft^eften fd>on be«halb eine eingehenbe £lnterfud)ung oerbient, weil 

fte unter Umffänben für unfere Etnftcht in bie gunftion ber ©rof* 

hirttrinbe recht bebeutfam werben fann.
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3el)nte« Kap i te l

©ie $lttaltyje ber ^öa^rne^muttg

1. W ir fommen bent wirfli<hen Erleben einen Schritt näher, 

wenn wtr un« »on ben Empftnbungen, bie nur in lebenöfrember, 

ifolierenber Abftraftion gorfchung«objeft werben, ben A ffen  be« 

©egenftanb«bewuft fe in«  juwenben. 3war fönnen Wir auch 

fte nicht unterfuchen, ohne baf wir fie fiinftlich au« bem fonti* 

nuierlidjen g lu f be« Vewuftfein« herau«heben unb fte gleichfam 

jum Erftarren bringen. Ebenfo müffen wir in ber Negel »on 

gleichseitigen Erlebniffen, jumal einem gewiffen Äintergrunb »on 

»erfdiwotnntenen Snhalten abfehen, enblich bie biologifche Vebeu

tung jener Affe al« Neaftionen ober £eben«äuferungen eine« or* 

ganifd>en 3nbi»ibuuttt« auf er Vetrad>t laffen.

©leichwohl fommt ben Elften be« ©egenftanb«bewuftfein« eine 

gewiffe relatioe Selbftänbigfeit ju, »or allem be«l;alb, weil fte einen 

einheitlichen Sinn haben — eben burch tyre intentionale Vejie^ung 

auf ©egenftänbe. Nun gilt e« aber »or allem, eben biefe Ve* 

jie^uttg flar unb fd)arf ju faffen.

Eine einfache Neflejion jeigt mit E»ibenj, baf bie ©egettffänbe 

felbft nicht al« reelle Veftanbftüde ju ben Erlebniffen gehören, 

wenn fte in ihnen auch „gemeint" ftttb. ©a« gilt für Wirtliche« 

Ph f̂tfcher, pfpehifcher wie pfpchophhftfcher Art, unb jwar fo gut 

für ba«, wa« wir bei nai»-realtffifd)em Verhalten „wirflid)" nennen, 

Wie für ba«, wa« bie Naturroiffenfchaft au« ber un« erfcheinenben 

Wirflid>feit al« ba« eigentlich „Neale" herau«arbeitet. E« gilt 

aber auch für blof phantafierte, gebachte, ibeelle ©egenftänbe. 

Weber ioäufer noch Väume, Weber Molefüle noch eleftrifche Ent* 

labungen, Weber politifche Ereigniffe noch fojiale 3uftänbe ftnb 

reelle Veffanbteile »on Erlebniffen; ebenfowenig ftnb e« 3ablen 

ober geometrif<he giguren, olpmpifche ©ötter unb Nymphen, fttt* 

liehe Normen unb Staat«»erfaffungen. Wem ba« nicht unmittel

bar einleuchten follte, ber erwäge, baf man über alle biefe ©egen

ftänbe ftnn»olle Au«fagen machen fann, bie, auf Erlebniffe ober 

beren Elemente bejogen, bireft ftnnlo« werben. Aäufer ftnb in ber 

geuer»erftd)erung, Erlebniffe nicht; Molefüle haben ein beffimmte« 

©ewichf, Erlebniffe nicht ufw. ©ie ©egenftänbe felbft ftnb alfo 

bem Vewuftfein unb bamit allen Erlebniffen gegenüber ein prin-
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jipiell AnbereS, „§ranfjenbenteS", „Äußeres" (waS aber ja ni<fyt 
räumlich aufgefaßt werben barf!). ©arum fann bie rein be- 

fchreibenbe ‘Pfechologie nic^f nur »on jeglicher llnterfuchung ber 

©egenftänbe nach ihrer 93efchaffenheit abfehen, fte fann auch bte 

Frage, ob fie ejiftieren ober nicht, ganj unentfehieben laffen.

9tur für bte „immanente" Wahrnehmung unferer eigenen (£r- 

lebniffe gilt biefe ^ranfjettbenj beS ©egenffanbS nicht. Soweit eS 

ftd) h»er wirflich um Wahrnehmung in ftrengem Sinne hanbelt, 

foweif alfo baS wahrgenommene erlebniS noch ba ift, bilbet eS mit 

ber Wahrnehmung eine ju bemfelben ertebniSffrom gehörige ein- 
heit, in welcher „Wahrnehmung" unb „Objeft" nur burd) Abffraffion 

alS unfetbffänbige 93effanbteile »oneinanber ju fonbern ftnb. 3ebod) 

bie Selbftwabrnehmung würbe bereits (S .47 ff.) auSreichenb erörtert; 

für alle übrigen Arten beS ©egenftanbSbewußtfeinS gilt jebenfalls 

bie ^ranfjenbenj beS ObjeftS.

©teid)Woht ift boch aud) ein beff ript iöer Hnterfd)ieb in ben 

©rlebniffen felbff, je nachbem, ob baS eine einen 93aum, baS anbere 

einen M engen jum Objeft hat; ferner, ob ber ©egenffanb als ein 

wirflicher ober bloß phanfafterfer, als ein gegenwärtiger ober »er« 

gangener gemeint iff. M an hat biefer sum erlebniS gehörigen 

„Snfenfion auf ben ©egenffanb" fd>on in ber Sdjolaffif Rechnung 

ju tragen gefugt, inbem man »on einem „mentalen" („intentionalen" 

ober „immanenten") Objeft fprach, baS man »on bent gemeinten 

(5. 93. wirtlichen) unferfcf)ieb. Aber fo berechtigt bie Stenbenj biefer 

£lnterfcf>eibung iff, fo ftnb bod) bie gewählten 93ejeichnungen irre* 

führenb: fte führen ju ber Meinung, bie ©egenftänbe würben burch 
unfer 93eWußtfein »on ihnen »eröoppelt. ©abei erblidf man im 

„mentalen" Objeft gern eine Abbilbung beS „wirflichen". Aber 

wenn alles Aitffaffen, Wahrnehmen ufw. ein Abbilben wäre, fo 

müßten Wir, um baS „mentale" Objeft ju erfaffen, biefeS wieber 

abbilben unb fo fort inS llnenbliche. Auch toäre nicht abju* 

fehen, wie wir bie dharafterifterung beS „mentalen" ObjeftS als 

einer Abbilbung beS Wirtlichen rechtfertigen wollten, ba Wir ja an 

baS teuere als „außerbewußteS" gar nicht heranfämen. ©nblich 

iff ju bead)ten, baß unter ben Arten beS ©egenftanbSbewußtfeinS 

auch baS „93ilb"bewußtfein »orfommt; aber bei biefem wirb eben 

wirflich ein Objeft als baS Abbilb eines anberen aufgefaßt; baß 

biefeS „93ilb"bewußtfein jeboch bei allem ©egenftanbSbewußtfein 

»orliege, ba»on fann gar feine 9?ebe fein.
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W ir werben unS alfo beS AuSbrudS „mentales ufw. Objeff" 

nicht bebienen, mir werben aber fefthatten, baß ben ©rlebniffen beS 

©egenffanbSbewußtfeinS eine Sntention auf baS jeweilige Objeft 

als reeller, ja als bebeutfamfter 93effanbteil innewohnt, unb wir 

werben mit 93esug barauf auch »ont „3nhalt" ober „Sinn" ber 

„intentionalen (Erlebniffe" ober „Afte" fprechett. ©aS will fagen, baß 

ftch in biefen ©rlebniffen ffetS Objeffe für unS fonffituieren; weshalb 

man fte auch mit gutem ©runb „objefti»ierenbe" Afte nennt.

AIS allgemeinste furje 93eseichnung berfelben gibt ber gewöhn

liche Sprachgebrauch ben AuSbrud „93orffellung" an bieÄanb; 

unb wir werben biefen ebenfalls gebrauchen. Aber auch in einer 

jWeiten engeren 93ebeutung iff biefer AuSbrud faum entbehrlid) — 

ber 3ufamntenhang muß bann jeweils AuSfunft geben, welche 93e- 

beutung gemeint ift. — Unter ben intentionalen (Erlebniffen fönnen wir 

nämlich Stoei Äauptflaffen banach unterfcheiben, ob baS gemeinte 

Objeff burch empfmbungen (ober beren 9?eprobuftionen) anfehau- 

lich repräsentiert iff ober nid)f. (ES ift nun üblich, bie anfchaulid)en 

intentionalen (grtebniffe als „93 or ft eil  ungen" ben unanfd)au= 

liehen als ben „93egrtffen" ober „©ebanfen" gegenüberjuftellen 

unb in bentfelben Sinne „93orffetlen" unb „©enfen" ju f^eiben.

93orftellungen in biefem engeren Sinne fönnen fowohl Wahr* 

nehmungS* wie ©ebäd)tniS- ober cphantafie»orffellungen fein. 

W ir wenben unS junächff ber llnterfudjung ber Wahrnehmung#* 

»orffellungen ju, bie ja im 93ergletd) ju ben beiben anberen Arten 

ben (Eharafter „urfprünglicher", „originärer" erlebniffe haben.

2. W ahrnehm ungen ,  befonberS ©eftd)tS*, ©ehörS- unb 

^affwahrnehmungen, erleben wir im Wad>juffanb faff unaufhörlich, 

freilich mit fehr »erfchtebenen ©raben »on Aufmerffamfeif. ©ie 

(Eigenart ber Wahrnehmung im 93ergleid) ju ben anberen Arten 

intentionaler ©rlebntffe liegt barin, baß fte „93ewußtfein ber leib

haftigen Selbffgegenwart eineS inbi»ibuellen ObjeftS" iff. 3n feiner 

anfchaulichen ©egebenheit tff aber baS Objeft für unS aufgebaut 

in erffer ßhtie burd) bie empfinbungen. ©iefe bilben bie fojufagen 

»ftofflichen" 93effanbteile ber Wahrnehmung; fie müffen aber gleich* 

fam burd)waltet unb befeelt fein »on ber gebanflidjen Sntenfion 

auf ben betreffenben ©egenffanb, fonft wären fie ftnn-- unb be- 

beutungSlofe 93ewußtfeinSelemente chaotifcher Art.

eben bamit iff auch gefagt, baß bie empßnbungen als fold)e 
in ber Wahrnehmung (beim „natürlichen", auf bie äußeren ©inge
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geridjfeten Berhalten) ntcf)t felbff ©egenffanb unfere# Wahr

nehmen# ftnb: fte werben beim Wahrnehmen »on un# erlebt, aber 

nicht felbft wahrgenommen. E# iff eine prinjipiell anbere, fünft- 

licfye Einstellung, wenn wtr bie Empfinbungen al# fold)e jum 9b- 

jeff unfere# Bewuftfein# machen.

Unb bod) wirb oft gerabe bei fcfyarfftmtigen Denfern über 

jener fünftlid)en Einffellung bie natürliche »ergeffen. 0o lefen wir 

j. B . in gierte# „Beftimmung be# Menfd)en" ©ebanfen wie biefe: 

3n aller Wahrnehmung nehme ich junächft nur mid) felbft unb 

meinen 3uffanb wahr. 3d) fann nicht fagen: ich bin mir äuferer 

©egenftänbe bewuft, fonbern nur: id) bin mir meine# Sehen# unb 

Süllen# ber Dinge bewuft. 3d) etnpfinbe in ntir felbft, nicht im 

©egenftanb, benn id) bin id) felbft unb nicht ber ©egenffanb.

Derartige Erwägungen mögen erfenntniS-tfjeoretifcf) eine gewiffe 

Berechtigung haben: für »iele aber »erfperren fte ben Weg ju einer 

fd)tid)t pfpcl)ologifd)en Befdjreibung ber äuferen Wahrnehmung 

ober laffen beren Unterfchieb »on ber „immanenten" Wahrnehmung 

»erfennen.

Doch barüber ift bei Erörterung ber „Erlebnis- ober Selbff- 

Wahrnehmung" fd)on ba# Nötige gefagt worben; hier wirb un# nur 

noch bi® „äufere" ober „ftnnlid)e" Wahrnehmung ju befdjäftigen 

haben.

©ar »iele# barüber fann ben Ergebniffen ber bi#her befrach

teten fogenannten Empfinbung#forfd)ung ohne weitere# entnommen 

werben. 3h«n feitherigen Bertretern lag bie feine Unterfdjeibung 

jwifd)en ben Empftnbungen al# fold)en unb ben ihnen forrelaten beg

lichen Momenten junächft fern. 3n ber £a t bilben biefe ja auch 

nicht eine reelle 3weiheit, noch weniger ftehen fte im Berhältni# 

be# Abbilben#, fonbern ba#felbe ©egebene, j .B . ein Weif, ein ©latt, 

ein Warm Wirb enfweber al# Eigenfd)aft be# Ding# ober al# 

lebigltd) bem 3nbi»ibuum zugehöriger Bewuftfein#inhalt aufgefaft; 

alfo nur eine jweifache begriffliche Deutung unb Berarbeifung 

ftnbef ffatt. E# foil bamit nicht behauptet werben, baf biefer ge* 

banfliche Unterfchieb für bie Befchaffenheit be# anfd)aulid)en M o

ment# ganj gleichgültig fei: wa# wir j. B . über bie phänomeno* 

logifche Berfchiebenheit ber fogenannfen flächen* unb Oberflächen* 

färben fennen gelernt haben, beweiff ba# ©egenfeil. Aber baf 

bie Berhältniffe fonft ähnlich liegen follten, würbe jum minbeffen 

erff eine# befonberen Nachweife# bebürfen. E# fönnte freilid) bod) 
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fein, baf bie Beachtung be# UnterfchiebS bet inneren Einffellung 

auf gegenftänbliche Momente einerfeit#, auf Empfinbuttgen anberer* 

feit# ju manchen neuen Ergebnifien führten. Sebenfall# barf man 

»orauSfefjen, baf bei ben feitherigen Unterfucf>ungen über ba# 

GmpftnbmtgSgebief bie Berfud)#perfonen tn ber Negel ftd) in ber 

„natürlichen" Einffellung auf äufere Objefte befanben; baf eö ftch 

alfo, ffrenggenommen, um bie Unterfuchung »on Wahrnehmungen 

mit möglichff einfachem 3nhalf hanbelte.

W ir werben mithin auch baS, wa# bie erflärenbe 'pfpchologie 

über Neije unb phhftologifcf)e Borgänge al# Bebingungen ber 

Empf inbungen  feftftellte, in ftnngemäfer Weife auf bie W a h r 

nehmungen anwenben bürfen. W tr nehmen barum biefe ©eite 

ber gorfdjung furj »orweg, inbem wir benterfen, baf hier al# 

Neije neben ben relati» einfachen aud) Qbjefte »on beliebiger Kom- 

pliziertheitinBetrachtfommen; unb baf alSphhftologifche „parallele" 

für bie gebanfliche Deutung unb Berarbeitung ber Empfinbungen 

mehr ober minber au#gebehnte uttb »erwidelte „jentrale" ‘projeffe 

im ©rofhim anjunehmen ftnb. Die experimentelle 'Jorfchung hat 

burch bie Berwenbung ganj furj bauernber Neije, j. B . unter Be

nutzung be# „£ad)iftoffopS", ein Mittel, um ba# periphere Stabium 

be# Borgang# fojufagen ju ifolieren.

Doch auf bie mannigfachen Probleme, bie hier noch ber 

Klärung harren, fönnen wir nicht eingehen: wir halten e# für ge

boten, un# auf bie be|fripti»e Aufgabe ber (äuferen) Wahrnehmung 

gegenüber ju befchränfen.

3. Um ein Beifpiel einer Wahrnel)mung#analt)fe ju biefen, 

foil hier bie ©efid)fSwaljrnehmung eine# ruhenben D ing# 

jergl iebert werben.

Hering hat bie wichtige ©Reibung »olljogen jwifd)en bem 

„wir fliehen D in g "  unb bem Ding, wie wir e# fel)en, bem 
„©ehbing".

Bon bem „wirflid)en" Ding fann man fowohl im Sinne ber 

nai»en Auffaffung be# praftifchen £eben# al# auch im Sinne ber 

Naturwiffenfchaft reben. Befanntlid) werben zahlreiche Eigen* 

fdjaften, bie wir im gewöhnlichen Geben ben Dingen felbff ohne 

Weitere# beilegen (bie fogenannten „fefunbären" Qualitäten,wiel5arbe, 

Härte, ©efchmacf, Duft ufw.) »on ber Naturwiffenfchaft al# Wir* 

fungen gewiffer BewegungSoorgänge auf unfere Sinne#organe er

härt, fo baf für bie naturwiffenfchaftliche Auffaffung nur bie
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„primäten" Eigenfcfyaften: Raumerfüllung, ©ewid)f, llnburd)bring* 

üd)feit, übrigbleiben, woju wir nod) bie atomiftifche, bjw. molelulare, 

Struftur fceö ©ing« fjinjufügen fönnen. ©abei ift ber Raum, in 

bem für bie ‘pfjtyfif alle ©inge ft<$ beftnben, nicht ber anfd)aulicf)e, 

ftetö begrenjte Raum unferer natürlichen Sinne«wahrnehmung, 

beffen Mittelpunft w ir ftnb, fonbern er ift nach Analogie be« 

geometrifchen Raume« gebad)t, al« ein breibimenftonale«, unenb* 

licf>e«, überall gleiche« Kontinuum. Somit ftnb auch bie unmittelbar 

wahrgenommenen räumlichen Eigenfd)aften (©eftalt, Au«behnung) 

unb Bejiehungen be« ©ing« blofje Erlernungen be« „realen" 

©ing«. ©iefe« ©ing, wie e« bie Raturwiffenfchaft al« eine oon 

unferem Bewuftfein unabhängig eriffierenbe Realität anerfennt unb 

beftimmt, ift mithin für un« nicht metjr anfd)aulid) wahrnehmbar, 

wir fönnen e« nur begrifflich „benfen". Ilm ibealiftifchen Mifoer* 

ftänbniffen oorjubeugen, fei jcbod) fogleid) hinjugefügt: e« ift barum 

fein „Begriff", fonbern eine mit fiilfe oon Begriffen beftimmte 

„Realität".

Über bie Ejiffenj unb Befd)ajfenheit be« wirtlichen (bjw. 

realen) ©ing« ju befittben, iff aber feine pfhd)ologifd)e grage. 6« 

iff un« ohne wettere« eoibent, baf ein materielle« ©ing — fei e« 

naio ober Wiffenfdiaftlid) aufgefaft — nicht« °pfi)chifche«, fein 

Bewuftfein iff, fonbern einer anberen Sein«art angehört, 'gür 

bie (beffriptioe) ‘pfychologie fommt e« nur barauf an, ba« Wal;r-- 

nehmung«bewuftfein oom wirflichen ©ing ju befd)reiben.

Äier ift nun junächft ju beamten, baf ba« im eigentlichen 

Sinne Wahrgenommene nicht unfer ganje« Bewuftfein füllt. E« 

ift fojufagen oon einem „Äof" umgeben, ober e« hebt fd) »on einem 

„Äintergrunb" ab, ber aud) mehr ober minber oerfd)Wommen im 

Bewuftfein iff. (Rur auf ba« irgenbwie Bewuffe fommt e« 

natürlich hier an, nid)f auf ba«, wa« „in Wirflid)feit" ben Ämter- 

grunb ober bie Umgebung be« wahrgenommenen Objeft« bilbet.) 

Alle« wahrnehmenbe Erfaffen iff alfo ein „Äerauögreifen". Bei 

ber Erörterung ber Aufmerffamfeit werben wir un« nod) näher 

bamit ju befchäftigen haben; hier wenben wir un« ber 3erglteberung 

ber Wahrnehmung felbft ju.

Währenb ba« Bewuftfein oom realen ©ing im Sinne ber 

Raturwiffenfchaft ein unanfchaulid)e«, begriffliche« iff, mifd)t ftd) 

im Bewuftfein oom ©ing im Sinne be« praftifchen Geben« An* 

frauliche« unb Begrifflid)e«. Bei ber ©eficht«wahwehntung be«
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©ing« (bie un« ja hier befchäftigf) fann gleichzeitig gar mancherlei 

begriffliche« Wiffen über Eigenfchaften, Äerfuitff, 'prei«, Ber* 

wenbung«weifen ufw. be« ©ing« in unferem Bewuftfein ftd) be- 

finben. ©ewtf iff e« oielfad) oon ber jeweiligen Abficht unferer 

Betrachtung unb anberen XJmffänben abhängig, wa« oon biefem 

Wiffen un« gerabe gegenwärtig wirb unb wa« nid)t. E« fann 

oiele« fehlen, ohne baf be«halb unfer Erlebni« aufhört, eine Wahr

nehmung ju fein. Würbe aber überhaupt fein begriffliche« Wiffen 

ba fein, aud) nicht einmal ba«jenige, ba« gewöhnlich mit bem 

R am en  be« betreffenben ©ing« ftch oerbinbef; wären wir lebiglid) 

befchränft auf ba«, wa« wir im ftrengen Sinne be« Worte« 

„fehen", fo wäre eigentlich nicht mehr oon einer „Wahrnehmung" 

ju reben. W ir hätten bann nur eine un« ganj unoerftänblidje 

optifche Erfdjeinung. ©a« ift aber mehr eine für bie Analyfe 

nü l̂iche giftion al« ein wirtliche« Ertebni«. ©enn fetbff wenn 

Wir unter ungünffigen Bebingungen (etwa in ber ©ämtnerung unb 

in un« frember Umgebung) Wahrnehmungen machen, werben wir 

in ber Regel in ber £age fein, ba« ©efehene wenigffen« in un= 

beffimmter Weife begrifflich ju faffen, j. B . al« „etwa« Braune«", 

„etwa« Kleine«" ufw. ©etingt e« un« aber, bie Auffaffung unb 

©eutung bi« ju ber un« gerabe wünfd)en«werten Bestimmtheit 

burchjuführen, fo pflegen wir ju fagen: wir haben ba« ©ing „er- 
fannt".

©od) wollen wir jel)t oon all bem Begrifflichen tn ber Wahr

nehmung abffrahieren unb un« ffreng auf ba« ©efehene befd>ränfen! 

3nbeffen ift ba« nicht ganj leicht. W ir hören j. B . Au«brud«-- 

weifen wie bie: man „fehe" e« einem ©ing an, baf e« leicht ober 

fdjwer, glatt ober rauh, heif ober falt fei. Slnb man glaubt Wirflid) 

beim blofen Sehen berartige Eigenfd)aften mit ähnlicher Anfd)att- 

lid)feit unb Cebhaftigfeit wahrjunehmen wie etwa bie garben. Aber 

bei genauer Prüfung jeigt ftd) boch, baf ba«, wa« wir j. B . al« 

glatt fehen, oon ber Taff empfinbung „glatt" oerfd)ieben iff; wir 

fehen oielmehr eine gewiffe Oberflächenbefchaffenheit, freilich eine 

folche, wie wir fte taffenb al« glatt empfunben haben, unb berartige 

Taftempfinbungen mögen bann allerbing« babei auch reprobujierf 

Serben. 3n ähnlicher Weife werben bei ben anberen Beifpielen 

ientral erregte Empfinbungen au« anberen Sinne«gebieten mit ben 

optifd)en oerfchmeljett. Alfo aud) oon berartigen anfd>aulichen 

Bewuftfein«elemenfen haben wir (aufer oon ben begrifflichen) ju
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af>f(ratyieren, wenn wir ju bem im ftrengen Sinne „©efehenen", 

ju ben „Sehbingen" gelangen wollen, bie nad> Äering nitt# anbere# 

ftnb al# „Farben »erftiebener Art unb Form".

Wie »erhält ftt nun biefe# „Sehbing" ju bem „wirtlichen" 

©ing ber naioen Auffaffung? (93on bem ©ing ber 9?aturwiffen* 

fta ft tönnen wir abfehen, ba biefe# — wie fton bemerft — ein 

ffrenger objefti» beftimmte# ©tng ber nai»en Auffaffung iff.) W ir 

faffen babei ben 93egriff be# Sehbing# al# allfettig geftloffene 

Fläche. W ir müffen alfo ba# ©ing »on allen Seiten betrachten, 

um e# in feinem »ollen 93effanb al# Sehbing aufjufaffen. ©a# 

„Sehbing" in biefer bestimmteren 93ebeufung becft fich aber äugen* 

ftem tit nicht mit bem „wirflichen" ©tng, »telmehr entfprid)t jebem 

wirtlichen ©ing eine ganje 9?eihe »on Sehbingen; benn bie ©e* 

ffalten unb Farben ber wirflichen ©inge änbern ftct) ja, je nachbem 

wir in »erfchiebener (Entfernung un# »on ihnen beftnben ober fie 

unter »erfd)iebetten 93eleuttung#»erhältniffen wahrnehmen; bamit 

entffehen für un# immer anbere unb anbere Sehbinge. 9iun reben 

wir bot *>on ber „wirflichen" (ober „eigentlichen") Farbe, ©effalt 

unb ©röße ber ©inge. ©ie ©inge ftnb un# aber anfchautich (für 

ba# Auge) nur gegeben al# Sehbinge. ©er Sach»erhalt muß alfo 

ber fein, baß wir au# ber Füüe ber Sehbinge, bie einem wirf* 

liehen ©ing enffpreten fönnen, ein gewiffe# au#wähten, in bent 

ft t  un# ba# ©ing nach unferer Meinung fo barffeltf, wie e# 

wirfli^ iff. ©a# problem ift: nach welchen ^rinjipien erfolgt 

biefe Au#wähl?
©och ehe wir auf biefe Frage eingehen, wollen wir unfere 

Analtyfe no t 5« (Enbe führen.

W ir faßten ba# Sehbing al# in ft t  gefttoffen, al# fojufagen 

»on allen Seiten gefehen. 93ei ber gewöhnliten ©ingwahrnehmung 

wirb ß t  un# aber ba# ©ing nur »on einigen, »ielleitt nur »on 

einer einjigen Seite jeigen. W ir fönnen barum »on bem „Seh* 

bing" jurüefgehen auf bie „ © in g e r f t  einung", worunter wir ba# 

»erffehen wollen, „wa# ft t  »on bem ©ing in jebem Augenblicf 

ftnnlit »oll unb ganj barbietet". Wenn wir j. 93. einen Würfel 

in ber Äanb heruntbrehen, um ihtt n a t unb ttat »on allen Setten 

ju befratten, fo „erfteinen" je n a t ber Haltung feine Seiten* 

fläten balb quabratift, batb rettedig, balb rhombift, unb bie 

(Ecfen balb recht-, balb fpi$-, balb ftumpfwinflig. Ähntit »etfeln 

bie Farben, je natbem bie einjelnen Seiten bei ber ©rehung mehr
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ober minber belittet ober beftattet ftnb. Hm ba# „Sehbing" ju 

fonffituieren, müffen wir atfo au# biefen fo »ergebenen „©ing* 

erfteinungen" wieber au#wählen. 3a, »ielfat wirb e# fo fein, 

baß ein (ring# gefttoffene#) Sehbing ftt für un# überhaupt n itt 

fonflifuierf, fonbern baß un# nur eine ober mehrere ©ingerftei- 

nungen gegeben ftnb, bie un# ba# (wirffite) ©ing in ber Wahr
nehmung repräfentieren.

©aß bie „©ingerfteinungen" »ielfat ftarf abweiten »on bem, 

Wa# wir al# „wirflite" Farbe, ©röße unb ©effalt be# ©ing# an- 

fehen, ba»on fann man ftt an beliebigen 93eifpieten leitt über* 

jeugen. (E# wäre aber ein &erau#fallen au# ber beffripti»--pft»to- 
logiften 93etrattung#weife, wollte man etwa fo ftließen: bie 

^efjhautbilber ftnb jweibimenftonal, alfo fönnen bie ©ingerftet* 

nungen au t bloß jweibimenftonal fein. 93on 9?e$hautbilbern iff ja 

in ber beftreibenben ^ftjdjologie überhaupt gar feine 9?ebe, hötffen# 

in ber erflärenben. ©ie ft lit te  <Erlebni#beobattung aber wirb 

jebem unjweibeutig jeigen, baß ihm bie ©inge im allgemeinen al# 

breibimenftonale ©ebitbe erfteinen, unb jwar in ftnnenfältiger An* 
ftaulitfeif.

Wenn wir nun berüdfttfigen, baß wir, um bte „©ingerftei* 

nungen" überfehen unb beftreiben ju fönnen, in ber 9?egel bie 

(Erfteinung mit unferem 93licf burtlaufen müffen, fo fönnen wir 

in ber Anattyfe no t weiter jurüdgehen. W ir fönnen junäd;ff ba# 

jtnn lit■ anftaulite Material, ba# fid) bei gleitbteibenber 93lid* 

rittung, aber wed>felnber Aufmerffamfeit#rittung n a t unb na t 

barbietef, al# „ A n f t a u u n g "  bejeidjnen; wir fönnen ba»on ba# bei 

gleitbleibenber 93lid* unb Aufmerf|amfeit#rittung Wahrgenommene 

at# „ f i n n l i t e #  (Erlebni#" unterfteiben. Wenn i t  an biefem 

enblit uo t lebigtit ein qualitati» unb intenfi» ©leite# beadjfe, 

fo bin i t  bei ber optiften (Empfinbung angelangt, beren 

93ehanbtung wir auf ©runb einer fummariften Analpfe ja in 
Kap. 6 unb 7 »orau#geftidt haben.

Matt erfennt aber au# ber hier gegebenen genaueren Anatpfe, 

ttüe au#fttt#lo# ber 93erfut be# Senfuali#mu# iff, ba# gefatnfe 

93ewußtfein#leben au# (Empfinbungen aufjubauen. S to n  gegenüber 

ber Wahrnehmung muß biefer 93erfut gänjtit fteitern, obwohl bie 

Au# ftt ten gerabe hier für ihn no t bie retatio günftigffen ftnb.

fteht ferner, wette Fülle analtytifter Aufgaben allein 

bte Wahrnehmung ber beffripti»en ^fhtologie bietet. W ir haben 
Keffer, W^o(o3t( 10 ,



un# ja bisher befchränft auf bie ©eftchtSWahrnehmung be# (un* 

burchftchtigen) Körper«. Nun wären nod) anber#artige Körper, 

auch körperliche# »on wedjfelnber ©eftalt, wie Nauch* unb ©ampf- 

wotfen, ferner Bewegungen, Beränberungen, Sad>»erhalte jeber 

Art al# öbjefte ber optiftihen Wahrnehmung ju analpfteren. Enbtid) 

fommt bie Wahrnehmung »ermittetff anberer Sinnesorgane unb 

oermittetff gleichseitiger Berwertbung mehrerer Organe in Betracht. 

Um bie Methobe biefer Analpfen ju »eranfchaulichen, mag jeboch 
ba# gewählte Beifpiel genügen.

Um Mifoerftänbrnffen oorjubeugen, fei aber ba# nod) betont. 

Wa# wir „Sehbing", „®ingerfcf)einung" ufw. nannten, ftnb burd) 

Abftraftion gewonnene Seilanftchten be# Wahrnehmung#inhalf#; 

auch bilben biefe nicht etwa ben ©egenftanb unfere# (naioen) Wahr* 

nehmenS. Bielmehr iff biefeS auf ba# wirfliche ©ing gerichtet. 

W ir adjten im gewöhnlichen Berhalfen nicht auf baS „Sehbing" 

ober bie „©ingerfcheinung" ufw. als fofdje, fonbern auf bie ©inge 

fetbft, bie wir fojufagen leibhaftig »or uns ju haben unb ju er* 

faffen meinen.

Aber wenn auch &ic Wahrnehmung wefenSnotwenbig ftch auf 

ein wahrgenommene# ©ing (bjw. beffen Eigenfehaffen, 3uffänbe 

ufw.) bejieht, biefe# wahrgenommene ©ing felbft gehört nicht al# 

reeller Beffanbfeit jum Wahrnehmung#erlebniS. Bewei#: eine 

ganje $ütte »erfchiebener Wahrnehmungen fann ftch auf ba#felbe 

©ing beziehen (5. B . wenn wir um e# betrachtenb herumgehen), 

ferner: ba# ©ing ift nur möglich al# Näumlich'NealeS, aber 

nicht als Erlebnis, umgefehrt ift baS Wahrnehmungserlebnis nichts 

ben realen Naum ErfütlenbeS. Aud) bie Farben, bie Härte, 

©lätte ufw. be# ©ingS ftnb prinjipiell auSeinanberjuhalten »on 

ben entfprechenben EmpfinbungSbaten; biefe werben ja erft im 

Wahrnehmung#erlebni# »on bem Aft be# ®egenffanb#bewufjtfein# 

fojufagen befeelt, ftnnöoll gemacht, nämlich at# Eigenfchaften be# 
©inge# auf gefaxt.

So bleibt atfo ba# ©ing fetbft — ni^t nur ba# ber Natur= 

wiffenfchaft, fonbern auch baS ihm entfprechenbe ber gewöhnlichen 

Auffaffung — bem Bewuftfein felbft tranfjenbent.
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Elf te# Kap i te l

©ie 9Bal>rnel)numg bess 9Jamn[ici)ett 
unb ber 33etoegung

wir n ir fff' r?at n T  auf bie ® ementc ber Wahrnehmung, bie 
famfeit 1  t n ®«»pPnbungen bejeid^nen fönnen, unfere Aufmett 

bie r tt,olfcrt babei einen ^ &erl>licf geben über 

bejug aV fLeni n ? a3effeaUn9m Unb anterfuct>un9en' bie »>ir in 
Bon h 2  CI  neuewtt ^^c^otogic finben.

He ^ a t U ?  un7 tfc ?T 9' 9^ aft P fo*  pnächff
räumli l .» «1 i iU tt>crbcn' »ir an ben ©ingen 

b e f t n h 1 J *  Unt> ® effa(t e« n ««»> fte al« int Naum 
f nbltch »orftnben. Berüdftchfigen wir ferner nod; bie Wahr

nehmung »on Borgängen, fo treten hier gewöhnlich j e i t l i L

^  wed)flbe © T lf » o n C © f

» Ä : :

arbeitet fte fr U  ;?aumbelt,u^ i "  ^  fu« ' erflärenbe 
NaumeS q eL * t r  % qöorauö^ un9 ^eS wirftichen

F « : ä * s  z

®in9e, S t e f a n ,  

tönnen mit cmfcfiautid) reatrnebmen H nfJ. <■».’ ?  i " r!“n9' n) 

® tWif  äwf “ W « M  Wen einen

S f a s r  »  ä

eufltbtfche ©eometrte erforfcht bie ©efe^mäfig*
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feiten ber Raumgebttbe, wobei fte freilid) at« Sbealwiffenfchaft 

baoon abfe^en fann, ob Raum unb Raumgebilbe etwa« Wirf* 

liehe« finb, ©ie Erfenntni«theorie ober bte SOfotaphhfif f>at bie 

grage ju unterfud)en, ob bie Überjeugung »on ber <2Birfti<±)fcit 

be« Räumlichen berechtigt ift. 6 omit ftnb Ce(;ren wie j. 93. bie 

Kant« über bie „3bealität" be« Raume« »on ber cPfpd)oIogie rein* 

tich ju trennen. —
Wegen ihre« anfchautichen Eharafter«, ber ja auch ba« Kenn* 

jeid)en ber Empfinbungen ift, hat mön bie Elemente be« Raunt* 

bewuf tfein« gelegentlich al« „Raumentpftnöungen" bejeichnet. Allein 

e« fehlen hier bie ilntcrfdhiebe ber Sntenfität, bie wir bei ben 

Empfinbungen beobachten, ©a« ift ein beffripti»-pft;chologifcher 

llnterfchieb, ber bie Ablehnung be« Ramen« „Raumempftnbung" 

au«reichenb begrünbet. 3m Anfchluf an Kant ift e« öielfad) auch 

üblich, Raum* (unb 3eit-) Anfdjauung al« „formale" Bewuft* 

fein«inhalte »on ben Empfinbungen al« ben „materialen" ju fcheiben. 

Aber fo jutreffenb ba« für bie räumlichen (unb j eit lief) en) ©eftalten 

(giguren, Rhythmen ufw.) ift, Raum unb 3eit felbft al« Au«- 

behnung unb ©auer bilben (wie Schntieb-Kowarjif treffenb betont) 

nicht fowohl gormen, al« ben „©runb, ba« gelb ober bie golie", 

auf benen bie Empfinbungen erfcheinen. © af enblich Raum unb 

3eit für bie wtffenfchaftlid)e Erfenttfni« ber Realität „al« primäre 

Qualitäten" eine ganj anbere Bebeutung haben al« bie Empftnbungen 

(unb bie „fefunbären Qualitäten"), läft jwar bie Unterfcheibung im 

Äinblid auf bie geifftge Kulturleiftung: Wiffenfd>aft, al« fad>gemäf 

erfcheinen, fommt aber für bie pfychologifche ©effription felbft nicht 

in Betracht.
©te terminologifche linterfcheibung »on ben Empfinbungen 

foil natürlid) nidht bie Behauptung einfehtiefen, baf anfcf>auliche« 

Raumbewuftfein unb Empfinbungen gewöhnlich getrennt oon* 

einanber erlebt werben. SEftaffenhafte Erfahrung jeigt, baf ba« 

nicht ber galt ift. greilich ift nicht mit alten Empfinbung«ftaffen 

ber Einbrud be« Räumlichen fo innig »erwebt wie mit benen be« 

©eftd)t«> unb Taftftnn«, wenn auch eine gewiffe Einordnung in 

beu Raum bei allen erfolgt ober erfolgen fann. ©iefe beiben jeboch 

gelten mit Recht al« bie jwei Raumfinne. ©ie pfychologifche 

£lnterfud>ung aber hat ftch oc,r allem bem »ifuetten Raumbewuft* 

fein jugewenbet, ba in ben ©eftcht«raum auch ba« ©etaftete ein* 

georbnet wirb.
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Wett bte »ergebenen Empftnbung«flaffen in fehr »erfchiebener 
UJetfe am Eharafter be« Räumlichen teitjiaben — noch manche

«rü°Srot rr r öf ärt cr^ eint e§ nid)t tätlich, ba« Räumliche 
mfh Q ( Empftnbung«begrijf« ju bejeichnen (wie Qualität

Sntenfttat). E« wäre aber »erfe^tt, wollte man be«halb bie 

tmpfinbungen al« etwa« <£unffuelle« anfehen. ^un ft ift ja auch 

tn aumbegriff, unb wenn man bie Empfinbung „einfach" nennt, fo 

J l T V tei  bie ein{')eitliĉ e Qualität, nicht eine räumliche Unteil- 

tie9t öieIme^  f®/ baf wir bei ber Beobachtung 

m J 2 a “?9, ÖOn ^ rcm ^aumcharafter einfach abfehen. Wenn 

aar nicht" h ?  *** ®rünem):,finb»ng bejeichnet, fo fommt e« eben 

befiftt -r”' tt>ĉ c räumliche gorm ober Au«behnung er

«nfer B ? w S - lf^  ta &en SRttttm cin^ b"* ' «  erfüllt für 
er f e l b f t Ä ? “  Un* ifi berarf auf ^  angewiefen, baf 
ba/ f  ̂ ' tt)enn fe,ne ^uSbehnung »erfchwinbet. Aber 
A b f tS f  *b™ mTJ°* tev' w« lebtglich burd, fünftlich tfolierenbe 
Abftraffton Empfinbungen al« folche jum Bewuftfein bringen 

Erleichtert wtrb un« bte« aber im »orliegenben-gall babureb baf

S ä  5 »

ri“"9 bCr befWptii>en ^nfflabe hat man ftch baburch 

su b e S t  s*' ^  mmi rePeftiertc' ffa«  f^ticht ba« Erlebte 

L e r e Ä i  U 5U 3 « «e f» to e  hat man ftch

bewuftfdn? Öber bk ffra9e bc* Tiefen*

9erabe*u für unmöÄ 
unb noch 4  K  ^ an\man #  gefolgt,

-ßält man e« 2? Ü Ä  weiter au«gefponnen.

einer Entfernuna ö d «  • k  * "ba^ e*n  3 *n  trgenb- 

neben bem a erftlicb s n)a^ 9enommen »bne baf
beiben t J f c L  ^  b Unb jnmfen* bie Entfernung jwifchen 

Ä Ä ? ?  ^ Un fĈ Cn Wir nnfer Auge unb
Wir aueö n i l  s m^ rün^  iW , alfo fönnen

fehen " »»«?/ ü  trse tner ®n^ ernun9 üom ^  ober Retjhaut
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demgegenüber fann nur auf bie einfache Erlebni#beobad;>tung 

»erwiefen werben. Sie wirb jebermann jeigen, bafj wir bie ©inge 

in fleineren ober größeren (Entfernungen »on un# fehen. ©ie# 

Bewußt fein ber Entfernung, ber „Siefe" ift n it t  lebiglic ,̂ wie 

£ipp# meint, ein unanftaulfche#, begrifflofe# „Wiffen", fonbern 

wir erleben e# bei ber Wahrnehmung mit all bet Anftaulitfeit, 

Sinnfälligfeit unb Gebhaftigfeit wie 5. 93. bie Farben.

©afj e# au t ein „Wiffen" um (Entfernungen gibt, bafj biefe# 

ftch »ft »o« bem anftaulichen 93ewufjtfetn ber Entfernung unter- 

ftetbet (5. 93. bei ber Wahrnehmung be# Monbe#), unb bafj 

wir ba# festere banach ric t̂igfteUen, wirb bamit felbftrebenb nicht 

beftritten.
A u t  ba# iff eine »om anfchaulichen (Entfernung#f>ewufstfein 

»erftiebene Funffion, bafj wir auf ©runb berfelben bie objefti»e 

(Entfernung „abfd)ä§en". ©abei fönnen wir beobachten, bafj un# 

bie Anftauung mit fehr »ergebenen ©raben »on 93eftimmtheit 

gewiffe Schälungen nahelegt. ©iefe »erfchieb ene 93eftinimtheit ber 

Siefenlofalifation erleben wir j. 93., wenn wir einen Faben ein

mal im leeren @eftcht#felb, ba# anbere M a l in einem »on »er- 

fchiebetten ©ingen erfüllten Sehfelb beobachten. 3m allgemeinen 

nimmt mit ber Entfernung ber ©inge bie 93effimmtheit ber 

£ofaüfation ab. ©ewöhnlich jeigen au t bilblite ©arftellungett 

weniger au#geprägte Siefenwerte al# bie Wirflitfeit. Sfijjen 

fommt in ber 9?egel größere llnbeftimmtheit ber Siefenlofalifation 

ju al# »ollen ©emälben, unb biefe fönnen ihrerfeit# wieber in fehr 

»erftiebenem Mafje plaffift wirfen. A u t  eine fehr beffimmte an= 

ftau lite  Siefenlofalifation fann natürlich unter llmffänben beim 

Entfernung#ftä^en berittigt werben, ba wir hierbei mannigfate# 

(Erfahrung#wijfen berüefftttigen (j. 93. baft bei flarem Wetter bie 

©inge »iel näher au#fehen).
Sieben ber Sehtiefe fommt bet ber anftauliten ßofalifation 

no t bie Sehlage in 93etratt, b. h- ber Umffanb, bafj wir etwa# 

n it t  in »erftiebener Entfernung, fonbern au t rett# ober 

Iinf#, oben ober unten, in ber Mitte, enblit n a t  ber horizontalen 

ober »ertifalen 9?ittung orientiert fehen. ©ie Sehlage, j. 93. bie 

Neigung jweier gefehener F läten jueinanber, fann ebenfall# in 

»erftiebener 93effimmtheit gegeben fein. 9Reben ber Sehlage »on 

©ingen jueinanber, bie man al# bie „relati»e" bejeitnen fann, gibt 

e# eine „abfolute" Sehtage, b. h- eine Orientierung n a t ben für 
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unfere Anftauung „abfoluf" feftgelegten horizontalen unb »erti

falen 9?itfungen. ©afj biefe »orhanben ift, freilit nur al# ein 

fubjeftioer Mafjffab, jeigt ft t  befonber# in ben Fällen, wo fte mit 

ber objefti»en 9littung n it t  übereinffimmt. So oftmal# bei Eifen* 

bahnfahrten, worauf Äofmann mit 9^etf aufmerffam matt. „Sifjt 

man in ber Mitte be# Abteil# unb fteht in bem Augenblicf, in bem 

ber 3ug eine Kur»e burteilt, zufällig jum Wagenfenfter hinauö, 

fo bemerft man mit Staunen, bafj bie Fabrifftornffeine, auf bie 

ba# Auge gerabe trifft, ganj ftief ftehen."

Sieben biefen mannigfaten Fragen ber Cofalifation ffeht bie 

weitere, ob w ir9?äume al# f o l t e  „fehen". 9 iit f  nur Cipp#, 

fonbern au t anbere angefehene ^ftytologen beffreiten ba#. So 

fagt Stumpf j. 93.: „Wa# feine Farbe hat, iff für ben ©efttf#- 

ftnn n it t  »orhanben."

Äofmann bagegen ift ber Anfttt, „farbig im gewöhnliten 

Sinne" fönnten Wir ben Sehraum n it t  nennen. Er fann z^ar 

unter llntffänben farbig, z- 93. grau fein, wenn 9?ebel ober Sabaf- 

bampf ihn erfüllen. Aber bann liegt gerabe barin, bafj wir ben 

Sehraum n it t  Har unb burtftttig fehen, ber Anhalt für un#, 

bafj 9?ebel ober 9?aut ba iff. Aber au t ben flaren unb burd)- 

ftttigen 9*aum nehmen wir wahr „mit berfelben finnenfälligen 

©eutlitfeit unb Anftaulid)feit, wie wir nur fonft fehen".

M ir will f t  einen, bafj biefe Erflärung lebiglit eine anbere 

begrifflite Formulierung iff für bie Satfate, bafj wir bie ben 9?aum 

begrenzenben (farbigen) F läten in »erftiebener Entfernung fehen.

Äofmann »erfritf a u t bie Anfttt, bafj felbff F läten ohne 

Farben gefehen werben fönnen. „93efratten wir eine »ollfommen 

flare, burc^ftttige Fenfterfteibe ober bie 93egrenzung eine# ©lafe# 

flaren Waffer#. A u t  n>enn alle 9?efleje wegfallen, fo iff e# trofj- 

bem no t möglit, bie F iä te  Zu fehen; fte iff eben farblo#, ebettfo 

Wie in ber 9?egel ber bretbimenftonale Sehraum", ©iefern farben

leeren 9?aum glaubt er fogar n it t  nur eine einzige Qualität, 

fonbern eine ftetige 9?eihe »on farblofen Qualitäten zufpreten ju 

bürfen. Er weiff babei auf bie 93emerfung Gering# hin: „93ei 

Sage fteht man ben fogenannten leeren 9?aum z«>iften ft t  unb 

ben Sehbingen ganz anber# al# bei 9 la tt. ©ie zunehmenbe 

©unfelheit legt ftt n it t  blofj auf bie ©inge, fonbern au t S ti

ften un# unb bie ©inge, um fte enblit 9®nz zu öerbeefen unb 

ben 9?aum zu erfüllen."
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Ob nun bie ©rabe ber 93erbunfelung im 93ereit be# Farb- 

lofen liegen unb ju fdt>eiben ftnb oon ben ©raben be# St^äräer- 

werben#, b. ben Farbqualitäfen jwiften ©rau unb S tw arj: 

ba# fott hier no t al« eine offene Frage ber pftytotofiiften de* 

ffription angefehen werben.

Aber n>ie man biefe Frage au t entft eiben mag, jebenfatl# 

fann man n a t bem ©efagten ben 6 af> auf pellen, bafj ber „6 eh* 

raum" feine rein quantifatioe Erffrecfung iff, fonbern gewiffe oifuetle 

Q u a l i t ä t e n  jeigt. ©iefe wetfeln, je natbem wir ben 9?aum 

farbig ober farblo#, hell ober bunfel fel?en. dagegen benfen wir 

ben „wirfliten" 9?aum al# gänjlit leer unb fomit qualität#lo#.

E# bleibt aber jur ßtyarafferijierung be# an ftau lit gegebenen 

„Gebräunt#" no t bie Frage ju beantworten, ob unb wette 

quant i ta t ive  Abweitungen er oon bem „wirfliten" 9?aunt jetgf. 

darauf iff ju antworten, bafj ber erffere eine perfpeftiöifte 93er- 

fürjung unb 93erjüngung aufweift. Einmal fetpen wir bie in 9Birflit* 

feit parallelen 9Raumbegrenjungen (j. 93. bei Sunnelgewölben ober 

bei ben 93äumen einer Allee) in ber Ferne ftt nähern; fobann 

erfteint ber gefeierte 9\aum in ber 9?itfung ber Se^atfe (»er* 

gtiten mit bem wirftiten) jufammengeftoben.

Ä ^ntit U)ie wir ba# Seeing in ber 9?egel n it t  mit einem 

93licf wahrnehmen, fönnen wir a u t „benfetben" ©ehraum in einer 

ganjen Attjahl oon „9?aumanftauungen" erfaffen. Ob fein quali

tativer Eharafter ft t  änbert, je natbem unfer 93tid wanbert ober 

r itt, bebarf no t näherer Hnterfutung.

3. A u t  bie r ä u m l i t e n  E i g e n f t a f f e n  uttb 93ejie* 

(jungen ber mit bem Auge wahrgenommenen d i n g e  bieten 

Stoff für bie phänomenotogifte Erörterung. 90ßie wir unter* 

ftieben haben jwiften „Gehbing" unb „wirflitem" d ing , fo 

müffen wir a u t unterfteiben jwiften „Get;gröfje" unb „wirf* 

l i t e r  ©röfje". diefe SInterfteibung iff un# im gewöfmliten 

Ceben fo geläufig, bafj e# unnötig iff, fte erff al# ta tfä tlit nat* 

juweifen. 9Bie oft bemerfen wir, bafj etwa# gröfjer ober fleiner 

au#fteht, at# e# „in 9Birftitfeit iff", unb wie off reben wir oon 

„fteinbarer" ©röfje! 93ei altebem iff bie anftau lit gegebene 

©röfje be# Sehbing# gemeint, bie Wir at# „Sehgröfje" bejeitnen. 

die 6 ef>gröfje fann je n a t ber Entfernung wetfetn, ohne bafj 

eine Änberung ber „wirfliten" ©röfje eintritt. S to n  hier fei 

barauf hingewiefen (obwohl e# eigenftit über ben 9?ahmen ber 
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beffriptioen ^fotologie ^inaulweiff), bafj jwar bie ©röfje ber 

9?e<jhautbilber proportional jur Entfernung, bie ©ehgröfje bagegen 

oiel langfatner ft t  änbert. Snfotgebeffen erfteinen un# perfpefti* 

» ift richtige 3eitnungen at# gänjlit oerjeid)nef: ba# Vlafye rela- 

tio ju grofj, ba# Ferne ju ftein. Monte# fpritf bafür, bafj n itt 

für alte Snbioibuen bie 6 ef)gröfje bei Entfernung ber dinge in 

gteitem Mafjffabe abnimmt, der t)ier oorltegenbe Satbeffanb 

müfjte junätft einmal beffriptit>*ffatiftift feffgeftellt werben, etje 

man an Erflärung#oerfute ^erattgeljen fann.

d a  wir bie „wirflite" ©röfje ber dinge n itt nur in begriff* 

litem denfen beffimmen (burt Angaben in Cängenmafjen), fonbern 

auch anftau lit in ber 9Bahrnehmung ju erfaffen glauben, fo 

müffen wir offenbar au# ber Mannigfaltigfeit ber Gehgröjjen eine 

herau#greifen, bie un# al# bie „wirflite" ober „natürlite" ©röjje gilt. 

Sfreng genommen wirb e# n itt eine Sehgröfje fein, bie wir in 

biefer 9öeife beoorjugen, fonbern eine gewiffe ©ruppe benatbarfer, 

bie ftt für un# aber n it t  merflit unterfteiben.

E# ergebt ft t  ^ier fofort bie Frage: weite Entfernung ober 

Wetter Entfernung#bereit ift e#, innerhalb beffen wir bie „wirf

lite" ©röfje ber dinge Wahrnehmen? diefer „natürlite" Ent* 

fernung#bereit läjjt f t t  (mit Sofmann) fo tarafterifteren: „Man 

barf nur fo nahe an bem ©egenffanbe ffehen, bafj man (eoenfuetl 

au t nur mit 93ewegungen bet Augen unb be# Kopfe#) ben ©egen- 

ffanb mit feinen Seilen no t leibtit überfein fann, unb man barf 

ftt anbererfeit# au t nur fo weit oon bem ©egenftanb entfernen, 

bajj biefer no t merftit in berfelben ©röfje erfteint wie bei ber 

eben bejeitnefen gröfjfen Annäherung. 93ei großen ©egenffänbett 

gehören alfo bu rtftn ittlit größere Entfernungen jum natürliten 

Entfernung#bereit al# bei fleineren." 93in id) aber weit genug, 
um einen grofjen ©egenffanb in feiner nafürliten ©röfje ju feben 

fo bin id> freilit ju weit, um a u t feine 93effanbteile (5. 93 bie 

3iegetffeine eine# Saufe#) in ihrer natürliten ©röfce »a^rjune^men 

„die natürlite 6 ehgrö£e eine# grofjen ©egenffanbe# fefjt ftt alfo 

n itt einfat au# ben natürliten Sehgröjjen ber gefel;enen Seite 

jufammen, fte iff nid)t bie „Summe" ber Sehgröfcen ber einjetnen 
Seile."

M it ber Entfernung oon einem ding hängt a u t feine „Über* 

ftaubarfe if"  jufammen, b. h- ber gleitjeitig überfehbare Kreis 

oon Sehbingen. dafj Überftaubarfeit unb Sehgröjje in 93ejiehung
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fielen, hat 3aenfd) gezeigt. ©afür foremen ^auptfäctjtic^ fotgenbe 

Satfachen: 1. Wenn bie gefehenen ©inge (in Wirflid)feit unb 

reinbar) größer unb ferner ftnb, fo fann ein fleinerer ©eftcht«- 

winfel überbaut werben, at« wenn fte fteiner unb näher ftnb (fo

genannte« Aubert*$oerfterfche« Phänomen); 2. Betrautet man bie 

©inge burcfy »erfteinernbe Cinfen (ßinfenmifropfte), bann nimmt 

bie llberf^aubarfeit ju in bem Mafje, at« bie Gehbinge fteiner 

werben. Neuere Unterfudjungen haben 3aenfd) ju bem Grgebni« 

geführt, baft bei biefen gefe t̂näftigen Beziehungen jwifcf>en Geh- 

gröfte unb Überfchaubarfeit bie teuere ba« au«(d)taggebenbe M o 

ment, fojufagen bie unabhängige Bariabte ift. Gr hat barum ben 

©af* aufgeffettf: „Gin Netjhautbilb wirb im Ginne fcheinbarer 

Kleinheit ober im Ginne fd)einbarer ©röfte au«gewertet, je nacbbem 

ein retati» großer ober ein relativ fteiner Bejirf be« Objeft« gteid)-

jeitig überbaut wirb."
©aft bie Auffaffung »on ©effalten eine vom bloften Bor- 

hanbenfein »on Gmpftnbungen ju fcheibenbe Bewufttfein«tatfad)e 

fei, ift heut« »on ben ^fhchotogen faft au«nahm«to« anerfannt. 

©ie at« räumtidje gigur (ober fonft at« jufammenhängenbe« ©anje«, 

j. B . at« Melobie) aufgefaftte Bietheit »on Gmpfinbungen unterfcheibet 

ftch »on ber gleichen Bietheit, bie aber at« fotd>e »om Bewufttfein 

nid)t jufammengefaftt wirb, ©abei fei gleich t>emerft, baft bie ©e- 

ffatt nicht btofj burch Gpnthefe, fonbern auch burch Analpfe au« 

einer Mannigfaltigfeit »on Ginbrüden für un« entftehen fann.

Neuerbing« aber erft ift bie grage bi«futiert worben, ob bie« 

©eftattbewufttfein etwa« ©ebanfliche«, eine „intelteftuette Munition" 

ober etwa« „Grfcheinung«mäftige«", b. h- Anfd)auliche« fei. $ür bie 

erftere Anftcht ift ein Gehütet Gtumpf«, 91. ©etb, eingefreten. Gr 

glaubt bie ©eftaltauffaffung reftlo« jutüdführen ju fönnen auf bie 

abfoluten Glemente, bie Gmpftnbungen, unb ba« (gebanfliche) Be- 

wufttfein ber jwifd)en ihnen beftehenben Netationen. ©iefe bure

au« beffripti»e grage fann natürlich nur butch genaue Grtebni«- 

beobachtung entfehieben werben. Auf ©runb biefer aber muft ich 

A. Softer beiftimmen, ber im ©egenfat* ju ©etb bie wahrge- 

nommene ©eftatt at« etwa« unmittelbar anfd)autich ©egebene« er- 

ftärt hat, ba« nicht ibentifch fei mit bem Bewufttfein »on Ne- 

lationen. Unterffüt)enb wirft bie Grwägung, baf) e« jwif^en einer 

Anjaht »on Gtementen ja unabfehbar »iete Nelationen gibt, »on 

benen wir boch jumeift gar fein Wiffen haben. Anbererfeit« fann 
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freilich ba« Mitauffaffen ber Beziehungen beitragen zum Auffaffen 

ber ©effalten. Go gehen, wie k . Bühler neuerbing« gezeigt hat, 

in bie Auffaffung fompteyer Naumgeftalten bie Wahrnehmungen 

»on ©teid)heiten unb Begebenheiten at« Momente ein.

4. Ghe wir »on ber beffripti»en BetracE)tung ben Unter- 

fuchungen un« juwenben, bie eine Grftärung ber optifd>en Wahr- 

nehmung«ertebniffe anftreben, fei nod) furz auf eine grage einge

gangen, bie in ben £ehrbüd)ern bet °Pfi)chologie meift au«füt;rlid> 

behanbelt wirb: bie 'Jrage, ob bie Naumanfchauung  etwa« 

Ursprüngliche«, b. h- Angeborene«, ober ob bie Farben- (unb 

Berührung«-) Gmpfinbungen urfprünglid) etwa« Unau«gebehnte« 

Unb unb erft im ßaufe ber Gntwidtung Naumcharafter erhalten. 

W ir haben ttid)f bie Abftchf, in ben über biefe ‘Jrage fchwebenben 

Gtreit ber „natioiftifchen" unb ber „genetifchen" (ober „empiriftifd>en") 

Theorien (z. B . £otje« „Cofatzeichen"- unb Wunbt« „Berfchmel- 

jung«"--^heorie) un« näher einzulafjen. ©enn im ©runbe gehört ba« 

ganze 'Problem in bie genetifche, fpeziell 5?inbe«pft)d)ologie. ^ür 

ba« Bewufttfein be« erwad)fenen 3nbi»ibuum« (ba« ben ©egen

ffanb ber allgemeinen ^fpchologie bitbet) haben bie genannten Gmp

finbungen unzweifelhaft Naumcharafter. At« bebeutfam zur Be

antwortung jener genetifchen $rage fotl aber ein 3wiefache« betont 

werben. ®aö Naumhafte iff etwa« fo Gtementare« unb »on Gmp- 

nnbung«quatität unb 3ntenfttäf (in ber Abftraftion) fo beufliefa 

brennbare«, baft e« »on »ornI;erein au«ftchf«lo« erfd)einen bürfte, 

^  au« „raumlofen" Gmpftnbungen ableifen zu wollen. 3n ber 

v.at erweifen ftd) bie in biefer Nietung gemachten Berfuche al« 

(.f ^einableitungen. Gie jtnb Au«täufer ber unburdjführbaren fenfua- 
lt[ft]chen ^enbenz, alle Bewufttfein«inhalte au« Gmpfinbungen zu 

erflären. Unb zweiten«: wenn fich no<$ beim Grwad)fenen »ielfa* 

me Ber»ollfommnung be« Naumbewufttfein« zeigt (z. B  burd) 
S tta n « , „„„ e „ tfernnngiifcp4™), fo beut« b«S W „„ j,arouf 

u i  btefeä « m u S t f tm  näcfjt ot« eflnaS fertige« angeboren wirb. 

6 .m e  oUmoHlci)« « n to iilu n g  iff benn aucf> burd, antefudmngen 

an ftmbero unb an operierten <8lmb9ef>otenen fd>on in nwnnig. 

fact)er Ätnfid)t näher erforfcht worben.

5 Wenben wir un« nun »on ber beffripti»en Betrachtung 

ben Aufgaben zu, bie ber erftärenben ^fechologie in beäug auf 

b»e ©eficht«wahrnehmung be« Näumlichen erwachfen. ©ie^robtem- 

1*euuttg tff hier im allgemeinen analog berjenigen bei ber Grftärung
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bet Empfmbung. ©afj e# objeftioe 9Reije gibt, wirb beiberfeit« 

,,»orau#gefetjt". 3n unferem Falle frnb eben bk „wirfliten" 

9?äumc fowie bie „wirfliten" räumtiten eigenftaften unb 93e> 

jieljungen ber ©inge bie objeftioen 9?eije. (®ajj wir biefe legieren

-  pfytologift befrattet — nur „benfen", n it t  „anftauen" 

fönnen, fommt für je§t n it t  in Frage unb oermag unfere Über* 

jeugung »on ihrer „W irflitW t" burtau« n it t  ju beeinträttigen.) 

e# gilt nun bie gefe^mäfHgen 93ejiehungen jwiften bem 

9?äumliten, wie e# „wirflit" ift/ unb wie e# un# „erfteint", b. I). 

anftaulit f i t  barftettt, ju unterfuten unb »or allem bie <23er* 

ft iebenhe i ten  jwiften beiben ju erflären. Wie man bie ©ioer- 

genjen jwiften 9Reij unb empfinbung in erffer Cinie burt &hpo- 

tiefen über ba# (fojufagen bajwiften geftobene) phtyfiologifte 

©ebiet begreiflit ju maten fu t t , fo gilt ein gleite# au t hier. 

Sebod) fommen in höherem Majje anbere, „geiffige" (phhftologift 

gefprod)en: jentrate) ‘projeffe ber Verarbeitung be# anftauliten

einbrud# in 93etrad)t.
Um bie Erforftung biefe# ©ebiet# hat ft t  befonber# gering 

unb feine S tu le  »erbient gematt. Sebot ftnben ftt in ben 

(fton erwähnten) Striffen 3aenft# »ielfat abweitenbe Anfitten 

»ertreten. ©in Seitproblem, bie Wahrnehmung ber ©eftatten, ift 

feit (Ihr. ». ehrenfei#’ Auffafj „Über ©eftaltquatitäten" (1890) 

iiberau# lebhaft bi#futiert worben, fo bafj über biefe Frage allein 

eine ganje Citerafur »orliegt. Eine grünblite experimentelle Unter- 

fud)ung einiger hierher gehöriger eiementarpt)änomene gibt K. Vühter 

in feinem 93ut »Über ©eftaltwahrnehmungen" (I. 93b. 1913).

6. Aut bejügtit ber Wahrnehmung be# 93äumliten hat man 

„6 t » e i t e nw e r te "  feftgeftetlt. ©ie Frage tautet hier fo: wie 

grofj ift ber ©efttf#n>infet, ben ein ©egenftanb haben mufj, um 

eben not oon bem einzelnen Auge gefel;en ju werben? e# jeigte 

jtd), bafj bei »erftiebener Äelligfeit ba# ergebni# fehr »erftieben 

war. 93efanntlit fehen wir ja a u t bie Fijfterne wegen ihrer ge

waltigen Äettigfeit ganj gut, obwohl ihr ©efttt#n>infel untnefjbar 

Hein ift. ©iefer einflufj ber ioeltigfeit auf bie Wahrnehmbarfeit 

oon 9?äumlitem unfer fteinftem ©efttt#winfet ift wot;t Ph9fl0‘ 

logift ju erftären. ©ine Slnoollfommenheit ber Sfrahtenbretung 

im Auge bürfte bie £lrfate fein: bie »on einem °punft be# wirf- 

liten Raunte# au#gehenben Strahlen werben n it t  nneber genau 

auf einem fünfte  ber S chau t »ereinigt. 6 ie breiten ftt aber

um fo mehr au#, je größer bte Äelligfeit iff. Al# befonber# ge

eignet für biefe Stwellenunterfutung erwiefen ftt flehte ftwarje 

Quabrate auf weifjem Rapier. Sie werben bei guter Sage#-- 

beleuttung no t unter einem ©efttt#winfel »on 1/i Winfelminute 

erfannt. Al# fleinfte entfernung, bei ber no t JWei fünfte ober 

Ciniett at# räumtit getrennt gefehen werben, ergab ftt unter 

günffigen 93ebingungen ca. 1 Winfelminute.

Al# „normal" wirb in ber augenärjtliten ^raji#  bie Seh-- 

ftärfe eine# Auge# bejeitnet, wenn e# 93utffaben, 3ahlen ufw. 

no t unter einem ©efttt#tt>infel »on 5 Minuten ju erfennen »er-- 

mag. 3ebot fönnen gute Augen öielfat ba# ©oppelte leiffen.

Alle# bie# gilt aber nur für ba# Sehen mit ben SRefjhaut- 

gruben; n a t ben Seiten hin nimmt bie £eiffung#fähigfeit be# 

Auge# im Wahrnehmen »on 9?aumgröfjen, bjw. 3it>iftenräumen, 

fehr raft ab. Sie beträgt in einer entfernung »on wenig ©raben 

ttom Fifationäpunft nur no t 1U, in 10 ©rab ©ntfernung x/7, in 

50 ©rab Vso-

Au# biefer rafd>en Abnahme erflärt e# ft t  au t ,  bafj bie 

Fähigfeit, »erfttebene 9?aumgröfjen »ergteitenb ju beurteilen, ba# 

fogenannte „Augenmaß",  bei ruhenbem Auge geringer iff al# 

bei bewegtem, ©enn in erfferem Falle wirb ein befrätfliter Seit 

ber ju »ergleitenben Hmriffe mit feitliten Seilen ber ^efjhaut 

(b. h. peripher) gefehen, währenb bei bewegtem Auge alle# nat= 

einanber an bie Stelle be# ftärfffen Sehen# gebratt t»irb. Cinien 

unb Abftänbe »on fünften werben auf biefe Weife no t fiter 

unterftieben bei einer ©ifferenj »on Vsobi# Vooi^rer objefti»en ©röjje. 

M it berfelben Feinheit werben bie Shtferftiebe »on Ftäten erfannt.

7. eine 9?eihe »on Fragen erwatfen für bie Forftung au# 

ber Satfate, ba§ wir mit jwei Augen fehen. ©er 9?eij ift alfo 

einer, ber ihm enffpretenbe 93ewufjtfein#inhalt ebenfall#, aber jwei 

Phhftologifte Vorgänge bilbett bie Vermittlung, ©a# »erlangt bot 

erflärung!

3unätft gilt e# freilit a u t &ier ba# Satfättite  feffjuffellen. 

Wa# auf bett Aufjenränbern ber S^eftaut ft t  abbilbef, wirb nur 

ntit je einem Auge gefehen, unb infofern ergänjen f i t  bte beiben 

©efitt#fetber. Wa# bie übrigen Seile ber 9?ef3haut betrifft, fo 

hat man befannttit bie merfwürbige Satfate feftgeftetlt, bafj jebem 

fünfte ber einen Sfteftaut ein beffimmter ber anberen berart ju- 

georbnet iff, bafj bei gleit^eitiger unb gteitartiger Erregung ber
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beiben fünfte „einfad)" gefeiert wirb, derartige „forrefponbierenbe" 

(ober „ibentifche") fünfte ftnb junächff bie Retjhautgrubett unb 

auferbem alle bie Stellen, bie »on ben Refjhautgruben in gleicher 

Richtung gleich »eit abffehen. ©aoon, baf bieS ©efe§ nicht ganj 

genau ffimmt, baf eine gewiffe „Snfongruenj ber Re^äute" beffeht, 

wollen wir hier abfehen. Wichtiger iff bie grage, wa« wir erleben, 

wenn forrefponbierenbe 'purtfte gleichseitig »on »erfchiebenen Reijen 

getroffen werben. ES triff bann ber fogenannte „W  eff ft reit 

ber Sehfelber" ein, ber in einer unruhigen, regellofen, gegen- 

feitigen Berbrängung ober Mifd)ung ber beiben Bilber beffeht. 

Wirfen auf bie forrefponbierenben fünfte gteicE>geffattete gelber 

»on öerfd)iebener garbe, fo fommt eS jur „binofularen garben- 

mifd)uttg". ES wirb babei eine Art marmorierter gläd)e wahr- 

genommen, ober bie eine garbe liefert nur eine Art 3ufa§ jur 

anberen. 60 ergeben j. B . ©elb unb Blau nicht Wie bei ber ge* 

wohnlichen garbenmifchung ©rau, fonbern abwed>felnb ein grün

liches ©elb unb ein grünliche« Blau.

®ie ©efamtheit alter ©teilen beS AufenraumS, bie bet einer 

gewiffen gegebenen Augenffellung einfach gefehen werben, nennt 

man ben „Äoropfer". Er iff bei gerabeauS nad; »orne gerichteten 

Augen eine jur Stirn parallele Ebene, in ber auch *>er ftj*ierte 
'punft liegt.

Treffen objefti» gleid>e Reije auf nicht forrefponbierenbe (b. i. 

„bisparate") fü n fte , fo entffehen © o p p e l b i l b e r .  greilich beffeht 

ein gewiffer geringer Spielraum, innerhalb beffen ftch ber Reij auf 

ber einen Refjhauf »erfchieben barf, ohne baf baS E in fa c h e n  in 

ein ©oppelfehen übergeht. (©iefe Tatfache wirb unS beim Tiefen- 

fehen noch befchäfttgen.) ©egenftänbe, bie näher liegen al« ber 

ftrierfe, werben in „gefreujten" ©oppelbilbern gefehen, entferntere 

in „gleichnamigen" (b. h- baS rechte Auge fteht fein Bilb rechts, 

baS linfe linfS »om fixierten ©egenftanb, waS burch gefonberfeS 

Öffnen unb Schliefen ber Augen feftgeffellt Werben fann).

© af wir »on biefen ©oppelbilbern, bie bocf) forfwährenb 

entffehen fönnen, faum je im gewöhnlichen Geben etwa« merfen, 

beruht hauptfäd)lich barauf, baf wir in ber Regel nur auf baS 

girierte achten. W ir fixieren aber mit ben Retjhautgruben, bie 

als „forrefponbierenbe fünfte" nur einfache Einbrüde liefern. So* 

bann mag aud) burch ben Wettffreif ber Sehfelber »on ben ©oppel

bilbern meiff baS eine unterbrüdt werben.
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Mithin funftionieren bie beiben Augen normalerweife fo, als 

ob fte ein Organ wären. Anatomifd) hat bieS feinen erflärenben 

©runb in ber engen Berfnüpfung ber beiben Sehneröen innerhalb 

beS ©ehirnS. ©ie »on ben gleichnamigen (b. i. ben „forrefpon- 

bierenben") Retjhauthälffen auSgehenben Reroenfafern enbigett ge- 

meinfam in bemfelben Sehhügel, unb bie fte fortfe^enben Rer»en- 

bahnen tn berfelben Region, ber „Sehfphäre", bie im Äinferhaupt- 

lappen beS ©rofhirnS liegt. 3nfolge biefer angeborenen Befchaffen- 

heit beS Organs ift baS forrefponbierenbe gunftionieren ber Sei)* 

häute in ber £>auptfache ebenfalls angeboren, ©och tann eS unter 

befonberen Umffänben jum Erlernen neuer 3uorbnungen »on Re§- 

hautpunften fommen. ©ieS hat man an gätlen beS gewöhnlichen 

(fogenannten muSfulären) Sd)ielenS überjeugenb nad>gewiefen.

8. ©ie Anorbnung  ber © inge  im Sehraum  ift (nach 

•ÖeringS ,,©efe§ ber ibenfifchen Schichtungen"), gerabe fo, als 

Wenn bie wirflichen ©inge mit einem 3hflopenauge über ber Rafe 
Sefet;en würben.

©er fixierte 'punft heift ber „Kernpunft" beS SehraumS; 

bie b,urch ihn hinburd) gelegte glädje, weld;e jur Blidrtchtung beS 

gerabeauS geffeilten, ruhenben 3hllopenaugeS fenfred)f fteht, bie 

«Kernfläche". 3n biefe wirb alles, waS mit forrefponbierenben 

vunften gefehen wirb, lofalifterf. Saenfcl) erblidf hierin auf ©runb 

feiner experimentellen £lnterfud)ungen ben Spejialfall einer all» 

gemeinen „orfhogonen CofalifafionStenbenj", b. h- einer Tenbenj, 

©eftd)tseinbrüde fenfrecht jur Blidltnie ju lofalifteren. Sie trete 

jm allgemeinen beim einäugigen Sehen beutlid>er tjeröor, weil beim 

inofularen Sehen noch anbere Moftoe gegeben feien, bie auf eine 

anbere ßofalifation hinbrängten. Ein Objeff, für befjen Tiefen-- 

altfation feine wirffamen AnhalfSpunffe gegeben finb, erfcheint 

relati» fern ober relati» nahe, je nachbem gleichjeitig mit ihm ein 

eftimmt lofalifterfeS fernes ober nahes Objeft aufgefaft wirb.

, lc*>tung ber Aufmerffamfeit in bie gerne (ober Rähe) erteilt — 

<41. , efenheit anberer £ofaItfafionSmoti»e — allen gerabe im 

( h' ber ^ ufnterffamfeit ftehenben Objeften einen gern-
vo erRahe*)wert. ©a wir beim Senfen ber Augen jeweils nähere 

e en beS gufbobenS erbltden, fo entwidelf ftch bie ©ewofmheif, 

en -aufmerffamfeifSort bei Berlegung nach unten jugleich auch in

lirfi T ^  0et ê9en. ©aS im ©eftchtSfelb unten Befnb* 
H>e tff jugleich einbringlicher als baS oben Befinbliche. ©arum iff
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e# leichter, ba« Sintere gleichzeitig mit bem Oberen 51t fef)en, al# 

umgefehrf. ©arau# erflärt ftd) bie bei Analpfe be# £efen# feft- 

geffellte Satfacf>e, bafj mir mit bem 93ltcf läng# be# oberen Nanbe# 

ber miffeljetligen 93ud)ffaben tyingleiten.

W ir erinnern un#, bafs für ba# Einfad)fehen mit forrefpon-- 

bierenben fünften ein getoiffer Spielraum beftefjt. ©er Neij mu| 

nicht ganj genau ben forrefponbierenben ^unft treffen, er fann ein 

wenig abweidjen, alfo einen bi#paraten ^un ft treffen, ohne bafj 

fcf)on ein ©oppelbilb entffef)t. Gering hat nun gejeigt, bafs biefe# 

Ehtfadjfehen mit (quer*)bi#paraten fünften einen Siefeneinbrud 

bebingt. ©ie# jeigt ftch 5. 93. beutlid) beim Stereoffop. ©urd) 

biefen Apparat werben jwei 93ilber be#felben ©egenftanb#, bie natty 

ihren räumlichen Abnteffungen um ein ©eringe# in bestimmtem 

Sinne ftcf) unterfcheiben, getrennt ben beiben Augen bargeboten, 

fo bafj bie Hmriffe nicht genau auf forrefponbierenben Nefshaut-- 

punften ftch abbilben. ©a# Srgebni# iff, bafj ein ©egenffanb ge

fehen wirb, aber mit bem anfcf)aulid)en Einbrud ber Siefenerffredung, 

alfo be# Körperlichen, 'plaftifcfyen.

©ie Ceijre ber Äeringfctyen Schule, bafj e# bie primäre Fünf- 

tion ber Querbi#paration fei, un# barüber ju unterrichten, ob ein 

^un ft in ber Kernfläche be# Sehraume# liegt ober nid)t, bjW. 

welchen Abftanb er »on berfelben bep§t, iff »on Saenfd) einer ein» 

ge^enben Nachprüfung unterjogen Worben. Er fommt ju bem (Er

gebnis, bafj neben ber Querbi#paratton anbere Momente noch für 

ben Siefeneinbrud in Betragt fommen. 3n#befonbere fuct)t er ju 

jeigen, bafj bie Wanberungen ber Aufmerffamteit, bjw. bie auf# 

engffe bamit »erfnüpften 93lidbewegung#impulfe, ber ben Siefenein* 

bruef urfprünglich erjeugenbe Faftor fei. Nur fofern bie Quer-- 

bi#paration jum Wanbern ber Aufmerffamfeit ober ju Konöergenj* 

unb ©ioergenjimpulfen ber Augen Anlafj gebe, führe auch fte 

Siefenwahrnehmung herbei unb fönne fchliefjlicf) infolge Übung 

auch auf affojiatioem Wege eine folche bireft au#löfen.

3ft bie Siefenwahrnehmung aber urfprünglid) nicht an einen 

peripheren, fonbern an einen jentralen ‘projefj — Aufmerffamfeit#- 

Wanberung ober Erteilung »on Smpulfen jur Augenbewegung — 

gefnüpff, fo iff e# »erffänblidh, bafj nicht bloft bie Querbi#paration, 

fonbern auch anbere Umffänbe Siefeneinbrud bebingen. ©ie Auf- 

merffamfeif#wanberung fann ja auch burch Affommobation, burch 

lebhafte 93orffellungen (fo bei umfehrbaren 3eichnungen) unb anbere
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Motwe au#gelöff werben, © af aber gerabe ber burcty bie Quer- 

bt#parafton angeregte Siefeneinbrud burch feine Einbringlichfeif unb 

quanftfaftöe 93effimmtf)eit fleh au#jeichnet, erflärt 3aenfch barau# 

m  m btefem Falle bie Wanberung be# 93lide# (ober ber Auf^ 

merffamfeif) befonber# häufig unb lebhaft unb in ihrem quanfifatiöen 
93efrag beftimmf unb einbeufig fei.

©a aber Aufmerffamfeit lebiglich etwa# fojufagen Formale# 

etne »erfd;tebene £öhe be# *Bewu§ffein#grabe# bebeutet, fo erfebeint 

boĉ  f^agti<̂>, ob burd) fte in erfter ßinie etwa# 3nhaltIich=An* 

Itaultche# wie ber Siefeneinbrucf bebingt fein fönne. E# iff aud) 

beatten#wert, bafj Saenfrf) Wanberungen ber Aufmerffamfeit unb 

» e ( o b e r  3mputfe baju) unterfef>ieb*lo# Sur Erflärung 
wmenbef, obwohl betbe# nicht ba#felbe bebeufen, ja nicht einmal

S i  nJei? f ,f' ^  ®nWi* !l“  rc,,cauf *»«*»htnwte#, überfehen, baß in feinen Verfugen no* qan* anbere 

Zentrale Faftoren wefenflich beteiligt waren, fo bie foUefti»e Auf- 

Täflung bte ©eftaltauffaffung. ©iefe fönnen aber niefit lebigli* 

«f Aufmerffamfeit rebujiert werben, fo wichtig biefe babei fein mag. 

®mtt bietet bie Satfache ber anfd)aulid>en optifeben Siefen-

Ä t r x  « * * * * * * «  4  4 5 «

un# Si?  "°n bet ® eflfa^ti»ahrnehmung. ©ajj
barbieftn fJ* atifd>aultch an unb mit ben ©egenffänben ftch 

feffaefteltf s'T  ^  M  btt ^nomenologiföen Erörterung

b?r9 © eftaffr  ^  bie ^  « « ‘ *«*«»8
tiw*« UnÖ nac^ ^ rem 93erhältni# 5u ben objef-

m !5Cn' b‘ ^  ben „wirflichen" ©effalfen.

©(>ffr,r/9e f ^ er ber naf)eliegenben unb üblichen Auffaffung, baft bte

biefer % .ff ff ^  ^  W  GorneIiug ben ana^W rx  Eharaffer 
we|er Auffaffung#projeffe »erfrefen. 93ühler fommt *u bem Er

M W  öortiegen «„„e . ^  ‘ “J ™

l i*  s“ OT' " 0d> “ ,K,mI9|iir‘ct ©tfMrteinbrucf totjionben S JiA j.,
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fonbern fofort auf einzelne Momente richten; woburch bie Auffaf

fung fpnfhetifche« ©epräge annimmt. 60 fonffatierfe <23. bei 

Gfpofttion eine« Sech«ecf« ber Beobachter beuflich, baß eine 

Neihe »on Auffaffung«aften ber 'Seite »oranging unb bann erft ber 
©efamteinbrud „Sed)«ec£" nad>fotgte.

Wie aber biefer ftmthetifche Prozeß näheren ju beftimmen fei, 

iff ebenfalt« eine umgriffene grage. M an hat barin wefentlict) 

eine Aufmerffamfeit«leiffung gefefjen: eine auf alte Beffanbteile be« 

Komplexe« gleichzeitig gerichtete foUefttoe ober Simutfanaufmerf- 

famfeif ober eine foltefti»e Sufzefjfoaufmerffamfett, b. t>. ein fd)netle« 

Durchlaufen ber Ginzelgtieber be« Komplexe« mif ber Aufmerf

famfeit. Diefe Anftcht haben (wenn auch mit einigen Mobififa- 

tionen) Sdmmann unb »on After »ertrefen. ©egen fie aber t>at 

man eine Neihe »on Bebenfen gettenb gemalt. Sie erflärt nur, 

baß alte zu einem komptej gehörigen Glemente gleichmäßig beachtet 

werben. Nun zerlegen fich bie Komplexe aber »ietfach in Unter

gruppen. Jührf man biefe auf neue Aufmerffamfeif«afte zurüd, 

fo müßte boch erftärt werben, wie bie »orangegangenen in biefen 

neuen fiĉ> nod) bemerfbar machen, ba ja über ber Auffaffung ber Unter

gruppen bie Wahrnehmung be« ©efamtfompteje« nicht fcf>winbet. 

ferner müßten, wenn bie Aufmerffamfeit«theorie im Necht wäre, 

alle Gmpfinbuitg«f 0 mpteye, bie außerhalb be« engen Bereich« ber 

Beachtung liegen, ungeffatfet, chaotifd) bleiben. 3n ben ©effalfein- 

brüefen ift alfo wohl etwa« mehr zu fehen al« ein flarer bewußter 

Gmpfinbung«beffattb. Diefe« Mehr führen bie »on Meinong beein

flußten cPft;d)otogen, befonber« Wttafef, auf „ ^ robu f t ion "  

Zurütf. M an will bamif fagen: e« hanbett ftch fcier nicht um Affo* 

Ziation unb Neprobuftion, ferner gitt für ba« Grfaffen »on ©e= 

flatten nicht ba« Berhättni«, ba« ztoifchen Neiz unb Gmpfinbung 

beffeht. 3ur Begrünbung be« teueren Salje« hat man befonber« 

auf bie Satfactje hingewtefen, baß ber Neizfomptef (z. B . eine Mehr

heit »on fünften) fonffanf bleiben barf, währenb er feit« zu »er- 

fchiebenen ©eftalfauffaffungett Anlaß geben, feit« al« eine beffimmte 

Anzahl »on fünften ober at« bloßer Mengeneinbrud hingenommen 

werben fann — alle« je nach unferer Borbereitung ober ber witl- 

ftirtichen ober unwillfürttchen Nietung unfere« Snferejfe«. An ben 

Gmpfinbungen fetbft wirb eine folche Bietfältigfeit nidjt beobachtet.

M an hat zur Grflärung biefer mannigfachen Auffaffung«mög- 

lichfeit auf Augenbewegungen unb reprobuffi»e Grgänzungen hin»
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gewiefen. Der neueffe Bearbeiter biefer ‘Probleme, Bühler, gelangt 

aber auf ©runb feiner efperimenfetlen Unterfuchungen zu bem Gr

gebni«, baß beibe« z»ar in Betracht fommt, jeboch zur Grftärung 

ber ©eftalfentffehung nicht au«reicht. Bietmehr fei anzunehmen, 

baß f r  an bie phhftologifchen ‘prozeffe, mit benen unfere Gmpfin

bungen »erfnüpft ftnb, eine Neihe anberer phhftologifcfier Borgänge 

anfchließe, bie bie ©runbtage ber ©effattung«prozejfe bilben. Da 

unfere ©effatfanfehauungen unter Umffänben im Wiberfpruch P  

unferem (unanfd)au(id)en) Wiffen über bie „wirtlichen" ©effalten 

ftehen fönnen, fo bürfte jenen ^rozeffen eine gewiffe Selbftänbig- 

feit fowoht gegenüber ben Gmpfinbung«- at« auch ben h%ren 

(Urfeit«-)Borgängen zufommen. ©enaue Auffchtüffe über bie £ofa- 

lijation biefer <prozeffe ftnb »on ber Unterfudimng pathotogifcher 
uälle ber Seelenbtinbheit zu erhoffen.

Bühter felbft hat bie Unterfuchung ber ©effattwahrnehmung 

iu fhffematifcher Weife in Angriff genommen. Gr geht au« »on 

bem ©ebanfen, baß bie ©effatfeinbrütfe, bie wir bei ber Wahr

nehmung ber un« umgebenben Dinge erhalten, ftch iu eine Anzahl 

elementarer ©eftalterlebniffe pfpdjologifd» jertegen laffen, fo in 

bie Ginbrüde »on ©erabheif, Krümmung, cparaUetitäf, Di»ergenz, 

Proportion, Symmetrie ufw. Gr ftellt ftd) nun bie Aufgabe, biefe 

Zu betreiben unb bie Bebingungen ihre« Gntffehen« aufzuftnbeti. 

Cr wählt babei at« Borbilb Schumann« „Beiträge zur Analpfe 

er ©eftd)f«wahrnehntungen" (1904), erweitert beffen Mefhobe jeboch 

urch Ginführung »on „Schwetlen"beffimmungen. G« beffehen für 

unfere (©effatt--)Ginbrü<fe genau wie für einfache Gmpfinbungen 

gewiffe Schwelten, beren Grmifttung überall »erfud)t wirb. Die 

röße ber Sd)weltenwerfe ergibt aber objeffi»e AnhattSpunfte zur 
Jeffffctlung ber 'Jafforen, »on benen bie ©effatteinbrüefe ab
hängig ftnb.

Die Unferfud)ung Bühler« bezieht ftd) auf Naumgeftatfen, bie 

D»rch (fd)Warze ober weiße) Cinien auf einem homogenen (weißen 

ober bunfetgrauen) ©runb bargefteltt ftnb. Die Neizeigenfchaften, 

'ür bie © eff atf auffaffung in Betracht fommen, ftnb Momente 

an ber fläche unb foldE>e an ber Cinie. Dabei wirb ba« Ginbrutfö- 

moment ber Kontinuität an Cinien unb (homogenen) flächen al« 

S?  a  Angenommen; benn ein (bewußter) Aufbau be« £inien* 

® «  ^tächeneinbrucf« au« einfacheren (etwa punffuetten) Naum- 

a en ftnbet nicht ftatt. Gin folder Aufbau wirb auch nicht burch
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bic Tatfad>e erwiefen, baf man nad>fräglt$ Teile an 2rlad>en unb 
hinten unfetfcfyeibett fann.

Wa« nun bie Bebeutung ber gläd>e (genauer: be« ^läc^en- 

ittyalf«) für bie ©eftaltauffaffung betrifft, fo iff wichtig, baf 

mir ein Urteil über bie ©röfenver^ältniffe ber glä^en tebigli^ auf 

©runb be« anfd>autid)en Einbrud« nur bei geometrifd) äfmlicfyen 

©effalfen gewinnen, ©agegen iff bie« nic^f ber galt bei gang un* 

ähnlichen ©effalfen wie ©reied, Biered, Krei« — e« fei benn, baf 

tyre ©röfe in beträchtlichem M afe verfd;ieben iff. W tr fönnen 

alfo gtädxm auf bie ©röfe einzelner ©imenfionen gut vergreisen 

(wobei mehrere ©imenftonSvergleichungen in einem Aff ffafffinben 

fönnen), aber nicht bireft auf ben Flächeninhalt, ba ftd) bie ©inten- 

ftonen nur tn £inien barffellen. So erfcheint b i e £ i n i e a l « b e r  

elementarffe Hnterfud)ung«gegenftanb.

Rach brei Momenten fönnen £inien variieren: nad) ©rab^eit 

(ober Krümmung), ©röfe unb Richtung. M an fann jum Vergleich 

bie brei variablen Momente ber optifd)en Empfinbungen h£ran* 

jtehen: garbenfott, Sättigung unb i>elligfeit.

©amif ftnb nun bie leifenben ©efidjtöpunfte für bie Slnter- 
fud;ung unfere« ©ebiefe« gewonnen.

E« gilt biefe elementaren 'Jaftoren ber ©effalteinbrüde phätto- 

menologifch ju betreiben unb bie Bebingungen ihre« 3uftanbe- 

fommen« aufjufuchen. Weiterhin ftnb bann bie fomplejeren ©e- 

ffalteinbrüde burch ba« 3ufammenwirfen biefer einfachen verffänb- 
tiĉ  ju machen.

cP ^änom eno log i fS  angefe^en, erfdjeinf bte ©erabe al« von 

allen frummen Einten fc^arf unb ftc£>er unterfdjeibbar. Ein Schwellen

wert für ben ©erabfjeitSeinbrud gewann Bügler in ber Weife, baf 

er Heine, auf gefchwärjten ©läfern eingeri^fe Bögen von 10 3enti- 

metern Sehnenlänge au« Kreifen von 3, 4, 5 unb mehr Metern 

Rabiu« von einer grofen 3ahl Beobachtern beurteilen lief. 3m 

burchfcheinenben Tage«ltcht ffellfen ftch bie Kurven al« ganj bünne 

weife £inien auf fchwarjem ©runb bar. ©ie ©läfer befanben 

ftd) in einer Entfernung von 1 Meter vom Beobachter, »aren 

fronfal-parallel aufgeffellt, bie £inie in Augenhöhe, vertifal orien

tiert An Bögen von 3 unb 4 Metern Rabiu« würbe ffef« richtig 

erfamtf, ob ber Bogen recht« ober linf« fonfav war. ©ie Schwelle, 

Wo ber ©erabljettSeinbrud entffanb, lag für bie metffen Berfud)«- 

perfonen jwtfd>en 4 unb 5 Metern, $ür ben Reij 4,5 beträgt bie
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■Soö̂e be« Bogen« über ber Sehne 0,33 Millimeter, unb ihr ©eftcht«* 

winfel für bie Entfernung von 1 Meter tntff 69". ©ie ©renje 

ber fefjlerlofen, ftdjeren Erfennbarfeit ber Krümmung unb ihre« 

Sinne« iff gerabe erreicht, wenn bie Bogenhöhe ben Wert ber nor

malen S c h ä r fe  beft^f (ben man auf 1' anfetjt).

Wie fommt nun — fo fragt bie erf lärenbe cPft)c^ologie— 

ber Einbrud be« ©eraben (ober Krummen) unb ba« barauf ge= 

grünbete Urteil juffanbe? Rach ioelmf>olf$’ Theorie bilben Augen

bewegungen bie p^jtologifd)e ©runblage für bte Entffe^ung be« 

©erabheif«einbrud«. Fällt ein linien^affer ©e(td)f«einbrud auf 

bie Stelle be« beutlichffen Sehen«, fo erfcf>eint er al« ©erabe, 

wenn wir ihn bei Blidbewegung in feiner eigenen Richtung ver

hieben fönnen. ©a« Ref}haufbilb bleibt bann immer ein fd)maler 

Strich- ©arau« Würbe ftd) ergeben, baf beimBerfolgen einer frummen 

£inie eine banbförmige Strede auf ber Ret$haut gereijf würbe 

unb an bie Stelle be« fd)arfen fdjmalen Einienbilbe« ber Einbrud 

eine« Banbe« im Bewuftfein entffünbe. ©a« iff aber nid>f ber 

galt. Bügler ffeUf barum bie i^potljefe auf: „©ewiffen Retten 

von Re^hautelementen (3apfen) fommt (angeboren ober erworben) 

eine au«gejeicfynefe Art ber 3ufammengel,örigfeif ju. Werben fte 

gleic ĵeifig gereijt, bann erhalten wir ben Einbrud ber geraben 

£inien." ©ie Augenbewegungen Iwben lebiglid) einen günffigen Ein- 

fluf auf bie Beurteilung ber ©erab^eit.

©ie ©erabe iff aber von grunblegenber Bebeufung für unfere 

Raumanfcfyauung. Stnb nämlich brei ober mehr fünfte im (frontal

parallelen) ©eftdjt«felb gegeben, fo iff bie Angabe, ob fte in einer 

©eraben liegen ober nicht, bie präjifefte unb jugleich bie einjige 

abfolute Bestimmung, bie wir an ihnen treffen fönnen. 3u allen 

anberen Angaben braud)ett wir Relationen (nämlich ju geraben 

Mafffäben), fo jur Angabe ber „Richtung" bte Bejie^ung auf 

bie Bertifale, jur Beffimmung ber ©röfe einer „Entfernung" bie 

vergleichende Meffung vermiftelff einer anberen Sfrede ufw.

©ie Wichtigfeit ber ©eraben für bie fomplefen ©effalfeinbrüde 

beruht fomit nicht blof auf ber Ääufigfeit ihre« Borfommen« al« 

©effaltelemenf, fonbern aud) barauf, baf fte für alle Richtung«- 

geftalten unb alle ©röfeneinbrüde bie ©runblage abgibt. Aud) 

Krümmungen werben am Mafffab ber ©eraben beftimmf. E« liegt 

bie« an ber leidsten unb fieberen Konftruierbarfeit ber ©eraben, auef, 

bort, wo fte im Reij felbff nidjt repräfenfterf iff. W ir überfpinnen

165



unb burchgiehen mit geraben KonffruftionSlinien (in ber ‘phantafte) 

alle fomplejeren Naumgebilbe. ©ieS führt nun freilich auS bem 

©ebiet ber W ah rnehm ung  in baS ber „Vorffe l lung"  hinüber.

10. Weitere 'Probleme entfielen für bie Unferfudmng ber opti- 

fchen Wahrnehmung auS bem ebenermähnten Vorgug ber ©eraben 

für bie ©rößenbeftimmung,

ES erwächft bie Aufgabe, ben Eharafter unb bie Entftehung 

beS (optifchen) ©rößeneinbrudS gu unterfuchen. Hier geigt ftch nun 

gunäcfyff, baß ber ©rößeneinbrud urfprünglid) unb anfd>aulich nur 

an geraben Cinien mif Eraftheit gewonnen werben fann. Un= 

beftimmtere ©rößeneinbrüde haben wir freilich auch oon frummen 
Cinien.

Heimhot* hat biefen Vorjug ber geraben £inie p̂ >t;ftoIogifcl; 

gu erflären gefugt burch Hinweis auf bie ©edung ber Nef$haut= 

bilber. ,,©te Ne^haut ift wie ein 3irfel, beffen Spitzen wir nach* 

einanber an bie Enben »erfd)iebener Cinien anfetjen, um gu fehen, 

ob fte gleich fang ftnb ober nicht." ©aS würbe »orauSfe^en, baß 

man beim Vergleich ben ’JifationSpunft möglichft gleich entfernt 

»on ben Enben ber beiben Streifen wählt. Neuere Unterfucl)ungen 

haben aber gegeigt, baß man gu genaueren VergleichSergebniffen 

fommt, Wenn man ben V lid frei über bie Sfreden wanbern läßt, 

©ie ©röße beS Nef$hautbilbeS unb bie Vlidwanberungen wirfen 

fo bei ber Entffehung beS ©rößeneinbrudS gufammen. 3n welcher 

Weife jebod), ift »orläuftg noch bunfel.

Wichtig iff auch, baß *>er normale ©rößeneinbrud außer »on 

ber ©röße beS NefJhaufbilbeS (bgw. beS ©efxchfSwinfelS) noch »on 

ber Entfernung abhängig iff.

Ein weiterer gaftor iff bie S e i lba r fe i t ,  ber im ©rößen* 

einbrud (im Unterfchieb »on bem ber 3nfenftfäf) angelegt ift, fofern 

bie Orte, bie bie ©röße in fich feegreift, unterfcheibbar finb. Eine 

eingeteilte Strecfe erfchetnf im allgemeinen größer als eine nicht 
eingeteilte.

M if biefer Seilbarfeit hängt eS gufammen, baß wir ©ifferengen 

unb anbere Verhältniffe »on ©rößen aud) anfdjautid) erfaffen fönnen.

AIS ein befonberS wichtiges Moment bei ber Wahrnehmung 

»on Naum-(unb 3eit*)geffalten hat Vühler bte „ 'Proport ions* 

einbrüde" nachgewtefen. Er »erffeht barunter folche, bie uns 

befähigen, über bie Nidhtigfeit ober Unrid)figfeit ber ©leidmng 

a : b =  c : d anfchaultd) Auffdjluß gu gewinnen. Summen* unb
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©ifferengenbilbungen ffütjen ftch bei Naumffreden im allgemeinen 

auf Konftruftionen unb führen gu recht unootlfommenen Ergebniffen. 

'Proportionen bagegen fönnen äußerft fc^arf erfaßt unb »ergtichen 

Werben. Schumann unb Vühler haben bieS an ber Wahrnehmung 

»on Nechteden bargetan. 3ft a bie furge, b bie lange NedjfedS* 

feite, fo liegt ber Wert beS Vrud)S a : b jwifdjen 0 (ber einfachen 

Strecfe) unb 1 (bem Quabrat). WaS bagwifdjen liegt, hat man als 

bie „SchlanfheitSgrabe" begetchnef. M an hat auch hier Schwellen* 

Werte feffgefteUt. ©aS 'problem fann babei fo formuliert werben: 

um wie»iel muß bie Höhe eines Ned)tedS bie eines anberen (»on 

gleicher VaftS) übertreffen, bamit eS fd)lanfer als jenes erfdjeine? 

Vühler fanb für bie relafiöe „Sd)lanfl)citsfchwelle" überrafcf)enb 

fleine Werte, fogar Heinere als bei bem Vergleich gweier ifolierter 

unb nahegu gleich langer Strecfen. ©iefeS gunäd>ff auffällige Er

gebnis ftimmt aber mit ber Saffacf)e, baß in ber Naumäfthetif bie 

'Proportionen, g.V. ber ©olbene Schnitt, überall eine her»orragenbe 

Vebeufung befttjen, unb baß wir aucf> gegen fleine 'Proportions* 

»erftöße fehr empftnblicf) ftnb. Vei jenem Vergleich *>er Nechtede 

fommt eS aber auf bie 'proportionSeinbrücfe an.

ES bebarf feines näheren Nad)WeifeS, baß bei biefer Auf* 

faffung »on 'Proportionen neben ben Empfinbungen unb bem 

Naumbewußtfein nod) ein ©enfprogeß, ein Urteil, ftaftfinbet. Ein 

bewußtes Vergleichen geht biefem in ber Negel nid)f »orher. ©ie 

Auffaffung ber an gwetfer Stelle bargebotenen Jigur erfolgt fofort 

in Vegiehung gur erften; fte führt bireff gu bem Einbrud „fc£)lanfer" 

ober „plumper". Es ftnbet ein „unmittelbares" Urteilen ftatt.

©abei hat man auch beobachtet, baß fdjon ber erffe Neig balb 

fdtlanf, balb plump erfd)ien; ähnlich wie man bei ©ewid)tS»er* 

Gleichungen ben fogenannten „abfoluten Einbrucf" »on „fchwer" 

oi>er „leicht" fd>on beim erffen Neig fonffatieren fonnte.

®S iff möglich unb wünfd>enSwert, ben VewußtfeinSbeffanb 

un 3uftanbefommen folder Einbrücfe bgw. Urteile nod) weiter 

f ü h r e n ^ ™ ’ Sc&° ^  tt,üvbe ung ba* 8U fehr in Eingelheiten hinein-

3e mehr wir einen Einblid in bie ©efermäßigt eiten unferer 

a u l 00n ® epalten gewinnen, um fo mehr müffen uns

xwifrfi 16 er̂ r^  derben, wo eine Verfchiebenheit beffeht 
unb Ginbrud, alfo gwifchen ber objefti»en geo* 

tichen Vefd>affenl)eit ber wirflidjen ©eftalfen unb unferer fub*
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jeltioen optifd>en Auffaffung berfelben. ©ie Fälle einer fo(*en 

©tSfrepanj, bie fogenannten „geometrifch-optifchen T ä u 

schungen", haben barum mit Recht bie befonbere Aufmerffamfeit 

ber P ro lo g e n  auf ftch gejogen. ES hanbelt ftch in ber Taf 

babet nicht um Eiebhaberei für vereinte Äurioftfäfen, oielmehr 

btlben bte|e „Täufchungen" ben ^rüfffein, an bem ftch t>ic &opo- 

thefen über bie .^rojeffe ber ©effaltwahrnehmung ju bewähren

haben. 3nbeffen müffen wir unS auch hier ein näheres Eingehen 
oerfagen. s '

11. © af man Bewegungen fehen fann, erfdjeint als eine 

einfache unb unbejweifelbare Taffache. Aber bte BewegungS- 

Wahrnehmung iff gerabe in ber neueren 3eif ©egenffanb lebhafter 

©iSfufftonen gewefen. Es hat fid> auch hier als unerläflich er- 

wtefen, baf oor allen Reflexionen unb ErflärungSoerfudben junächff 

einmal ber phänomenologifche Tafbeffanb fd)lid)t unb genau feft- 
geffellt unb betrieben würbe.

^ nter biefem ©efid>tSpunft barf junäd)ff gefagt werben: W ir 

fehen bewegte Körper ,  unb jwar fönnen wir beren Bewegung 

(bet einer gewtjfen mittleren ©efchwinbigfeit) anfchaulich Wahr- 

H r i n/- ® 1£fe BewegungSanfchauung iff »erfchieben oon bem 
Lrfchltefen einer Bewegung bjw. bem unanfchauliAen Wtffett 

um eine folche. ©af ftch ber Sefunbenjeiger unferer Ui)v bewegt 

fehen wir, baf ftch bte grofen 3eiger bewegen, wiffen wir auf 
©runb eineS SchluffeS.

Aber wir fönnen nicht nur bewegte Körper fehen, fonbern — 

wie M ar Wertheimers „Experimentelle Sfubien über baS Sehen 

oon Bewegung" (1912) gezeigt haben — wir fehen auch B e 

wegungen als folche ol;ne ben bewegten Körper, ©eübfe Be

obachter fagen auSbrüdltch auS: eS iff fein ©ing, nur ein Borgang 

anfchaultch gegeben, etwa ein „hinüber" ober eine ©rehung, beren 
Richtung jutreffenb bezeichnet wirb.

©antif foil nicht beffritten werben, baf wir ju jeber Bewegung 

ein tn Bewegung beftnbltcheS hinjubenfen müffen. Aber eS bleibt 

pfhcfwlogtfch möglich, baf nur bie Bewegung bemerft ober beachtet 

wtrb unb baf über baS bewegte EfwaS nichts auSgefagt werben 

fann. ©aS tff eine oor aller Erfahrung feffffehenbe ©enfnotwenbigfeit.

Auch barum hanbelt eS ftch fcier nicht, baf wir ben Begr i f f  

ber Bewegung für ftd) ohne ben Begriff beS bewegten ObjeffS 

„benfen" fönnen, fonbern um ein WirflidjeS Anfchauen oon
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Bewegung, ©amit, baf geübte Beobachter biefeS an frauliche Er

lebnis fonffafieren, iff ein optifcher 3nhatt aufgewiefen, ber ftĉ  

Weber als Farbe noch als ÄelHgfeit noch als ©effalt charafterifteren 

läft. (Übrigens nicht blof „wahrnehmen", fonbern auch in reprobu- 

jierter Form anfd>autich „oorffellen" fönnen Wir blofe Bewegung.)

12. AIS ob je f t to e rR e i j f ü rb ieop t i f c heB ew egungS-  
Wahrnehmung fommen in erffer ßinie wirf liehe Bewegungen oon 

Körpern in Betracht. Aubert hat feffgeffellt, baf ein Objeft bet 

birefter Betrachtung eine ©efrf>winbigfeit oon 1— 2 Wimelminuten 

in ber Sefunbe haben muf, um ohne weiteres als bewegt wahr-- 

genommen ju werben. Bet fleinerer ©efchwinbigfeit bebarf eS einer 

längeren Betrachtung. 3ff bie Bewegung ju rafd), fo hat man 

in ber AuSgangS-- unb in ber Enblage ben Einbrud jweier ©egen

ffänbe ober ben eineS ruhenben ©tngS oon einer gröferen Breite, 
fo bei oibrierenben Stäben.

©er Schwellenwert für bie opftfehe Wahrnehmung oon Be

wegung beträgt nur etwa 1U oon ber ©iffanj, bie ruhenbe Objeffe 

haben müffen, um als getrennt wahrgenommen ju Werben.

Rach ber Peripherie ber Ref$haut ju nimmt bte BewegungS* 

empftnblichfett ab, jeboch bebeutenb langfamer als bte UnterfchiebS* 

empfinblicbfeif für Farben unb Äelligfeiten unb bie Sehfchärfe für 

ruhenbe Objeffe. So fann ein bewegter Körper beim inbireffen 

Sehen bereits bemerff werben, währenb berfelbe in Rtthe noch nicht 

Wahrgenommen worben wäre. ES iff alfo wohl begrünbet, baf man 

fuh regungSloS oerhält, um unbemerft ju bleiben, unb lebhafte Be

wegungen auSführt, um bemerft ju werben.

Begünffigenb wirft auf bie Bewegungswahrnehmung, baf 

gleichjeiftg ruhenbe Objeffe im ©eftchfSfelb ftch beftnben, unb baf 

bie bewegten ©inge nahe ftnb.

©amit bte Bewegung ifolierter heller fünfte  im oerbunf ei

ten ©eftchfSfelb wahrgenommen werbe, muf bie Bewegung fd>on 

rafd>er fein. ES fcheint, baf wtr babei refleftorifd) bie Augen bem 

fünfte folgen laffen. Wie man aber bei Fahrten leicht beob-- 

achten fann, nimmt bie ©efchwinbigfeit eitteS bewegten ObjeffS für 

wnS ab, wenn wir eS nicht am ruhenben Auge oorbeigehen laffen, 

fonbern ihm mit bem B lid  folgen, ©ie Berfd>iebung beS Re§-- 

hautbilbeS, bie hier als bie periphere Bebingung ber BewegungS- 

Wahmehmung anjufehen ift, wirb bann um ben Betrag ber Augen- 
bewegung oerfürjt.
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Aber n itt nur burt bewegte, fonbern au t burt ntenbe 

Objeffe fann bte Bewegung#wahntehmung in aller ©eutlitfeit 

au#gelöff werben. Wenn wir folte Bewegungen at# „ S t e in *  

bewegungen" ober al# „Lüftungen" bejeitnen, fo liegt barin 

ba# Urteil, baß ber fubjeftttten Bewegung#anftauung feine objefti»- 

reale Bewegung entfprete. ©er phänomenologifte Sat»erhalt 

jebot fann babei ununterfteibbar fein »on bent, ber bei wirfliter 

Bewegung erlebt wirb.

Wertheimer hat über ba# 3uftanbefommen biefer „Stein* 

bewegungen" folgenbe# feffgeftellt. Bei ru^enbem Auge würben 

jwei burt einen Abffanb getrennte Ne^hautffellen nateinanber 

gereijt, j. B . burt fufjefft»e# ©arbieten jweier paralleler ober 

einen Winfel bilbenber S trite  (a, b). Folgten bie jwet Neije 

fehr raft (>n einem 3nfer»all »on ca. 30 o, b.i. Saufenbffel Sefunben), 

fo würben fte gleitjeitig ruf)enb gefe^en; bei fehr langfatner Folge 

(bei einer ^aufe »on ca. 200 a) fufjefft» ruhenb; bagegen war bei 

einem 3nter»all »on ca. 60 a in ber Negel Bewegung »on ber einen 

ju ber anberen £age gegeben.

©er Einbrud ber Bewegung ift babei n it t  notwenbig mit 

bent ber 3bentität »on a unb b »erbunben; ber erftere fann bei 

einer gewiffen ©eftwinbigfeit fton eintrefen ober no t »orhanben 

fein, bei ber ber Einbrud ber 3bentifäf fehlt. ©ie N itfung ber 

Aufmerffamfeit auf ba# 3wiftenfelb begünftigt ba# 3uftanbe* 

fomnten be# Bewegung#einbrud#.

©a# Seltfame ift, baß I>ier bie# Bewegung#erlebni# gefef}-- 

mäßig au#gelöft wirb burt bte Sufjeffton jweier ruljenber 

Neije. ©aju fommt al# weitere# ^arabojon, baß man »ielfat ben 

Einbrud bloßer Bewegung hat unb n itt ben eine# bewegten ©ing#.

©aß ba# Phänomen n it t  burt &rteil#täuftung ober burt 

Bewegungen ber Augen ober ber Aufmerffamfeit ju erftären fei, 

fonnte flar bargelegt werben. Ebenfowenig fann e# rein peripherer 

Natur fein; benn e# trat aud) ein, wenn ba# Objeft a burd) ba# 

eine, ba# Objeft b burt ba# anbere Auge wahrgenommen würbe.

(fine phhftologifte Erflärung muß alfo auf jentrale Borgättge 

jurüdgreifen. Wertheimer, ber eine folte Ätypotefe aufftellt, ge£>f 

au# »on ber neueren hirnphtyfwlogiften Feftffellung, baß mit ber 

Erregung einer jentralen Stelle eine phhftologifte Wirfung au t 

in beren Umgebung ft t  »erbinbet. Werben nun jwei Stellen A 

unb B erregt, fo würbe in bem Abffanb jwiften beiben ein fpeji*
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ftfte# Sinüber »on Erregung ffattfinben, eine Art ph^ftologifter 

Kurjftluß, ber al# ba# phpftologtfte Korrelat ber Bewegung#* 

anftauung anjufefjen wäre. 3ft bie 3wiftenjeit ju groß, fo ift 

bie Slmfrei#wirfung »on A fton erloften, ehe bie »on B eintritt; 

iff fte ju Hein, fo treten beibe Wirfungen ju gleitjeifig auf. Auf* 

merffamfeit wirft begünffigenb, weil ihr phtyftologift eine erhöhte 

©i#pofifion für Erregungen entfpritt-

13. E# tff allgemein anerfanttf, baß ba# anftaulite Naurn* 

bewußtfein normalerweife in erffer ßinie burt ben © efi 11 ̂  ftnrt 

»ermittelt wirb. A u t  barüber iff man einig, baß bie Saffempfnt* 

bungen »on 5>au# au# Naumtaraffer haben. Be jügüt ber übrigen 

Empfinbungen nimmt man nteiff an, baß fte erft auf ©runb »on 

Erfahrungen, in#befonbere auf ©runb »on Affojiationeit mit räum* 

l i t  beffimmfen ©efttf#einbrücfen tn ben Sehraum eingeorbnef 

»»erben, (©er Sehraum überwiegt näm lit beim Normalftmtigen 

au t ben Saffraum, ja er nimmt biefen fojufagen in ftt auf. ©aß 

er mit ihm n it f  urfprünglit ibentift ift/ jeigett Erfahrungen an 

operierten Blinbgeborenen.)

So »ermutet man j. B ., baß bie burt bie ©elenfe »ermittelten 

fogenanttfen „Cageentpftnbungen" für ft t  feinen Aufftluß über 

bie räuntlite £age ber betreffenben ©lieber geben, fonbern lebiglit 

einen ber Berührung#empfinbung ähnliten qualitati»en 3nhalt he

ften. Sie affojiieren ft t  aber mit ben optiften Einbrüden »on 

*>er Cage ber ©lieber. Entfpretenbe# foil für bie Beftibular* 

empftnbungen unb für bie übrigen Empfmbung#flaffen gelten; felbff 

für bie ©ehör#empfmbungen, burt bie tt>ir un# bot — ent* 

Adelten Bewußtfein — »ielfat über Nid)tung unb Entfernung 

ber Sdjallquelle orientieren.

Anbererfeit# hat man aber gelfenb gematt, au# ber 'Satfate, 

baß alle Empfinbungen bem Seh* (unb Saft*) raum eingeorbnef 

Serben fönnfen, folge, baß eine 3uorbnung jum Naum »on An* 

taug an in ihnen liegen müffe. Wie »ermötten wir benn ein 

völlig Unräumlite# auf »erftiebene Stellen be# Naume# ju be* 

S»ehen (wie Söne unb ©erüte), ja im Naume au#jubreiten (wie 

^-emperafur unb Bitalempftnbungen) ? ©efühlen, Strebungen, ©e-- 

anfen gegenüber erfteine ba# unmögltt/ weil fte eben wirflit 
raumlo# feien.

v Wenn man nun freilit baran gehen wiU, ben Naumtaraffer 

»ergebenen Empftnbung#flaffen (außer ©eptt#* unb Saft*
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empftnbungen) fü r  fid) fojufagen anfcfyautid) ju erleben, fo ftedt 

ftch bie# gerabeju al« unmöglich ^erauö, Weil ftd) bie fo eng bamit 

affojiierte Borffellung be« Sehraume« immer wieber »orbrängt.

Nur bejüglid) be« Saf traume« fcat f«h bie ifotierenbe Hnter- 

fudjung al« einigermaßen erfolgreich erwiefen. 3n«befonbere l)at 

man bie 'Stage ju beantworten gefugt: Wie weit jwei annä^ernb 

punffuetle ©rudreije »oneinanber entfernt fein müffen, um al« ge- 

trennt empfunben ju werben. E« ergab fict) babei, baß bie fo

genannte „Naumfd) welle" für »ergebene ©ebiete ber Haut 

feljr »erfd)ieben ift. Auf ber 3ungenfpit>e j. 93. beträgt fte 1 M illi

meter, an ben 'Singer fpifjen 2, an ber Bade unb an ber 3nnen- 

fläd>e ber Haut bagegen 14, am Borberarm 25, am Unterfchenfel 40, 

am Nüden, Oberarm unb Oberfd>enfel gar über 60 Millimeter.

Erflärlid) ift bie« burd) bie »erfd)ieben reiche Au«ftaftung ber 

Haut mit Neröenenbigungen, au<fy burd) bie »erfchiebene Übung 

ber einjelnen Organe. Wie wichtig gerabe ber letzte 'Jaltor ift, 

jeigt bie <5eftffetlung, baß an ber Snnenfeite be« Borberarm« nad) 

»ierwöd)iger Übung bie Styweöenwerfe auf weniger al« ein Siebentel 

ihre« Anfang«werte« jurüdgingen. kleiner finb fte außerbem, wenn 

bie Spieen nirfjt gleid)jeifig, fonbern nacheinander aufgefe^t werben.

Aud) Cinien unb 'Släcljengrößen fönnen wir auf ©runb »on 

Saffempfinbungen auffaffen. ©aß biefe an »ergebenen Haut- 

ftellen »erfchieben groß erfdjeinen, ftimmt überein mit ber foeben 

aufgewiefenen »ergebenen Gmpftnblid)fett für getrennte punftuelle 

Neije. Ebenfo l;at man gewiffe Analoga ju ben fogenannten geo-- 

metrifd)-optif(^en Säufd)ungen auf bem ©ebiet be« Saffftntt« feft- 

gefteUt. 3ebod? ift bie 3a^l ber auf tyn bejüglichen Unterfucf>ungen 

entfpred>enb feiner weniger er|>eblid̂ en praftifc^en Bebeutung weit 

geringer.
Gin wichtiger Beitrag erwächft bem Sehraum au« ben Naum- 

baten anberer Sinne für bie befonbere Bebeutung, welche bie 

»erti fa le  Nietung, ba« Oben unb Unten, für unfer Naumbewußt

fein £at. 3n ihr erftredt ftch unfer Körper beim Stegen, ©etyen 

unb Si*en (womit ja beftimmte Cage- unb Bewegung«empftnbungen 

gegeben ftnb); bie Anftrengung«- unb Sdjwereempfinbungen ftnb 

intenffaere, wenn wir unferen Körper ober einjelne ©lieber auf

wärt« ober abwärt« bewegen. M it biefen mannigfachen Empfin

dungen, in benen ftd) ber Unterfd>ieb »on Oben unb Unten be- 

funbet, affojiieren ftd) nun bie ®eftcht«etnpfinbungen, fo wie wir fte 
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bei ber normalen (aufrechten) Körperhaltung erleben. Ein ©ing 

ift j. B . für mid? unten,  wenn ich e« bei meinen 'Süßen fe^e, 

unb wenn ich mich *>«den muß, um e« ju ergreifen, ©aß ftch We« 

©ing auf meiner Net)haut oben abbilbet, wiberfpricht bem nicht; 

benn biefe« Ne#autbilb ift ja für mein Bewußtfein gar nicht »or- 

hanben. Satfad)e ift nur, baß bie Erregung beftimmter Ne*haut- 

teile, wie auch bie gewiffer Neröen unb ©ehirnpartien, Bebingung 

für ba« 3uffanbefotnmen ber betreffenben Empfinbungen ift. ©ie 

Cage biefer pl)t)ftotogifd)en Borgänge felbft aber wirb nicht emp- 

funben. E« beruhte alfo auf einer falfd>en grageffellung, wenn 

man früher ba« 'Problem unterste , wie e« jugehe, baß wir ba« 

Net>hautbilb umfehrten. ©a man nämlich irrigerweife »orau«fe*te, 

baß man ba« Ne*l;autbilb al« folcf>e« empfänbe, fo fd)ien biefe 

Umfehrung nötig, um ju erflären, baß wir bie ©inge aufrecht fehen.

Wie bie Auffaffung be« ru^enben Räumlichen nid)t Sache 

ber ©eft(^t«wahrne’hmung allein iff, fo fönnen wir auch B e 

wegungen nicf)t bloß optifch wahrnehmen, wir lönnen fte ebenfo 

burch *>en Saftftnn erfafTen. ©a« jeigt fction bie gewöhnliche Er

fahrung. W ir empftnben unmittelbar unb anfchaulicf), wie etwa 

beim ©ufd>en ba« Waffer an unferem Körper herunterläuft, wie 

eine un« ffreid)elnbe Hanb rafcher ober langfamer fich bewegt. 

M an h«t aud) hier „Schwellenwerte" aufgeführt. M an hat Se- 

funben, baß e«, um gerabe einen Safteinbrud al« bewegt ju er

fennen, nicht fowohl auf bie ©efchwinbigfeit al« auf bie ©röße ber 

burd)laufenen Strede anfommt. M an hat j. B . ant Borberarm al« 

Sd)weüenwert 6 Millimeter feftgeffellt. Bewegungen aufwärt« (nach 

bem Kopfe hin) werben leichter wahrgenommen al« fold>e abwärt«.

©aß bie finäffhetifchen Empftnbungen felbff un« Be- 

Wegung«einbrüde »ermitteln, befagt fd>on thr Name, 'Sür bie 

pfhd)ologifd>e ©effription fotnmf e« natürlich barauf an, biefe ju 

fd>eiben »on ihrer Einorbnung in ben »orgeffeüten Sehraum. 

Bon biefer Eittorbnung auf ©runb ber Erfahrungen bürfte e« boch 

auch wefentlich abhängen, baß wir Bewegungen ju hören glauben. 

Ob in ben afuftifd)en Empfinbungen felbff, außer bem Stärfer- 

ober Schwächerwerben, ein weiterer Beitrag jum Bewegung«eitibrud 

liegt, ift minbeften« fehr fraglich- ©agegen fcheint mir bte Setbff- 

Beobachtung ju jeigen, baß Sd)merj- unb Semperaturempfinbungen 

(ähnlid) wie Saffempfinbungen) unmittelbar Bewegung«einbrüde 

mit fî h führen fönnen.
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14. ©ie W ahrnehm ungen  »on Räumen unb räumlichen 

©ingen, »on bewegten körpern unb Bewegungen biefen bie an- 

frauliche ©runb tage, auS ber ftch burch „Abffraftion" bie unan- 

fraulichen B eg r i f fe  beS Raumes unb ber 3eif enfwidetn. ©ie 

Enfwidlung abftraffer Begriffe auS anfchautid)en Borftellungen (bie 

wir fpäter nod) näher su erörtern haben) fteHt ja eine gans allgemeine 

©efetjmäfigfeit tm Seelenleben bar. ES bürfte barum methobifd) 

baS Richtige fein, ftd) »on erfenntniStheoretifd)en Anfichten über 

bie Sonberffellung beS Raum- (unb beS 3eit-)bewuftfeinS nicht 

beirren §vt laffen, unb biefe (fntwidlung unter bem gleichen ©eftd)tS* 

punft ju betrachten, wie bie anberer Begriffe. Sollte bie genauere 

etnpirifche Unterfuchung Unterfd)iebe anS £ic£>t förbern, fo müfte 

biefen natürlich Rechnung getragen werben.

3wölfteS Kapitel

3eitf>eft>ufjtfein

1. Bei ber Bewegungswahrnehmung erleben wir eine innige 

Berfchmeljung beS RaumbewuftfeinS mit bem 3eitbewuftfein. 

©ie pftichologifdje ünterfuchung beS teueren hat unS nunmehr ju 

befchäftigen. Borerff ftnb bie babei ju »erwenbenben ©ruttbbegriffe 

flarjuffelten.

M an muf unterfcheiben: 3eitlid>e Eigenfd)aften unb Be- 

giehungen. AIS einjige seitliche Eigenfdjaft iff bie ©auer su 

nennen, bie enfweber erfüllte ober teere (b. h- °Paufe) iff. ©ie 

teere ©auer ffettf fojufagen bie 3eif fetbft in abstracto bar.

©ie seitlichen Bejiehungen fann man jufammenfaffen unfer 

bem Begriff ber 3eitorbnung. Sie beffehen in bem Mtfeinanber 

unb bem Racheinanber. 3n ber Bejiehung beS Racheinanber ffehen 

bie brei 3eitffufen ber Bergangent;eit, ©egenwart unb 3ufunft. 

Auch fann an bem Racheinanber bie ©efchwinbigfeit »erfchieben 

grof, ferner gleich ober ungleich fein, ©ie nad)einanber folgettben 

3eifinhatte fönnen einjetn ober ju einheitlichen ©ruppen jufammett* 

gefaxt fein. Ce()fereS ift bie rhhtl;mifd)e ©tieberung.

BefonberS wichtig iff bie Unferfcheibuttg ber objeftiven 3eif 

unb ber fubjeftioen ober beS 3eitbewuftfeinS. Sine analoge 

Slnterfchetbung muffen wir ja ebenfo bejügtid) beS Raumes voll- 
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jtehen. Aber währenb wir ben feetifchen Erlebniffen feine räum

lichen Eigenfchaften, feine AuSbehnung unb ©eftalt sufchreiben 

(wenn fte auch fa^he un$ jum Bewuftfein bringen), ntüffen wir 

fte wie alte realen Borgänge in bie eine objefti»e 3eif einorbnett, 

ihnen objeftiöe ©auer unb (verfdneben rafche) Aufeinanberfolge 

beitegen. Aber baS iff nid)f ibentifch mit bem fubjefti»en 3etf-- 

bewuftfein; ja ein fott^eS iff bureaus nid)t nofwenbig mit biefem 

objeffi»--5eitlid)en Eharafter ber Erlebniffe verfnüpft. Wenn j. B . 

ein Erlebnis längere 3eit bauert, etwa eine aufmerffame Be

trachtung, ein fonjenfrierfeS Rachbenfen, bie »öttige Berfenfung 

in eine fpannenbe £eftüre, fo brauet gar fein Bewuftfein einer 

©auer vort;anben su fein; ber betreffenbe ©egenffanb fann völlig 

unfer Bewuftfein auSfütten. ©aS bürffe ber berechtigte kern 

fein in ber oft wieberhotten Behauptung »on ber 3eitlofjgfeif 

beS BewuftfeinS. Unb wenn man tym Überseiflid)feit, b. h- 

Seitfchaffenben Eharafter beilegt, fo iff bieS infofern nicht unbegrünbef, 

als wir ja »on objefti»er 3eit nur reben fönnen, fofern wir fte 

benfen, fo baf unfer Bewuftfein »on Seit als eine BorauSfetjung 

für unfere Behauptung von einer objeffiven 3eif gelten fann. ©amif 

ift natürlich noch nicht gefagf, baf biefe objeffive 3eit fojufagen ein 

freies ErjeugniS beS BewuftfeinS fei. 3nbeffen bie Frage nach 

&em Sinn unb Recht ber BorauSfe^ung einer objeffiven 3eit iff 

«ine erfennfnistheoretifche, feine pfydwtogifche.

©te ^ f^o tog ie  macht »on biefer BorauSfetjung, wie »on ber 

eines objeffiöen Raumes unb einer realen Weit, ©ebraud), hat fte 

aber nicht fetbft ju rechtfertigen. 3h r eigentlicher ©egenffanb iff 

kaS 3eitbewuftfein, unb ihre erfte Aufgabe iff beffen Betreibung.

2. Wie ben Raum, fo erleben wir bie 3eit als etwas bure

aus ©tetcf)arfigeS unb kontinuierliches, ©er 3nhatf fann freilich 

f«hr ungleichartig fein; burch ihn fann infotgebeffen Sonberung in 

*>«n seitlichen Abtauf fommen. Aber bie hieröurd) mögliche Teilung 

beSfelben fann nur immer burch einfctiränfenbe Abgrenzung erfolgen. 

®ie Teile bleiben Eontinua unb werben nicht su biSfreten fünften, 

immerhin fönnen wir bie 3eitfeitcl>en fo Kein benfen, baf bie 

Rebe »on 3eifpunffen im praftifchen Sprachgebrauch suläfftg er- 

f'heint. ©erabe fi e führt aber auf eine wichtige Unterfdjeibung — 

*e ’n entfprechenber Weife hinftchftich beS RaumbewuftfeinS völl

igen werben muffe —, auf bie »on 3eitanfchauung unb 3cit= 
be9riff. 3^  fann eine ©auer ober eine Aufeinanberfolge an
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fraulich erleben, id) fann fie jebod) aud) unanfchaulich (begrifflich) 

benfen. ©ie Bemerfmtg, baß bie 3eitbegriffe auS ber 3eitan* 

fchauung burch Abftraftion heroorgegangen feien, führt jwar fdwn 

über bie pfychotogifche ©eflription t;tnau$, mag aber bod) hier 

fdjon ^ la tj ftnben. ©aß mir bie obje l t i »e 3eit „benfen" unb 

nicht „anfehauen", würbe fdjon erwähnt. BefonberS beuttict) fönnen 

mir biefe llnterfd)eibung an ber „©egenwart" tJolIjie^en. ©ie ob- 

jeftioe ©egenwart „benfen" mir als einen ‘punft, ber fojufagen 

auf ber 3eitlinie immerfort in einer Nid)tung hittflteitet. ©ie 

fubjeftioe ©egenmart erleben mir anfchaulid) atS eine Strede 

oon einer gewtffen AuSbehnung. WaS objeftio nid)t mehr gegen- 

märtig ift, fyat aufgehört ju ejiffieren, jeboch, waS mir foeben erlebt 

haben, baS bauert nod) in gewtffer Weife fort, unb eS nimmt erft 

in unmerflid) fteigenbem Maße VergangenheitScharafter für unS 

an. Auch baS 3ufünftige mirb gemöhnlich nid)f in jäher ^lötjlich' 

feit ©egenmart, fonbern mirb in fte burd) mannigfache Erwartungen 

unb Vorabnahmen hereingeleitet, ©abei ift bie Verfchiebenheit ber 

anfdjaulid) erlebten 3eitftufen ju unterfdjeiben oon ben qualitatioen 

Verfd)iebenheiten ber BewußtfeinSinhalte. Aud) wenn ein gleich 

hoher unb ftarfer Son anbauert, fann an ihm baS „früher" unb 

„fpäter" erlebt werben. Freilid) nimmt baS früher Empfunbene bann 

mählid) ben Eharafter ber reprobujierten Empfinbung an. M an 

barf barauS aber nicht fließen, baß baS anfd)autiche Seitbewußt

fein lebiglid) ©egenwartSbewußtfein fei; auch Vergangenes ober 

3ufünftigeS fönnen wir unS in feiner ©auer ober Folge anfdjaulicf) 

oorffeilen, nicht bloß unanfd^aulid) „benfen" ober nad) feinen 

Seitlichen Eigenfchaften unb Beziehungen beurteilen.

©aß wir leere 3eit „benfen" fönnen, unterliegt feinem 3weifel; 

jebod) eine noch ftrittige Frage ber beffriptioen 'pfpehotogie iff eS, 

ob wir leere Seit (im ftrengen Sinne) auch anfehaulid) erleben, 

©arüber ift man jmar einig, baß wir bie „leere" 3eit nur jmifd)en 

erfüllten 3eitftreden, b. h- atS ^aufe (3nter»aü), erleben; aber 

fraglich ift ob bie °paufe nicht bod) mit anberSartigen Inhalten 

(j. V . Organempfinbungen) auSgefüllt wirb ober wirflid) leer bleiben 

fann. Bei fürjeren Raufen erfcf>eint mir letzteres möglich-

©ie Erfüllung ber 3eit oolljtehf ftdh nicht bloß (wie bie beS 

NaumeS) burch Empfinbungen, fonbern fte fann burd) Erlebniffe 

jeber Art erfolgen. Alfo auch ©efühle, WitlenSaffe, ©enferleb« 

niffe ufm. fönnen für unS ben 3nhatt ber 3eit bilben.

Wie nun aber bie oerfchiebenen EmpfinbungSltaffen in oer- 

fd)iebenem ©rabe an bem Naumdjarafter teilhaben, fo hat man

— freilich nicf>t entfernt in gleichem Maße — aud) gewiffe Slnter- 

fd)iebe ber Empftnbungen in Beziehung auf baS 3eitbewußtfein 

gefunben. Saft- unb ©ehörSempftnbungen ftnb in befonberer 

Weife geeignet, Sräger beS ErlebniffeS (oerfcf)ieben rafcher Folge) 

ju fein, weit hier momentane Neije annähernb momentanen Empfin

bungen entfprechen. ©a ferner bei biefen EmpftnbungSflaffen, be

fonberS aber bei ben afuftifchen, falls bie Neije länger bauern, 

bie Empfinbungen in annähernb unoerminberfer Stärfe fortbeftehen, 

fo bieten fie auch am beffen bie Wahrnehmung beutlid) begrenjfer 
3eitbauern.

3. Über bie reine ©effription hinaus greift bie Slnterfudmng, 

wenn bie objeftioen Bebingungen, fojufagen bie „Neije", für 

baS 3uffanbefommen ber anfdiaulichen 3eiterlebniffe oont Wahr

nehmungScharafter feffgeftellt werben follett. ©ie Voraussetzungen 

uttb bie Frageftellung entfprechen benett bei ben Empftnbungen 

unb ben Wahrnehmungen beS Näumlichen. ©ie Neije befielen 

in ben „objeftioen" jeiflichen Eigenfdjaften unb Bejiehungen ber 

toabrgenommenen Vorgänge.

M an hat auch hier juttächff Schwellenwerte ju beffimmen 

gefucht für bie Wahrnehmung ber erfüllten unb ber teeren 3eit. 

©aS erffere ift baburd) erfchwert, baß felbff bie fürjeften objeftioen 

Neije wegen beS allmählichen AbftingenS ber burd) fte auSgelöften 

neroöfen Erregung Empfinbungen oon einer gewiffen ©auer heroor- 

rufen. ©iefeS Nadhftingen ber Empfinbung macht ftch natürlich 

Qud) getfenb bei bent Verfuch, bie Schwelte für bie Wahrnehmung 

leerer 3eif ju beffimmeit. ©aS objeffioe Snferoall ber Neije muß 

deshalb größer fein, als wenn bie Empfhtbungen nur momentanen 

^harafter trügen wie bie Neije; eS muß für afuftifche Neije 

/so—Vso Sefunbe, für optifd)e Neije V20 (bei ©unfelabaptation 

f°gar V10) Sefunbe betragen, bamit bie beuttiche Wahrnehmung 

eines 3nteroallS juffanbe fommt. Anbere Werte ergeben ftd), 

ftenn bie beiben Neije oerfchiebenen StmteSgebiefen angehören.

Nicht nur biefe „eben merftichen" 3eitftreden, fonbern auch 

tangere werben als „©egenwart" erlebt, ©ie ©auer ber „pft)cf>i- 

fdien ^ r ä f e n j j e i t "  fann bis auf einige Sefunben ftch erffreden.

WaS bie l l n f  erfd)iebSempftnblid)feit betrifft, fo hat man ge

lb en , baß bie 3eiten, bie oon fontinuierlichen, optifchen ober 
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afuftifchen Gmpfinbungen erfüllt finb, in ber Au«behnung oon 1/l 

bis 2 Sefunben bei einer 93erfc£>ieben̂ eit oon x/10 bi« V20 tf)rer ot- 

jeEtiven ©auer noch al« verfd)ieben beurteilt werben fi5nnen.

4. G« l;at ftd) weiter ergeben, baß bei ber Unferfd>eibung leerer 

3eiten mannigfache 'JaEtoren bie Beurteilung beeinfluffen, fo bie 

Beachtung ber bie 3nteroade begrettjenben Neige, beren ver

riebene SfärEe, ba« Gintreten oon Saftierbewegungen ufw. Nod) 

oerwiefetter wirb ber Sachverhalt, wenn e« ftd) um Bergleicf>ung 

leererunb au«gefüllter 3eiten Ijanbelt, wobei bie Erfüllung wieber burd) 

Eontinuierliche ober biSEontinuierlicfje Gmpfinbungen gefdjehen Eann.

©aß äfmlid) wie bei ber Wahrnehmung oon räumlichen ©e- 

bilben aud) bei ber oon 3eitinteroallen ein 'proportionSvergleich 

ftattfinbet, läßt fich baratt« oermuten, baß bei Muftf wie bei 

Nejitafion unb Sanj eine Änberung be« Setnpo« eintreten Eann, 

o|me baß ber SaEt, alfo ba« Berhälfni« ber il;n bilbenben Seit- 

teile, ftd) änbert. ©enauere Unferfud)ungen über biefen 'Proportion«" 

vergleich hat neuerbittg« Bühler angeftellt. Gr hat babei gefunben, 

baß ftch ber Bergleich (wie ber an räumlichen Figuren) auf einen 

unbewußten GinftellungSmedjaniSmuö (woburd) wir fojufagen einen 

Maßffab an bie bargebotenen Snteroalle heranbringen) unb auf Gin* 

brucESmobifiEationen an einem ber cProporfion«g(ieber ffüfjt.

Sd)on bei ben relatio fehr Eitrjen 3eitftrecEen (von wenigen 

SeEunben), bie wir anfchaulich wahrnehmen, hat man vielfad) einen 

Unterfchieb jwifd)en ber wirElid>en unb ber fcheinbaren ©auer feft- 

geftedt. G« erwächff bamit ber <5orfd)ung bie Aufgabe, bie paf

feren, burch bie ber ©rößeneinbrucE nad) ber einen ober ber anberen 

Nietung verfchoben wirb, ju beftimmen. ©a«felbe 'Problem be- 

fteht gegenüber umfänglicheren Seitffrecfen. 3e längere wir babei 

in Betracht sieben, um fo weniger ift bie grage ber experimentellen 

Unterfuchung jugättglid). Btelfälfige Grfahrung aber jeigt, baß 

bie 3eitfd)ä*ung vor allem von Art unb 3ahl ber erlebten 3nf>alte 

abhängt. £uffvoller, feffelnber Snhalt läßt bie 3eit Eurj erfd>einen 

(wenn er überhaupt ein 3eitbewußtfein attfEommen läßt); Sd)nterj, 

angftvolle Sorge, ßangeweile behnt fte au«. 3n ber Grinnerung 

werben freilid) 3eiten von einförmigem Snhatt, fo fehr fie ftch beim 

©urchleben hinjubehnen fcheinen, relativ furj erfcheinen, währenb 

inhalt«- unb abwech«lung«reicf)e 'periobett ben gegenteiligen Gin- 

brucE erwetfen. So Eann e« un« nach wenigen Sagen einer an 

GinbrücEen reichen Neife vorEommen, al« ob wir fd)on Wodien
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von ju Haufe fort waren. 3m Sr aunt flauen wir gelegentlid) eine 

fo reiche 'SüHe ftch brängenber Bilber, baß wir lange 3eif burch- 

lebt ju haben meinen, Wenn wir nad) einem viertelffünbigen Sd)laf 
erwachen.

Nid>t nur bie ©rößenurfeile über bte ©auer von 3etfen 

bieten ©toff für bie pfychologifche Unterfuchung, auch für ba« Be* 

»ußtfein ber 3eiforbnung gilt baSfelbe. Wenn wir vergangene 

Grlebniffe reprobujieren, fo wirb bie ©auer berfelben beim Wieber- 

burcl)leben mehr ober minber ffarE jufammengebrängt; wir Eönnen 

fo vergangene Wochen in wenigen Minuten wieber überfliegen. 

Wichtig iff babei, baß bie 3eitorbnung ber Greigttiffe übereinftim- 

menb mit ihrem wirflid)en Ablauf erneuert wirb, ©ie gewöhnliche 

Erfahrung jeigf un« aber fcf>on, baß auch in bejug auf bie 3eit- 

orbnung leicht 3rrfutn unb Unftcherheif einfrefen. ©ie Maffe be« 

Bergangenen iff für un« meiff gar nicht mehr jeitlich geglieberf 

ober nur nod) in ganj fummarifcher Weife, freilich macht ftch 

hier bie außerorbetttlid)e Berfchiebenheit in ben ©ebäd)tnt«leiftungen 

bec 3nbivibuen geltenb.

©ie jeifliche polge von Greigntffen Eönnen wir nicht nur in 

ber ©egenwart burd)leben unb au« ber Bergangenheif wieber* 

«neuern, wir Eönnen fte auch in bie 3uEunf f  verlegen. Hoffnung 

unb Beforgtti« laffett un« oft mehr in ber 3uEunff al« in ber 

©egenwart leben, ©auer uttb Orbnung be« 3uEünftigen Eann mit 

fel;r verfchiebener Anfd>aulichEeit unb Beffimmtheit vorweg ge

nommen Werben.

5. G« bebarf Eeine« befonberen Nadhweife«, baß ba« 3eit* 

bctvußtfein beim 3nbivibuunt ber GnfwicElung unterliegt, baß in«* 

befonbere bte pähigEeif ber Schäftung von 3eifgrößen einer großen 

^ervoUEommnung fähig iff; baß eitblich ber Begriff ber einen, 

°bjeEfiven, unenblidjen 3eif erft al« ein fpäte« AbffraEfion«- 

ProbuEt ftch einffellf. Umgriffen ift aber noch bie präge, ob ba« 

anfchaulid)e 3eitbewußtfetn (ba« ja am Anfang biefer ganjen Gr.t- 

‘OtcElung ftehO etwa« Urfprüngliche«, pfi)d)ologifd) Glemenfare« 

®ber au« unjetflid>en 3nl;alfen erff Gntftehenbe« fei. 3nbeffen 

Winen mir bie mannigfachen Berfuche, bie 3eifanfd)auuttg af« 

£twa« Abgeleitete« ju erweifen, ebenfowenig jum 3 iele ju führen 

ju$ bie analogen bejüglid) be« Naumbewußtfein«. Soweit ich fehe, 

^at fid) in ber heutigen 'pfychologie gegenüber jenen (fogenannten 

"emPiriftifdhen") Sheorien über bie Gntftehung be« 3eitbewußtfein«,
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bic „uati»iffifd>e" Überjeugung son feiner llrfpriinglichfeif mehr unb 

mehr burchgefettf. Aber aud) auf bem Boben biefer „naftoiffi- 

fd>en" Anjtcht fann einmal bte allmähliche Enfwidlung be« 3eif- 

bewuftfeinS anerfannt werben unb fobann »on einer erflärenben 

Theorie berfelben bie 9?ebe fein, fofern man »erfucht, eS in ben 

3ufamment;ang ber pfi)d)ifd)en Stiftungen einjuorbnen. AIS »er- 

wanbt bieten ftch h i« bte ©ebächfniS»orgänge bar. Berfchwänbe 

jebeS Erlebnis, baS nid)f mehr gegenwärtig iff, foforf fpurloS, fo 

fönnte eS wol;l gar nicht jum Bewuftfein einer ©egenwarf im 

ilnterfd)ieb »on ben anberen 3eitftufen fommen, unb eS würbe leg

a ler Stoff festen, unt Vergangenheit (unb 3ufunff) bamit auS- 

jufüUen. AnbererfeitS ift bie einfache Fortbauer ober Wieber-- 

erneuerung »on ©agewefenent nod) nicht ibentifdj mit bent Be

wuftfein beS foeben ober früher Erlebthabens. Es bürffe alfo (mit 

EbbinghauS*©ürr) anjunefjmen fein, baf bie ^ a fe n  im Ablauf 

ber Erlebniffe, bie überhaupt jur Entffehung »ott 3eitauffaffung 

Beranlaffung geben, jeitlid)e CofalifationSaffe »on ErinnerungS

charafter her»orrufen, in benen ber ©egenffanb als immer weiter 

jurüdliegenb erfaft wirb.

©reijehttteS k a p i t e l

5)te anfdjaultdjen ©runblagett 
ber attgemeinften begriffe (Kategorien)

1. W ir wiffen unS im Einflattg mit bent Bemühen ÄumeS, 

für alle Begriffe (ideas), auch bie abffrafteften, ben llrfprung in 

anf<haulichen Einbrüden (impressions) aufjuweifen.

Für bie Begriffe 3?aum, 3eit unb Bewegung iff baS bereits 

gefdjehen. Aber m it unb> an ben Empftnbungen erleben wir auch 

bie Einbrüde ©teich, Ähnlich, Berfchieben als anfehau- 

lieh ©egebeneS. Freilich ftnb biefe ErlebniSelentenfe efwaS Be- 

fonbereS, »on ben Empftnbungen felbft wohl ju Unterfd)eibenbeS. 

©antif, baf j. B . objef t i»  »erfchiebene Empftnbungen erlebt 

werben, ift baS B e w u f t f e i n  ihrer Berfchiebenhetf nod) nicht ge* 

geben. ES iff auch nicht felbff efwaS EntpfinbungSmäfigeS, baS 

ft<h gleichfatn als ©ritteS ju ben (ungleichen) Empftnbungen hinju- 

gefeilt. Farben, Töne ufw. fönnen relafi» felbftänbig unferem
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Bewuftfein „gegeben" fein; ihre „Berfchiebenheit" ift im Bergleich 

ju biefen BejiehungSgliebern etwas UnfelbffänbigeS, blof „Mit- 

gegebenes", burd) fte „FunbierteS", aber bod> gleichfalls Anf<hau- 

licheS. ©aS Berfd)iebenhettSbewuftfein fann auch ebenfowenig wie 

etwa baS Raumbewuftfein auS Empftnbungen irgettbwie „ab

geleitet" werben. ©aSfelbe gilt für baS Bewuftfein »on „ähnlid)" 

unb „gleich" unb bie fonfreten Arten beS Berfd)iebenheitSbewuft- 

feinS wiegröfer, Meiner; rafd)er, langfamer; heller, bunfler; leifer, 

lauter ufw.

Bon ben Erlebniffen beS anfd)aultd)en ©egebettfeinS biefer 

Berhältniffe »erfchieben unb auS ihnen burch Abffraftion entffanben 

ftnb bie Beg r i f fe  „©leid)" (©leichheit), „Berfihieben" ufw. 

Ebenfo iff »on ber anfehaulid) wahrgenotnmenen ©leichheit ufw. 

bie blof erfchloffene ju unterfd)eiben.

„Bergleichen" aber bebeutef, bie Bebtttgungen für baS 3u* 

ftanbefommen folcher Erlebniffe herbetjufü^ren. ©iefe Bebingungen 

näher ju unferfud)en, ift eine Aufgabe erflärenber cp f9d)ologie. 3u 

i^nen gehört j. B ., baf wir bie Aufnterffamfeif auf baS ju Ber- 

gleichenbe richten; ferner, baf jwifchett biefem eine gewiffe Ber- 

fchiebenheit beffeht, wenn auch nur bie beS OrteS ober ber 3eit. 

©enn ganj gleiche Empfinbungen j. B . folche, bie burch Stiche unb 

9leid)jeittge Reijung ber Augen unb Ohren in unS erregt werben, 

fliefen ju einer einjigen jufammett. Bei fufjefft»er Bergleid)ung iff 

eS aber nid)t nötig, baf baS erffe ©lieb noch im Bewuftfein fei; eS 

fann trotjbem beim Eintreten beS 3weiten foforf baS Bewuftfein 

»©teich" *>ber „Berfd)ieben" ftd) einftellen.

©ie wichtigffe Bebinguttg für baS 3uftanbefotnmen biefeS 

BewuftfeinS ift ttafürlid) bie objeftiöe ©leichheit ober Berfd>iebett- 

M t beS Beglichenen. Aber auch hier fönnen ilnferfchiebe jwifchett 

ber fubjeftioen Auffaffung unb bem ob|efti»en Sach»erljalt beftehen. 

©ie Unterfuchungen über bie UnterfchiebSfchwelle haben auf allen 

EmpfinbungSgebieten ben Beweis erbracht, baf 9?eije fchon etwas 
»erfthieben fein unb trofjbem noch ben Einbrud ber ©leichheit her- 
»erbringen fönnen.

Eine Kombination »on ©teichheitS- ober BerfchiebenheitS- 

'nit 3eitbewuftfein jeigt ftch in ben Erlebniffen beS ©leich* 

bleibenS unb ber Beränberung .  3ur ©effription gehört hier 

bie Unterfcheibung ber anfdjaulichen unb ber begrifflichen Form 

biefer Erlebniffe, unb bie Analpfe beS BeränberungSbewuftfeinS
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nad) Umfang, Nietung unb ©efchwinbigfeit 3n bie e ff täten be 

^fhcfwtogie führen hinüber bie Schwellenunterfud)ungen. 60 hat 

man gefunben, baß Bei ptö§ticken ibetltgfeifSjunahmeit ber 

objettiöe Neij um etwa 1/80 gefteigert werben mußte, bamit bie 

93eräuberung gerabe bemerft würbe. 93ei a 11 m ä t) I i d) e n 93er- 

ättberungen iff ber Schwellenwert bebeutenb größer. 93ottjiel)f fid) 

eine 93eränberung fo tangfam, baß bie merf(id) oerfchiebenen ^^afen 

mehr als eine Sefunbe ooneinanber liegen, fo wirb bie 93eränberung 

nicht mehr anfd^autid) wahrgenommen, fonbern erfchloffen.

2. Eine befonberS wichtige Art ber 93eränberung, bie Orts« 

oerättberung, b. h- bie 93ewegung, ^aben wir fdwn in anberem 

3ufamment)ang betrachtet, ©abei geigte ftd) bereits bie Wichtig* 

feit beS SbentitätSbewußtfeinS. ES bürffe in ber Sat ein not- 

WenbigeS Korrelat beS 93eränberungSbewußtfeinS barftelten. M an 

fann bie Frage aufwerfen, ob eS ftd) nid>t jurüdfuhren läßt auf 

baS Erlebnis ber © le ide t in 93ejiet>ung jum 93ewußtfein ber 

93eränberung. „©erfetbe" Son wirb teifer ober tauter, b. h- bie 

Qualität wirb atS gleich, bie Sntenfttät atS ftd) änbernb erlebt. 

Ebenfo bleibt bei ber Auffaffung ber QrtSoeränberung „beSfelben" 

©ingS Form unb Farbe beS bewegten QbjeftS gleid).

Eben im ©ingbewußtfein bürffe bie urfprüngtid>e unb an- 

fd)aulid>e Form beS 3bentitätSbewußtfeinS gegeben ober wenigffenS 

m it gegeben fein, ©er barauS entwidelte abffrafte 93egriff ber 

Sbenfität fann bann ttafürltd) auf alte möglichen Objefte, aud) auf 

ganj unanfd)aulid)e, angewanbt werben.

So läutert ftet) ber 93egriff beS ©ingS ju bem ber „Sub- 

ff an j", jeneS realen Etwas, baS ibentifcf) oert)arrt, wenn aueb baS 

anfd>aulid?e ©ing etwa burd) 93erbrettnung unb 93erbampfung oer- 

fd)Winbef. ©iefeS abftrafte Sübffanjbewußtfein liegt in ber Über- 

jeugung »on ber Erhaltung ber Maffe unb ber Energie »or. Seinen 

pfychotogifchen AttSgangSpunff bitbet baS ©ingbewußtfein.

Für beffen Entwidlung aber finb eine 9?eil)e oon Faftoren 

bebeutfam. ©at)in gehört bie fefjon erwähnte Satfadje, baß bie 

Sehgröße ber ©inge tangfamer abnimmt, als eS bem kleiner» 

werben beS Nef^aufbitbeS entfpred>en würbe. ©ieS begünstigt ben 

Einbrud beS gleid)bteibenben ©ingS. Ebenfo wirft bie &on* 

ffanj ber ©effalt. ©aS iff freilich junächff ein objeftioeS 

Moment, atfo tttd)t ibentifd) mit bem ©effaltbewußtfein. Aud) 

iff ju beachten, baß ein ©ing bei gleictybleibenber ©effatt in oer-
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fdjiebenen Entfernungen nicht gleich, fonbern ffrenggenontnten nur 

ähnlich auSftel;f; ferner, baß eS bei ©refrnng einen ganj anberen 

anfd>autid)en Einbrud tyeroorbringt. So ftet)t ein auf bie Spifje 

geffellteS öttabraf ganj anberS auS als ein auf einer Seite ffehenbeS. 

3nbeffen wirfen hier Erfahrungen forrigierenb im Sinne ber 

SbentitätSauffaffung. ©eitn wenn baS ©ing auS ber größeren £nt= 

fernung unb auS feiner 93ertagerung wieber in bie urfprüngtidje 

Stellung jurüdfet;rf, fo fteht eS wieber gerabefo auS wie früher, 

falls feine ©effatt fonftant geblieben. Aud) iff ju beachten, baß 

$inber relafio inbifferent finb gegen bie wechfelnbe Nauntlage oon 

Figuren. Sie erfemten fte bei 93erlagerung leicht wieber, ober 

jeidjnen fte oon fetbff gelegentlich in ganj oeränberter Stellung ab 

(waS ftch auch in ber Erfdjeinung ber Spiegetftariff jeigt). Sie 

orientieren ftch babei nach einer in  ber Figur felbff gelegenen 

Äoorbinatenachfe, waS ftd> barauS erflärt, baß bie finbtiche Auf- 

merffamfeit oorwiegenb am einjetnen ©ing Raffet.

Ein weiterer förbernber ilmffanb für bie AuSbilbung beS ©ing- 

bewußffeinS iff bie Entwidlung beS 93ewußtfeinS oon ber „eigenf- 

liehen" („wirftid>en") Farbe ber ©inge unb bie Srennung ber 

Wechfetnben 93eleuchfuttg oon bem 93eleuchfeten.

93ei ber 93efpred)uttg ber opttf^en Empfinbungen gebauten 

ifir bereits ber Hnterfcheibung oon „Fläzen"' unb „Oberflächen"- 

färben, ©ie lederen ftnb eS nun gerabe, bie für unS Eigenfchaften 

fcer ©inge repräfenfieren, unb jwar Eigenfdjaften, bie bauern tro^ 

beS SchwanfenS ber 93eteuchtungSftärfe, tro§ beS WechfetS oon 

93elichtung unb 93efchatfuttg.

Führt man eine Oberftächenfarbe oermittetff 93etrad)tung burch 

einen getobten Sd>irm auf eine Ftächenfarbe jurüd unb befct>attet 

man baS burd) baS 2od) gefê ene Stüd ber Oberfläche, fo fteht 

man einfach eine bunflere Farbe, aber ju einer Trennung oon 

>t>irflid)er Farbe unb barauffatlenbem Schaffen (ober £id)t) fommt 

eS hierbei nicht. Nun ift jeboch gerabe biefe Srennung für baS 

Wiebererfennen ber ©inge unb bamit für bie 93erooltfommnung 

*>eS ©ingbewußtfeinS oon großer 9Bid)tigfeit. 9Bie jwifchen „wirf- 

tidser" unb „fdjeinbarer" ©röße, fo fann man jwifdjen „wirf- 

tidjer" unb „fcheinbarer" Farbe unterfd>eiben. AtS „wirfliche" (ober 

„eigentliche") Farbe fann matt biejenige bejeid)nen, bie ftd) an bent 

©inge bei berjenigen 93eteud)tungSffärfe barffeltt, wie fte im Freien 

bei leicfttbewölftem Äimmel gegeben iff. Sie herrfd)t, bei unS
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wenigffen«, aud) jeiftich vor. 6 ie bilbet barum ba«, wa« Hering 

bie ,,©ebächtni«farbe" genannt f;at; benn bie parbe, in welder 

wir ein Aufettbing ubertoicgettb off gefet)en (wben, prägt fich 

unferem ©ebäd>tni« unau«löfd)lich ein unb wirb ju einer feffen 

Eigenfdjaft be« (frinnerung«bilbe«. ©ie ber wirtlichen parbe enf* 

fprec^enbe normale Veleud)tung«ffärfe läff — eine entfprec^enbe 

Entfernung ber Qbjefte »orau«gefe$f — auch am beutlid)ffen beren 
Öberflächenftruftur heroortreten.

©ie 6d)Wanfungen ber Veleuchtung«ffärfe, wie fie im Verlauf 

be«̂  Sage« nafürlicherweife einfreten fönnen, ftnb fehr beträchtlich. 

Vei normal geftimmtem Auge fann burd) Vefchattung bie Ve- 

leucf)tung«ftarfe eine« weiten Rapier« bi« auf weniger al« l/360 
ber „normalen" l>erunfergel;en, ohne baf ftd) beffen Heltigfeit«ein* 

brucf wefenflid) änbert. Anbererfeit« übertrifft ba« birefte £id)t 

ber Mitfag«fonne jene normale Veleuchtung etwa um ba« Hunbert- 

fache. 60 fd)wanft bie Veleuchtung«ftärfe, bei ber wir im gewinn- 

lid)en Sage«lauf mit £ell abaptiertem Auge Oberflächenfarben ju 

betrauten unb ju beurteilen pflegen, etwa jwifdjen ben ©renjen 

»on 1 unb 36000.

M an hat nun experimentell nad)gewiefen, baf ganj uttwtll- 

fürlid), ohne bewußte Neflexion, eine Verütfftchtigung ber Veleud)* 

tung«»erhältniffe ffattfinbet. Eine begattete weife Öberfläd)e j. V . 

erfdjeint auch nad) ihrem unmittelbaren, anfcf)aulichen Einbrud »iel 

geller, al« fte nad) il)rer Veteuchtung«ftärfe erfcheinen bürfte; e« 

bringt ftd) tyre „wirftiche" parbe jur ©eltung — eben al« ,,©e* 

bäd)tni«farbe" auf bem Wege ber Neprobuftion.

E« finbet alfo unfer ben jahllofen »etfchiebenarfigen unb wetf>- 

felnben Grfd)einung«weifen ber ©inge burd) bie Veoorjugung ber 

„wirflichen" parbe (unb ber „wirflichen" ©röfe) eine Seleffion 

ffatt, bie für bie Au«geftalfung be« ©ingbewuftfein« eine grofe 
Vebeutung hat.

Nicht ganj überflüfftg ift e« »ielleid)t, barauf ^injuweifen, baf 

biefe Hnterfcheibung »on „wirflic^" unb „föeinbar" rein phänomeno- 

logifch gemeint iff. ©af fie einfad) bie ©d)eibung be« naioen, 

realiftifchen Vewufffein« wiebergibt. Wenn babei »on wirf lieber 

Parbe in bem gleichen 6 ittn wie »on wirtlicher ©röfe gefprocf>en 

wirb, fo fte^t ba« natürlich nicht entgegen jener erfenntni«theoretifchcn 

Unterfd>eibung ber „primären" unb „fefunbären" Qualitäten, wobei 

bie ©röfe ben elfteren, bie Parbe ben lederen beigejäblt wirb.
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Alle bie Momente, bie wir al« bebeutfam für bie Entwicklung 

be« ©ingbewuftfein« bejeid)net l)aben, wirfen bahin, baf gegen

über ben relati» beharrlichen Komplexen »on anfd)au(id) ©egebenem 

trot) aller Anbetungen ba« ©lekhheitSbewuftfein ftch behaupten fann. 

©iefe« überwiegenb ©leid>e in Vejie^ung ju ben einjelnen »ariieren-- 

ben Momenten bietet bie anfchauliche ©ruttblage für ben Vegriff: 

„©ing mit Eigenfdjaften".

3. ©ie ©inge (unb ebenfo bie Eigenfdjaffen unb Vorgänge), 

bie wir wahrnehmen, erfcheinen un« normalerweife at« wir fließe 

ober reale (welche Au«brücfe wir al« gleid)bebeutenb »erwenben). 

©er Vegriff ber Nealität (ber auch im Neatifät«urteil ba« ^räbifat 

bitbet) bürfte aber ebenfatt« in Ertebniffen »on anfdjiautichem 

Eharafter feine ©runbtage haben. 3war iff ©ilthet)« Anftcht, baf 

unfere Überjeugung »on ber Exiffenj einer realen Aufenwetf auf 

Witlen«erfahrungen ftch grünbe, anerfennen«werf. Aber folcbe 

Erfahrungen, befonber« bie ber Hemmung unb be« Wiberffanb«, 

Werben ja burd) Wahrnehmungen (bjw. Empftnbungen) »ermittelt 

unb tragen infofern anfd>autid)en Eharafter. Vor allem fommen hier 

©chmerj», Verühruttg«*, Härte*, 0cl>wereempfinbungen in Präge; aud) 

Vlicfbewegungen unb beren Hemmungen; benn baf wir auf hohen 

Vergen, am Meere, in weiten Ebenen un« freier, un« weniger beengt 

»nb befchwerf burch eine harte Nealität fühlen, ba« mag barin mif 

feinen ©runb haben, baf wir bie Vtitfe ungehemmt fönnen fchweifett 

laffen. Auch trägt ba« in ber Nähe ©efehene wohl be«halb, weil e« 

hie Aufmerffamfeit ftärfer auf ftch Sieht einen ftnnfälligeren Eharafter 

»on Nealität at« ba«, wa« wir in ber perne (ober fehr flüchtig, 

J. V . bei einer Eifenbahnfahrt) fehen. Cetjtere« nimmt leicht ba« 

©epräge be« kutiffenhaften an; ähnlich wie un« minber anfchauliche, 

»erblaffe Erinnerungen „faff nicht mehr wahr" »orfommett. Aud) 

pathologifche pälle beftätigen, baf Ertebniffe »on Entpfinbung«- 

(ober Wahrnehmung«*) Eharafter — felbff wenn fte wie bie Hallu* 

Mnafionett burch rein jentrale Erregung ohne auf eren Neij juftanbe 

fommen — ihren ©egenffänben ba« anfchauliche Merfmat ber 

„Nealität" »erleben, ©ie ©inge fmb barin „felbft", „leibhaftig", 

f,objeftio" ba. ©er „Vegr i f f "  ber Nealität iff ein Abftraftion«» 

Probuft au« biefen anfchautid>en Nealität«erlebniffen, wie fie nor* 

utalerweife in allen Wahrnehmungen gegeben ftnb. Nun machen 

wir freilich auch f>ier bie Erfahrung, baf gelegentlich &er reale 

®ach»erhait boch nicht bem urfprüngtichen anf<$autichen Einbrucf
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ettffpridjf. ©aS ftnbef befonberS bann ffaft, wenn biefer fid) 

nid)f einorbnett täff in baS, waS wir burd) unfere bisherige Er

fahrung unb burd) miffenfd)aftticf>e Velehrung über bie reale Welt 

wiffen. M it ber Ausübung ber abffraften Realitätsbegriffe haben 

wir aber bie Möglid)fett, im refleftierten RealifäfSurfeit jenen un- 

»ermitfelten anfd)aulid)en RealitätSeinbrud nid)t nur anjuerfennen, 

fonbern aud) zu berichtigen unb ju verwerfen unb fo „Realität" 

von „Erlernung" unb „Sd)ein" ju unterfd>eiben.

©iefe brei Vegriffe entwideln ftd) in Korrelation miteinanber. 

© af alles »om Vewuftfein unabhängig Ejiftterenbe (alfo Vewuft- 

feinStranfjenbente) notwenbig in „Erfd)einungen" ftd) unS barftellen 

muf, haben wir bereits S . 32 gefê en. 93on „Schein" reben wir 

bagegen bann, wenn wir erfannt haben, baf wir ErfcheinenbeS mit 

Realem »erwechfelfen.

AIS bleibenbe Wirfung jahllofer Wahrnehmungen unb Reati- 

tätSurteile ift aber unfere Überzeugung »on ber Efiffenz ber wirtlichen 

Welt anjufehen. © af burch ben fuggeftiöen Einfluf unferer Um

gebung auch Objeffe für unS RealitätSd)arafter gewinnen fönnen, 

»on benen wir tn ber Regel nur burd) Mitteilung attberer wtffen, 

jeigt ber religiöfe ©laube.

4. Autne hat befanntüd) behauptet, baf wir Weber burch äuf ere 

noc  ̂ burcl) immanente Wahrnehmung ben Vegriff ber „Kraft  ober 

ber notwenbigen Verfnüpfung" (b. t. ber Kaufatität) haben fönnten.

Aber wie unbefriebigettb iff bie Erftärung, bie Aitme fetbff »on 

ber Entffehung beS Kraft- unb KaufalifätSbegrip gibt! ©urch 

bie »ietfach wieberholte Wahrnehmung einer Folge »on Vorgängen 

foil fni) eine Affojiafion bitben tmb bamif bie pft)d)ifd)e Rötigung, 

bet ber Wahrnehmung ober Vorffellung beS einen aud) ben anberen 

»orjuffetten. Aber baS Kaufat»erhältniS wirb boĉ  nicht als eine 

fubjeftive pfychifche Röttgung erlebt, fonbern als ein objeftioer 

Sufammenhang!

Eine unooreingenotnmene fc£)lic£)te Vefd)reibung beS Wahr- 

nehmungSbeffanbS muf auch anerfentten: baS Erleben eineS blof en 

Racheinanber »on Vorgängen iff tatfä<hlich ein attbereS als baS 

Erleben beS Verurfad)tfeinS. Wenn wir wahrnehmen, wie z- V . 

eine Vittarbfugel eine anbere fortfföft, ober eine Flamme ein Rapier 

in Vranb fetjt, ober ein energifcher Entfd)luf uttS ntorgenS junt 

Aufffehen bringt, ober ein Vefinnen eine Erinnerung auftaud)en 

läft, fo iff eS eine mangelhafte Vefchretbung beS Erlebten, wenn
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Wir nur ein „Rad)einanber" fonffatieren. 3n jenen Fällen erleben 

wir anbereS unb mehr, als wenn wir z- V . blof wahrnehmen, baf 

nadjeinanber ein paar £id)ter »erlöfchen ober nacheinanber einige 

Schläge ber Uhr ertönen.

©ie einfad>e Vefd)reibung beS ErlebntffeS iff aber bei Äume 

baburch vet'hinberf, baf er zuviel »on ber Wahrnehmung eines 

KaufalzufantmenhangeS erwartet. Er meint, fte müffe uns unter* 

richten über bie „geheime Verfnüpfung, bie bie Ereigntffe zufammen* 

hält unb unzertrennlich mad^t", alfo auch barüber, wie z- V . baS 

Wollen eS anfängt, bie ©lieber z« bewegen ober eine Erinnerung 

inS Vewuftfein zu holen; fo baf wir bei Kenntnis ber Urfache 

ohne weitere Erfahrung auS ihr ableiten fönnten, welche Wirfungen 

fte haben müffe. ©iefe VorauSfe<?ung beruht barauf, baf jtch für 

Äume ttod> nicht gefd)ieben hat: ber reale 3ufantntenhang »on 

Urfache unb Wirfung unb ber logtfd)e »on ©runb unb Folge, 

©iefe beiben Relationen haben aber ganz verriebene Vebeufung: 

bie erffere gilt für wirftid)e zeitliche Vorgänge, ber zweite für (zeit- 

lofe) ©ebanfeninhalte. Rur bei biefem letzteren (logifd>en) Sufammen

hang fehen wir bie innere Rotwenbtgfeit ein. ES iff uns z* V . 

evibent, baf zwei ©röfen, bte einer briffen gleid» finb, aud) unfer- 

einanber gleich ftnb. ES heift zuviel »on ber Wahrnehmung fau- 

fater 3ufammenhänge »erlangen, wenn man forbert, fte müffe unS 

ebenfalls bie Einftd)t in ben benfnotwenbigen Sufanttnenhang geben. 

3nbetn aber Äutne mit berart übertriebenen Anfprüchen an bie 

Analhfe ber Wahrnehmung herantrat, hat er unterfd)ätjt, was 

fte unS tatfächlid) bietet; er hat aud) nicht auSreidjienb gewürbigt, 

kaf vielfach fd)on einzelne Wahrnehmungen (unb nid)t erff beren 

öftere Wieberhotung) unS »on bem Vorhanbenfein eineS Kaufat* 

verhältniffeS überzeugen.
An ber rein phänomenotogifd)en Konffatierung, baf wir biefeS 

Verhältnis anfd)aulid) wahrnehmen, barf unS and) nicht ein nahe- 

liegenber Einwanb irremachen, ber jttr Verfeibiguttg &umeS er

hoben werben wirb. M an fann nämlich fragen: Wie läff ftch 

&enn ber Sinn beS KaufalverhältniffeS beftnieren, wenn eS nicht 

innere Rofwettbigfeif fein fott? — Wenn eS aber nicht mögti<h 

lein follte, eine befriebigenbe ©efhtifion zu geben, fo wäre baratt 

5U erinnern, baf wir ©runbbegriffe überhaupt nicht beftnieren 

fönnen. W ir fönnen z- V . »on ben Vegriffen Raum unb 3eit, ©letch- 

9«it unb Verfchiebenheit, feine eigentliche ©eftnifion geben, weit
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wir baju nod) allgemeinere Begriffe gebrauchten. 3a, wir fönneu 

alle bie Begriffe, welche fich auf Qualitäten ber Empftnbung be- 

5iê >en, wie ©elb ober Sauer ober Warm nicht befinieren.

Währenb bteS aber bei ben EmpftnbungSbegriffen niemanb mehr 

»erlangt, unb Wäl;renb i)icc auch niemanb mehr bie anfchauliche 

©runblage beftreitet, ift man immer noch — infolge gewiffer 

erfenntniStheoretifcher £el)ten, bie in bie °Pfi)d)ologie gar nid)t 

hineingemengt werben bürften — geneigt, an bie fategorialen Be

griffe, bie nicht in ben Empfinbungen als folgen ihre AbffraftionS- 

grunblage haben, ganj anbere Mafjffäbe anjulegen unb ihnen eine 

»iel »ornehmere „Abfunft" als auS ber „pöbelhaften" SinneS- 

erfahtuttg jujufchreiben. M an tut babei fo, als fei baS unmittel

bar ©egebene (baS ja ber ©egenffanb ber beffripfi»en °Pfpd)ologie 

fein tnufj) lebiglich ein El)aoS »on Empfinbungen. M an »ergibt, 

bafj biefe Empftnbungen erff füuftlid) auS bent ©egebenen herauS- 

präpariert ftnb, unb bafj baS für ben ^ftxhologett ©egebene bie 

attfchauliche Welt iff, bie utiS im praftifctjen Geben umgibt, unb 

bie an unb mit bem Empfunbenett zahlreiche Berhältniffe aufweiff, 

bie für unS in anfchaulid>er Weife mitgegeben ftnb. ©aju gehört 

aber aud) baS $aufal»erhältniS.

ES mag fein, bafj ber populäre 5?aufalbe griff, wie er im 

»orwiffenfd)aftlid)en ©enfen auf biefer anfd)aulid)en ©runblage 

ftch entwickelt, manches Anthropoutorphiffifche enthält, fo eine ge- 

wiffe „Einfühlung" »ott $taff« unb SpannungSempfinbungeit, bie 

unfere MuSfeln unS liefern, in bie wirfettben ©inge. Aber bafj 

ein Begriff für ben wiffenfchaftlichen ©ebraud) geläutert werben 

rnufj, beweiff nichts gegen bie Annahme, bafj feine »orwiffenfd)aftltd>e 

Form auS Wahrnehmungen ftch enfwicfclte.

5. Enblid) fei in biefent 3ufanttnenhang noch ber anfchaulichett 

©runblagett ber 3 ahlbegriffe gebacht.

Objefti» »etfchiebene Anjahlen gleid)er (ober fehr ähnlicher) 

©inge erwecfen auch fchon für bie Anfchauuitg einen »erfchtebeneu 

Einbrud ©iefe Berfchtebenheit rnufjte bereits für ben primifioeu 

M engen »on größter praftifdjer Bebeutung fein, fei cS, bafj eS 

ftch um »erfct)iebene Anjahlen »on Kriegern ober Äeibenfieren ober 

Früchten ufw. hobelte. So entwitfelfe ftch 3ählen als ein 

Verfahren, biefe Berfchiebenheiten genauer 511 »ergleid>en unb ju 

beftimtnen. ©ie 3ahlen aber, mit benen babei operiert wirb, hat 

man wohl ju benfen als Begriffe, abftrahiert auS ben ftch <*n- 
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fd)aulid) unterfd)etbenben Einbrücfen »erfcf>iebener Mengen, ©er 

anfchaultche Einbrud »on jwei ©ingen, mögen eS nun Schafe ober 

Bögel ober Nüffe fein, ift ein anberer als ber »on brei ober »ier. 

£lnb anbererfeitS jeigt ber Einbrucf ber 3weiheit eine gewiffe Übet- 

einffimmung, welcher Art auch ©egenftänbe ftnb.

©rötere 3ahlett, wie 5. B . 100, fönnen unS freilich nid^t in 

ber Weife „anfchaulich" gegeben fein, wie fleinere (unter jebn). 

Aber wir fönnen fleinere 3ahlett ju Einheiten (j. B . bie 3ehn) 

jufammenfaffen unb biefe neuen Einheiten jäl)len (waS burch ge

eignete, j. B . ft)tttntefrifcf)e Attorbnung beS anfchaulich ©egebenen 

fehr uttferffü^f werben fann).

©afj eS übrigens nur ganj allmählich jur Bilbung ber ganj 

abftraften 3ahlbegriffe farn, mit benen wir operieren, unb bie wir 

anffanbSloS auf alle Arten »on ©egenffättben anwettben, jeigen 

Unterfud)ungen über bie 3ahlbegriffe ber Nafuroölfer. Bei biefen 

werben 3ahlbegriffe, bie burd) gewiffe natürliche ©ebilbe nal)egelegt 

Serben, nod) nicht auf alle ©ebiete übertragen, ©er Begriff 3wei 

j. B ., ber auf bte jwei Äänbe ober Füfje, auf jwei Balten ober 

Kämpfer angewanbt wirb, ftnbet noch feine Berwenbung für fo 

»erfchiebenartige Objefte wie Serr unb 'pferb, Mutter unb Sohn.

Auf »erfd)iebenen ©ebiefett ber Wirflichfeit ftnb »ielfach »er* 

fdjiebene 3ählweifen im ©ebrauch, unb mathematifche Operationen 

Werben nur fo ttofljogen, wie eS bie natürlidt>e Befchaffenheit ber 

©tnge nahelegt.

©erartige Entwicklungen ju unterfuchen iff freilich Sache ber 

genetifd)en, rtid>f ber allgemeinen 'pfychologte. 3eboch wtrb bie 

lefjtere auf berarfige BerbinbuttgSglieber jwifchen unferett ganj ab- 

ffraften 3ahlbegriffen unb ihren anfchaulid)en ©runblagen wohl 

hinwetfett bürfett, ba bie Behauptung einet Entftehung ber 3ahl- 

begriffe auf bem angebeutefen Wege ber Abffraftion nod) »ielfad) 

einer Ablehnung begegnet, bie freilich int ©runbe nur auf einer 

Betwechflung pft)d)ologifd)er Betrachtung mit erfenntniStheoretifchen 

Erwägungen beruht, ©ewifj gehören bie 3ahlbegriffe, wie anbere 

tategoriale Begriffe, ju ben logifdjen BorauSfe^ungen ber ^fpcho- 

togie, fte gelten für fte a priori, fofern fte biefelben als »orhanben 

u«b als gültig »orauSfeftf. ©aS fiehf nun aber gar nid>t im Wiber- 

fprud) bamif, bafj bie 'pfpchologie als bejfripti»e anfd>aultd)eS unb 

abffraftes 3ahlbewufjtfein unterfcheibet, unb bafj fte als genetifd)-- 

ei'plifatwe unterfucht, ob unb wie baS letztere auS bem erfferen
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fid) enfwidetf I;abe; baf fte infofern eine etnptrifd)e Vetradj>tungS* 

weife bee 3al>t»orffetlungen anwenbet.

Äl)n(td)e Erwägungen biirffen überhaupt gelten, um Vebenfen 

ju wiberlegen, bie »on pt)itofopf)ifd)er Seite wat;rfd)eintid) »on 

oorn^erein unferem Vemül)ett entgegengebrad)f werben, bie Kate

gorien aB Abffraftionen auS anfcfyaulidjen Einbrüden aufjuweifen.

6. ©iefeS Vemül^en ftnbef Hnterffütjung in ber neuerbingS 

erfolgten Feffffetlung, baf baS V ew u  f f f e i n  »on R e la t ionen  

nid)f fowoljl fpntl)etifd>en als anat))fi fd)en El)araffer trägt; 

b. t). eS ftnb nid)t junäd)ff bie RelafionSglieber ifoliert ba, unb bie 

Relation wirb erff »on bem ©enfen — fojufagen in freier Schöpfer* 

fätigfeif — ^injugebrad^t, fonbern bie Relationen werben »or- 

gefunben in unb mit bent anfd)auli($ ©egebenen. 3ft bann ein 

allgemeine^, abftrafteS Vewuftfein ber »erfdjiebenen Relationen 

entftanben, fo gewinnt baS Vorfinben ber Relationen ben Et>arafter 

einer Subfumtion beS neu l)eranfrefenben anfd)aultcben Materials 

unter fetyon »erfügbare Relationsbegriffe.

©amif foil natürlich nid>t behauptet werben, baf matt bte 

Vegriffe als fotd>e, b. alS abffraffe ©enfetemente, in ber An- 

fdjauung einfad) »orftnbe. 9Bir »ertreten ja gerabe mit aller Ent- 

fcf>ieben|>eif ben Unterfd)ieb jwifd)en ben anfd;aulid)en unb ben 

unanfd)aulicl)en (abftraften) VewuftfeinSelementen. 2öenn wir 

überhaupt bie (»telfad) ben Vereicf) ber ©effription überfcfyrettenben) 

Vegriffe eineS aftioen, fd)5pferifd)en unb eitteS pafft»ett, rejeptioen Ver

haltens beS ©eifteS anwettbett wollen, fo fd)reiben wir bem ©eiffc 

bureaus nid)f lebigltd) baS letjtere ju. 3n ber Abftraftion be- 

funbef ftd) Aftioifäf, nämlid) Umformung beS in ber Anfdjauung 

©egebenen. 9Bof)l aber bezweifeln wir, baf ber ©eift fojufagen 

unbeeinfluft »on aUer 9Ba^rnel;ntung gewiffe allgemeinfte Vegriffe 

frei fd)öpferifd) auS fid) f)er»orbringe — eine Anftd)f, bie burd) 

ben Einfluf Kants aud) innerhalb ber ^fycfyologie Vertretung ge* 

funben l)at. Für unfere Auffaffung »olljietyt ftd) burd; Abftraftion, 

bie it>ren AuSgangSpunff unb if)r Material im anfd)autid) ©e-- 

gebetten ftnbef, bie Vilbung al ler Vegriffe, bie ber fogenannten 

Kategorien ebenfo wie bie ber unbeftritfen emptrifd)en Vegriffe. 

© af tn btefen letzteren bie fategorialen Vegriffe ffeden (fo in 

allen Vegriffen »ott förperlic£>ett ©egenffänben ber Subffanjbegriff, 

in allen Vegriffen eineS ‘SßirfenS ber Kaufalbegriff ufw.) fpricfyt 

aud) gegen eine wefenljaff »erfd)iebene Ettfffe£)ung ber Kategorien

im Vergteidj ju anberen, fonfreten Vegriffen. 9Benn ftd) aber 

fĉ >on für bie allgemeinffen Vegriffe barfun läft, baf fte ij)r an- 

fd)aulid)eS Funbament in ber <2ßaf>rnel)mung l)aben, fo braud)f 

biefer Rad)WeiS für bie weniger abftraften Vegriffe wie ^flanje, 

Tier, Menfd) btS f)erab ju 3nbi»ibualbegriffen wte Verlin, R^ein, 

Sdjwarjwalb nid)t befonberS erbracht ju werben.

©er Vegriff ber „Abf fraf fton" aber, ben wir l)ier bereits 

benutzen muffen, foil in fpäterem 3ufammen£ang nod) einge^enbe 

Ve^anblung ftnben.

Vierzehntes Kap i te l

QSorftettung unb begriff

1. ‘Jöie ber Empftnbung bie reprobujierte Empftnbung ent* 

fpric^t (gewß^nlid) als eine me^r ober minber »erblafte Kopie gleiify* 

f«m auä anberem Material), fo entfprid)t ber 9Babrnel)mung bte 

-,Vorftellung". <3Bir haben bie Anwenbung beS AuSbrudS 

-Vorffellung" auf bie reprobujierfen Empfinbungen abgelebt; wtr 

haben aber bei ber Vefpred)ung ber reprobujierfen Empftnbungen 

fd)on manches über bie Vorftellungen »orweg genommen. 3n ber 

Tat bitben ja bie reprobujierfen Empftnbungen baS, was ben Vor- 

ffeltungen in erfter Ginte ben anfcljaulidjen Eharafter »erteilt. Von 

ben Empfinbungen (primären wie reprobujierfen) unterfcheiben ftd) 

bte Vorffellungett burd) ihren Eftaraffer als Affe beS ©egen- 

itanbSbewuftfeinS, ber ihnen wie ben (2Bat)rne^mungen jufomntt; 

burd) i^ren anfdjaulic^en ©ehalf anbererfeifS ftnb fte »erfd)iebett 

*>on ben unanfd)autid)en Affen beS ©egenffanbSbewufffeinS wie 

°or allem »on ben Vegriffen. (©af ber AuSbrud „Vorftettung" 

|n feiner weiteften Vebeufung atte biefe Affe bejeidjnen fann, iff 

in biefem 3ufantmenhang jwar ju erwähnen, um Mif»erffänbniffen 

°orjubeugen, fann jebod) im übrigen aufer Vetrad)f bleiben.)

Vorffellungen, in benen ftd) für unfer Vewuftfein früher er* 

febte ‘JBahrne^mungen (ober Vorffellungen) erneuern, bejeidmen wir 

ErinnerungSoorffetlungen; fotd>e, bei benen bieS ntd)t ber 

iff, atS ^anfafieöorffetlungen. Geifere ffellen ft<̂  als 

ni(%  ober minber freie Umbitbungen »on 9ßal)rne^mungen bar.

wir aber in bejug auf ben EmpfmbungSbeffanb ber Vor-
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Stellungen an bte bet ben Wahrnehmungen erlebten primären Emp* 

ftttbungen völlig (ober faff völlig) gebunben ftnb, fo bejie^f fiel) 

bie fi^öpferifche ilmbilbuttg in ben cphanfafteoorffellungen nicht 

auf ihre anfchaulichen Elemente, fonbern auf beren Kombinationen, 

perner ftnb bie ErimterungSvorffellungen baburch charafterifterf, 

baf ihre ©egenffänbe als reale ober wirtliche gefaft werben, 

währenb bie ber 'Phantaftevorffellungen als blof vorgeftellt, infofern 

als unreal ober unwirtlich, gelten, wenn auch ihre Berwirflichung 

vielleicht erfehnt ober erftrebt wirb, ©iefer verriebene NealitätS« 

charafter braucht freilich nicht als folder beachtet ju werben; er 

fontmt unS aber jum Bewuftfein, fobalb wir Erinnerung^* unb 

cPh<*ntaftevorftellungen vergleichen. W ir fönnen natürlich in'Phantafte* 

vorftellungen aud) reale ©egenffänbe im Auge haben unb an biefen 

mannigfadhe Umbilbungen volljtehen, ober wir fönnen WirflicheS, 

baS wir nicht auS eigner Wahrnehmung fennen (j. B . frembe 'Per* 

fonen, ßänber ufw.) unS in ber 'Phantafte vorjuffellen fuchen. 

AnbererfeitS fönnen wir Erinnerungen an 'Phantaftevorffellungen 

(j. B . Srautnbilber ober fünfflerifdje Entwürfe) haben. 3n legerem 

Pall liegt aber boch Erinnerung vor, weil eS auf baS vorangegangene 

wirtliche Erleben ber ‘phantaftevorffeUungen anfommt, nicht auf 

bereit „blof gebaute" Objefte.

©iefe ilnterfcheibung ber beiben Hauptarten von Borftellungen 

im einjelnen burcl)juführen iff Sad)e ber beffriptiven 'Pfpchologie. 

©ie barf über ber Beachtung beS Berfcf)iebenen baS ©emeinfame 

nicht überfehen. ES beffeht nicht blof in bem Borhanbenfein von 

reprobujierten Empfinbungen, fonbern ebenfo in bem räumlichen 

unb zeitlichen Eharafter unb ben begrifflichen (fategorialen) Beffanb- 

teilen beiber BorffellungSarten; nur baf auch hier baS verriebene 

BerhältniS jur Wirflichfeit llnterfd)iebe bebingt, j. B . bie ©ebilbe 

unferer 'Phanfafte braunen nicht in ben wirflichen Naum unb in 

bie wirfliche 3eit eingeorbnef ju werben.

2. WaS nun inSbefonbere bte ErinnerungSvorffellungen 

betrifft, fo iff ihre phänomenologifche Eharaffertfterung nicht fdpon 

baburch auSreichenb gegeben, baf fte als Erneuerung einer früheren 

Wahrnehmung bejeichnet wirb. ©aS wäre ein rein objeftiveS 

Merfmal. Snfofern ift ber Begriff ber reprobujierfen ober ©ebächtniS* 

vorffellung — in biefem „objeftiven" ©inne gebraucht — nicht 

ibentifch mit bem ber ErinnerungSvorffeHung. Bielmehr muf mit 

ber ErinnerungSvorffellung baS fubjeffive Bewuftfein beS fd;on

einmal Erlebthabens verbuuben fein. ©iefeS Bewuftfein iff nicht 

ganj felfen irrig, ©olche pälle von fausse reconnaissance bilben 

ein mehrfach behanbelteS 'problem ber erflärenben 'Pftxhologie. 

W ir wollen hier inbeffen junächft ganj bei ber ©effription ver

bleiben. ©iefe hat bei ber BorfteUung eine pülle von verfd)iebenen 

Arten unb inbivibuellen ©ifferenjett aufgebeeft. ©aS gilt junächft 

für bie EmpfinbungSbeffattbfeile berfelben (worauf wir fchon 

hinwiefen S . 130f.); baS gilt ferner für ben räumlichen (unb jeit* 

lid)en) Eharaffer ber Borffellungen. W ir fönnen unS bei ber 

Borftellung in bie ganje örtliche Situation ber früheren Wahr* 

nehntung verfemt meinen; wir fönnen aud) fojufagen an unferem 

tatfäd)lichen ©fanbort verbleiben unb von ba auS ben ©egenffanb 

enttveber von feinem wirflid>en cpiat> ober als unS gegenüberffel;enb 

vorftellen. Noch eine Neihe weiterer Mobififationen hat bie ge

nauere Anatyfe feftgeffellt. 3n ähnlicher Weife fönnen bie seit* 

Uihen Merfmale ber Borffellungen variieren. 3e genauer bie 

Borffellung bie anfchaulichen Elemente, bie örtlichen unb seitlichen 

Bestimmtheiten unb auch bie 3ufammenhänge, b. h- bie ganje 

Situation ber früheren Wahrnehmung, wiebergibt, ein um fo inbi- 

oibualiftertereS unb fonfretereS ©epräge trägt bie ErinnerungSvor* 

ftellung.

3. Nun muf man bebenfen, baf unfere Wahrnehmungen 

föon meiff recht ungenau unb lüefenhaft ftnb: einjelne ©egenffänbe 

ober Momente, auf bie gerabe bie Aufmerffamfeit gerichtet iff, 

Serben flar unb beutlich erfaft, baS übrige, baS jum Bewuftfein 

gelangt, bleibt mehr ober minber verf<hwommen.

Bon biefer AufmerffamfeitSverteilung bei ber Wahrnehmung 

ift auch baS ErinnerungSbilb beeinfluft, aber eS trägt gewöhnlich 

«on vornherein mehr ben Eharafter beS Berfchwommenen. Ein je 

9röferer 3eitpunft jwifd)en ber Wahrnehmung unb ihrer Erneut- 

rung f r  einriebt, um fo blaffer unb rematifd)er wirb tn bet 

^egel bie Borffellung, um fo mehr büft fie bamit auch ihren an* 

fraulichen fonfreten Eharafter ein. ©rofe inbivibuelle £lnfetfd)iebe 

beftehen natürlich auch hier, ©aju fommt bie fonfervierenbe Macht 

ftarfer ©efühle für unfer ©ebächtniS. Ereigniffe ober Situationen, 

bie uns tief ergriffen ober innig beglüeft haben, fönnen mit ganj 

beftimmten Einjelheifen aud) nach langen 3ahren unS wiebet vor 

bie Seele treten. Aber baS finb boch Ausnahmen. M an prüfe 

H  nur felbft: man fuche fich 'Perfotten, Bauwerfe, Eanbfchaften,
<fcfpcfcolp«te 13 J03



oon benen man weif?, bafj man fte währenb »ergeben langer Seit

räume nid)t gefeiert t>af, möglid>ff anfd)autid) zu reprobuzieren: baß 

Unbeutlicfyermerben ber ErinnerungSbilber burch ben Seitoerlauf 

wirb ftd) boct> gewöhnlich feftfteßen laffen.

W ir werben aber biefe Berfchwommenheit, wenn wir bisher 

barauf nid)t geartet haben, junäc^ft oielleid)t mit einem gewiffen 

Erftaunen fonffafieren. 6 ie fommt unS nämlid) als fold)e meift 

gar nicht jum Bewußt fein, weil wir tro$ ber 93erfd)Womment)ett 

ber BorffeßungSbilber bod) meift mit auSreidjenber ©enauigfeit 

wiffen, waö wir bamit meinen. Nid)t bie bilbfyaften, anfdjau- 

liefen Elemente felbft ftnb Ja beim Borfteflen gemeint, fonbern 

(wirtliche ober phantafterfe) ©egenftänbe, bie fict> in biefen Bitbern 

gewiffermafjen barfteßen. ©aS Anfchaulidje rnufj alfo „aufgefafjt", 

„gebeutet" werben, um für unS einen ©egenffanb ju repräfentieren. 

3c oerfd)wommener eS aber wirb, um fo otelbeufiger wirb eS an 

unb für ftd). Bei efperimentellem Slnterfudjen malten j. B . Beob

achter AuSfagen wie biefe: „Unbeffimmfe Borffeßmtg eine« SiereS, 

eS war weber £öwe nod? Siger, am meiffen war baS jottige <5eß 

im Bewufjtfein; eS festen braun zu fein." Ober: „3d) fyabe blofe 

etwa« 2angeö »orgefteUt." M an hat ft<$ früher bte flüchte tftju 
ffeßung biefeS GacfyöerfyaltS erfcfjwert burd) Erwägungen, bie im 

©runbe aber gar nicht pfpchologifcf) waren, weil fte bie Objef te 

unferer Borffeßungen, nicht bie BorffeßungS*3nhaite betrafen. So 

hat j. B . Berfe(et) bereits argumentiert: ©reiede fönnen boĉ  nur 

gleichfeittg ober ungleichfettig fein; beShalb fann man nic£)f ein 

©reied überhaupt  oorfteßen, auf baS betbe ‘präbitate paffen, 

©tefe ©ebuftion wirb aber burd) zahlreiche Nefultate ber Erlebnis

beobachtung über ben Saufen geworfen. Sie jeigen, bafj man boch 

ein ©reied in einer gewtffen fdjematifcfyen Anfchaulid)fett oorffeßen 

(ja fogar wa^rnefjmen) fann, ohne bafj man nachher anzugeben 

oermag, ob eS gleichfeitig ober ungleichfeitig war. ©iefer Sadj- 

»erhalt iff befonberS burd) bie £lnferfud)ungen ber Würzburger 

Schule über baS ©enfen aufge^eUt worben.

©iefe »erfd)Wommenen Borfteßungen ftnb für unfer ©eiffeS- 

leben oon ber allergrößten Bebeutung. 3t)re Erfjrterung leitet unS 

unmittelbar hinüber ju ber Unterfucfyung ber Begriffe.

4. ES wäre nun freilich übereilt unb irreführenb, wollte man 

bie unbeutlichen Borffellungen felbff auf ©runb ihrer inhaltlichen 

Befchaffenheit „unbeftimmt", „abftraft", „allgemein" nennen unb 
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fie beShalb ohne weiteres mit ben B e n r if f , .» «  s

3ebe Borfteßung, wte überhaupt jebeS Erlebnis, mag eS nod) fo 

fd)Wer beufltd) ju erfennen unb beftimmt ju  betreiben fein iff 

od> inhaltlich e tw as B efftm m teS  unb 5?onfrefeS, eben biefeS uns

nau?en^  ? Ci nC' ”*** «*«e ©affung. ©e-
S T  S c0baĉ tun9 *at auch gezeigt, baß ber mehr ober minber 
anf^aultdte unb beutliche ©e^alt einer Borffeßung nicht für f i *

E ineS  r ? n I' an ® c9enffönbltchem bamit meinen,
wir f  9 nn ® °erfchwommen fein, unb boch besiegen 
r * au^ ctncn ^ef^mmten fonfrefen ©egenffanb* anberer»

t a L t a ?  71  ? ,"tf,e““n9 m i ,,ar un>’ ™  fcfHmmte« Objtft 
anfd)aultd)en, unb boch meinen wir —  enffpredbenb bem aerabe

-  * *  Wef' n d"ä t t a  

- Ä T f  » T » 2 5 f S M 5 ;
heit Ü  ' a? lebl3ltĉ  einc »f»« W on eite" Unbeffimmt- 
bi,f ™  «twa eine Erlebnisbeobachtung wie

^  tiM8 obec ”
ober: „©unfle BorffeUung oon einem gam

i f f nn<e ,in o^ '  m i « r y g
iae r,,A,'L m " ?  n,|T" '  ,titt Ud> •*«*“» auseinanbet: 
beft» ?  ^ mene' a r boĉ  noĉ  irgenbwie anfchauliche Bilb- 

bief«  Ur  ~  feme« erfd)!<bene ® eufun9' b- ^  fe^e Auffaffung als 
man (h ’v- J enr  ® e9enffanb* ® cn Borgang ber ©eutung wirb 
©Sn?Ke ^merff) pft,chologifd) etwa fo erflären fönnen: auf 
(oh* l̂̂ nlt< )̂fett, bie jwifchen ber oerfchwommenen Borffeüunq 
Wer einzelnen ihrer Merfmale) unb ben Eyemplaren ber betreffenben

' uung NeprobufftonSfenbenzen gewedf, bie Borffeüungen fold>er

f S Ä M  #u 9tei9“  ™
ben S ? J * U<t?  aurf9etauc^te »«fchwommene Borffeßung Ju

iiebun« ? n c ^ ater a«f^ud)enben beutlid)eren in Be«

fö iebenA  tDirb îe ebcn baburc^ gebeutet, unb wenn Der-
TO be„ berarftge ©eutungen erfolgen, fo liegt eben eine „ f u n f t i 0.

m  . »or (um einen AuSbrud © . E . MüßerS

Mio Jn ä f? 'S  3ef t,er̂ n?ommencr nu« r i*  eine Borffeßung iff 
»«ähnlicher tff ffc ben beutltchen Borffeßungen beffimmter



einjelner Objefte, unb befto weniger fontmt ihr bie pähigfeit ju, 

fotche inS Bewuftfein ju heben. ES bleibt bann tebiglid) bet 

bet oerfchwommenen Borftellung, unb biefe genügt auch in unjä^ligen 

patten ootlftänbig unferem BebürfniS. E« ift eben einmal eine

— biologifd) )̂öd)ft wichtige -  Satfad)e, barb ie  Beftanbteile 

unferer Welt nid)t alle ooneinanber oerfchieben ftnb, fonbern baf 

©teiche« ober Ähnlich^ unS maffenhaft entgegentritt. Nicht minbet 

ift eS Satfache, baf jur Befriebigung unferer Bebürfniffe ober 

atS Mittel unb Werfjeug ju unferem Äanbeln meift nicht ein ganj 

beftimmte« ©ing nötig ift, fonbern baf ein beliebiges (bem urfprüngtid) 

gebrauchten) gleiches ober ä^ntic^eö genügt. ©amit ift e« auch 

biotogifch oerftänbtid), baf biefe oerfchwommenen Borftetlungen, bit 

ganje Arten unb ©attungen repräfentieren, in unferem ©enfen bie 

bebeutfame Nolle fpieten, wie fte — nach allgemeiner Anftc^t -  

ben „Begriffen" jufommt. ©enn in biefen oerf^wommenen 

Borftellungen bürfen wir, wenn nicht bie Begriffe fchtechthin, 

fo boch einen im ©enfen be« praftifchen £eben« häufigen 

Beftanbteil ber „Begriffe" fehen.
Wenn wir eS oorhin ablehnten, bie oerfchwommenen Borftellungen 

felbft wegen ihrer Unbeutlid)feit al« „abftraft" ober „allgemein" unb 

bamit al« Begriffe ju bejeichnen, fo wirb unfere Erörterung Kar* 

gelegt haben, baf ihnen biefer Name nicht jufommt wegen ihrer 

eigenen inhaltlichen Befchaffenheit, fonbern wegen ihrer Be- 

jiehung auf ganje ©ruppen (Arten, ©attungen) oon ©egenffänben. 

M an muf eben bei ber pftchotogifchen Befchreibung intentio* 

naler Ertebniffe — unb baju gehören ja bie BorfteHungen -  

ftetS auSeinanberhalten bie (mehr ober minber) anfchaulidjen Be* 

wuftfeinSinhalte unb bie bamit gemeinten ©egenftänbe (genauer: bie 

auf letztere genuteten Sntentionen).
M an beachte: W ir fpredhen hier oon ber pfychologifchen 

Analpfe! 3m wirflichen unrefleftierten Erleben ftnb wir ohne 

weiteres auf bie ©egenftänbe eingeffeltt; hierbei repräfentiert baS 

Anfdjauliche (fofern eS oon biefer unferer 3ntention auf ©egen* 

flänbe fojufagen burchfe t̂ unb befeelt ift) ohne weitere« bie ©egen

ftänbe; unb je oerfd>wommener eS ift, einen um fo weiteren Krei« 

üerwanbfer ©egenftänbe fann e« repräfentieren.

5. Nun ift freilid) ber Hmftanb, baf gröfere ©ruppen oon 

Objeffen oerwanbte AnfehauungSbilber in un« weefteu, nicht ba« 

einjige Mofio ber BegriffSbilbung gewefen. Wa« für oerfchieben 
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auSfehenbe ©inge faffen wir unter Begriffen wie j. B . Nahrung, 

Kleibung, Wohnung, Waffe, Werfjeug jufammen! Augenfd)einlich 

liegt hier ber entfeheibenbe ©runb für bie 3ufammenfaffung barin, 

baf bie mit biefen Begriffen gemeinten ©egenftänbe jeweils bem* 

felben 3wed bienen. Hub neben ber Nelation oon Mittel unb 

3wed fönnen anbere Ne la t ionen  für bie Begr i f f«b i lbung  

auSfchlaggebenb fein. Nun haben wir aber bereits gefeiten, 

baf aud) unfer Bewuftfein oon Nelationen ftch auf fonfrete Er* 

lebniffe aufbaut, in benen bie Nelation nid)* in abftrafter penn 

gegeben ift, fonbern mit unb an fonfrefen BejiehungSgliebern. 

©iefe brauchen freilich nid)t blof ber äuferen Wahrnehmung an- 

jugehören, man benfe nur an bie erwähnte Nelation 3we<f — Mittel, 

©af aud> in biefen pätlen bie fonfreten BejiehungSglieber im £aufe 

ber 3eit bei ber Neprobuftion oerfchwomnten werben fönnen, bebarf 

feine« befonberen Nad)WeifeS. 6omit bürfte auch für folche Be* 

griffe, beren Kern baS Bewuf tfein einer Nelation bilbet, im wefent= 

liehen baSfelbe gelten wie für bie früher erwähnten, beren Objefte 

eine gewiffe Übereinftimmung ber räumlichen ©eftalt jeigen; ja man 

fann fogar barauf hinweifen, baf in bie ©eftaltoorftellungen Ne- 

lationSoorftellungen eingehen.

E« wäre juoiel behauptet, wenn man in alten Begriffen Ne

lationen finben woltte; wie follte ba« j. B . bei Begriffen oon ein

fachen Qualitäten, wie ©etb, Bitter ufw. möglich fein ? Aber {ebenfalls 

bilben bie Netationen in fehr oielen Begriffen einen widrigen Be- 

ffanbteil, unb mit gutem ©runb hat man behauptet, fie bitbefen 

fojufagen ba« ©felett ber Begriffe, bie fefte porm, welche biefe 

oerfchwommetten ©ebilbe jufammenhält unb einigerntafen fixiert. 

Wa« ift j. B . baS Eharafteriftifche für unferen (naturwüdjftgen) 

begriff „Sier"? Nicht, ober wenigften« nicht in erffer Cinie ber 

Parbeneinbnicf, wohl aber ©eftalt unb Anorbttung ber Seile 

(Kopf, £eib, Beine, 6 chwanj), atfo OrtSretationen. ©urd) biefe« 

NelationSbewuftfein wirb aber bebingt, baf bie Bielbeutig- 

feit ber oerfchwommenen Borftetlungen nicht in« Beliebige geht, 

fonbern boch auf ein gewiffe« M a f  befdjränft bleibt. Aud) 

fcier fei aber her»orgehoben, baf bie in ben Begriffen uns 

bewuften Netationen „gegenftänblich" gemeint ftnb, b. h- fte »er- 

knüpfen nicht ihre BejiehungSgtieber, fofern fte als Bewuf tfeinS- 

inhalte, fonbem fofern fte atS gegenftanbtiche Beftimmungen unS 

»orfchweben.



6. Sine Erörterung ber Vegriffe brängt faff jwingenb auf bie 

Verüdfchtiguttg ihrer E n fw id lu ng  im finblid)en Seelen* 

leben. “JBenn i$  mit ein paar “JBorten hier barauf eingehe, fo 

gefd>ieht eS aber nur, um einem naheliegenben 3rrtum »orjubeugert. 

©ie ̂ äbagogif fchärff ja immer wieber ein, baf bie intelleftuelle Enf- 

widlung ber kinber »on ber Anfchauung jutn Vegriff, ttom 5ton 

freten jum Abftraften gehe unb gehen folle. ©ieS legt bie An= 

nähme nahe, baf beim kinbe lebigltd) beftimmte ‘JBatyrneljmungen 

unb Vorffellungen einzelner fonfreter Objefte »orfämen unb baf 

erft im £aufe ber Seit burd) bie Verfchmeljung ähnlicher Vor- 

ffellungSbilber unb burd) ihr Unbeutlidjwerben jene »erfchwommenen 

Vorffellungen juftanbe fämen, bie mir in ben nafurwüchftgen Vegriffen 

finben. RichtS märe falfcher! Sd)on Sigwart £>at mit Recht 

betont: „©anj entgegen ber gemeinen Ce^re »on ber Vilbung ber 

allgemeinen Vorftellungen ift im 3nbi»ibuum mie in ber Sprache 

baS Allgemeine früher als baS Spezielle, fo gewif bie unooll* 

ftänbigere unb unbestimmtere Vorftellung früher ift als bie »oll- 

ftänbige, bie eine meitergeljenbe llnterfc^eibung »orauSfetjt." AuS 

ber ungenauen finblid)en ‘Sßahroehntung erflärt eS ftd) audj, baf 

bie kinber beim Spradierlernen »ielfad) Objefte mit bemfelben 

9Bort bejeidjnen, bie nur ganj oberflächliche Ähnlichkeiten auf 

wetfen, unb baf ihnen auch Qanj roh gearbeitete Spielfachen bie wirk

lichen ©inge trefflich erfetjen. Veiläuftg fei bemerft, baf »er- 

fchmommene Vorftellungen, bie beim Erfennen als Vegriffe funf

tionieren, im kinbe fdjon »or bem Veftf) ber zugehörigen 'Jßorte 

in grofer 3ahl »orhanben finb, unb baf biefe finbliche VegriffS- 

melt junächft nodh »ielfach »on ber in unferer Sprache niebergelegten 

abweicht unb ftch biefer erft allmählich angleicht. So märe eS j. V . 

ganj begreiflich, wenn kinber, benen bod) bie Vemegtichfeit als 

Äauptmerfmal ber Tiere ftd) aufbrängen muf, eine <2B«nbuhr megen 

ihres hin* unb hergehenben ^enbelS ju ben Tieren rechnen würben.

^Derben bie ‘Jßahrnehmungen beim kinbe genauer, fo merben 

eS aud) bie Vorffellungen, unb eS fommt eine ^eriobe, wo baS 

kinb bei Rennung »on ‘Söorten mehr inbioibuelle Objefte ober 

Situationen ftch »orffellt als bieS bet ben Srmad>fenen ber Fall ift. 

Vei letjferen wiegen burchauS »erfdjwommene Vorffellungen »or, in 

benen eine Vejiehung auf 3nbi»ibuelleS burd) baS Anfchauliche 

nid^t ohne weiteres auSgelöff wirb. ©aS bebeutet aber nicht, baf 

bie Erwachfenen in biefer Vejiehung einfach wieber ju ber Stufe
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*>eS ganj jungen, erft fpredjen lerttenben kinbeS jurüdfehren, »iel* 

mehr hat ftch'bei ihnen unter bem Einfluf ber Sd)ulbilbung -L 
entfprec^enb bem Umfang unb ber £inbringlid)feit berfelben — eine 

mehr ober minber weitgehenbe Erfefjung ber „nafurwüchjtgen" Ve* 

griffe burd) „wiffenfd)aftlid>e" (ober „logifc^e") »olljogen.

7. <2BaS ift nun unfer biefen „wiffenfchaftlichen" Ve* 

9riffen ju »erffehen? Ein Veifpiel mag eS junächff »eranfchattlidjen. 

derjenige befttjf einen „naturwüchfigen" Vegriff beS kreifeS, 

bem bei Rennung beS ‘JöorteS mehr ober minber »erfdjwommen 

kie befannfe Figur auftaud)t; berjenige bagegen einen „wiffen* 

]chaffliehen", ber au<$ baS Urteil »olljiehen fann, baf ein Kreis 

eine in ftch gefd)loffene Cinie iff, bie »on einem feffen fünfte überall 
ken gleichen Abftanb hat.

So barf man überhaupt fagen, baf baS »o ll ffänbige Er* 

leben wiffenfchaftlicher Vegriffe ftch im Erleben »on Urte i len 

»olljieht, wobei Merfmale jum Vewuftfein fommen, bie ftd) jü- 

nädjff nicht ber Anfd)auung aufbrängten, unb manche anfchauliche 

öielleid)t wegfallen, fo j. V . wenn bei bem 9Dort „Fabrif" nicht 

m*hr ber hohe Schornftein »orgeffellt, fonbern geurteilt wirb (ober 

Werben fann), baf Fabrif eine „Art beS ©rofbefriebs ift, bei ber jum 

oWede ber ^robuftion für ben Marft eine gröfere Anjahl Ar* 

etfer gleichjeitig in einem ober mehreren einheitlich angelegten ©e- 

äuben fo »ereinigt ftnb, baf aHe an ber Aerftellung gewiffer Arten 

»on ©egenftänben, »orjugSweife unfer Anwenbung »on Mafchinen 

nnb Motoren befd)äftigt werben". (©aS Urteil über bie Richtig

em tiefer ©eftnifion bleibf natürlich bem Rationalöfonomen über- 
foffen.)

©er 3nhalt beS naturwüchfigen VegriffS iff begreiflid̂ er- 

Weife ganj »on ben jufäUigen Erfahrungen beS Einjelnen abhängig, 

5e ö°n 3nbi»ibuum ju 3nbi»ibuum »erfchieben jtnb; burd) bie 

^'ffenfchaftt ichen Vegriffe werben ihm auch folche Merfmale 

ei Objefte »ermittelt, bte er nicht felbff burch eigene Anfd)auung 

ennen gelernt hat Snfolgebeffen fann er nunmehr auch neu 

ahrgenommeneS mit »iel mehr Anfprud) auf Allgemeingülftgfeif 

etnen Vegriffen unferorbnen, unb biefe »erwirflichen in weit höherem 

rabe bie wid)tigffe Aufgabe beS ©enfoerfehrS unter ben 3nbi* 

t1 Uen: îe möglichst unjweibeufige Mitteilung. ES iff beachtensw

ert unb an unferen Veifpielen leid)t erftchflich, wie in bem Snhatf 

i0,nenfchaftlid)er Vegriffe (ber ftch unter Umffättben nur burch eine
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ganje Netye »on Urteilen wiebergeben läft), gerabe Sollen* unb 

anbere NelationSbegriffe (j. B . Kaufat* unb pinalbegriffe) eine 

bebeutfame Nolle fpieten. Anbererfeitg ift nicht ju überfein, baf 

eine fcharfe ©renje jwifchen „nafurwüchftgen“ unb „wiffenfchaft* 

licken" Begriffen nid)t befteht, unb baf auch bie leiteten fe^r »er* 

fd̂ tebene ©rabe ber Botlfommenheit aufweifen. ©aS beruht einer* 

feit# barauf, baf ber inhaltliche Neichfutn ber Begriffe unb bie 

fcharfe Bestimmung ihrer Merfmate abhängt oon bem Stanb 

unferer ErfenntniS ber ©egenftänbe, auf bie fte fich fliehen; fo* 

bann fommt in Betragt, baf in bie Urteile, bie für unS ben 

wiffenfchaftlidjen Begriff auSmachen, boch mehr ober minber »or* 
wiffenfchaftliche, nafurwüchftge Begriffe eingehen. W ir fönnen eben 

nicht alte Worte, bie wir ju einer BegriffSbeffimmung brauchen, 

fofort wieber befinieren; wir färnen babei an fein Enbe. Setbft* 

rebenb operiert auch fonft ber wiffenfchaftlid) ©ebitbete »ietfach mit 

nafutwüchftgen Begriffen, währenb anbererfeifS bie „ungebilbeten" 

Erwachfenen burd) Bermitttung ber Schute unb ben Berfehr mit 

©ebitbeteren »on ber wiffenfd>aftlid)en BegriffSbilbung in gewiffen 

©raben beeinftuft fein fönnen. Allenthalben ftnb hier bie ©renjen 

fliefenbe.
8. Aber fchon tängft Wirb fich He Präge aufgebrängt >̂aben: 

werben benn wirflich bie wiffenfdhaftli^en Begriffe ftetS als Urteile 

ober gar als ganje Komplexe »on Urteilen erlebt? ©amt müften 

ftch !<*, wenn wir j. B . in einer wiffenfcf>afttichen ©iSfuffton un# 

befinben, wo eS auf bie genaue paffung ber Begriffe anfomtnf, 

unfere Worte mit wahren Ungetümen »on Urteitöfompteren »er* 

binben, unb baju müften noch jahtreiche mehr ober minber »er* 

fchwommene Borftetlungen fommen. Aber wir brauchen nur einmal 

bei einer folgen Unterhaltung ptö^tich innejuhatten unb jur Selbff* 

beoba^tung überjugehen, fo werben wir »on einem berartigen 

Schwall unb Sumult »on Ettebniffen fchwertid) etwa« entbeden. 

3u einem ähnlichen Ergebnis werben wir fommen, wenn wir uni  
bei einem nid)t*wiffenfd)aftlid)en ©efpräch unb bem ©ebrauch 

naturwüchftger Begriffe beobachten. Wenn auch »erfchwommene 

Borftellungen hierbei nicht fetten ftnb, fo fann bod) nicht behauptet 

werben, baf fotche ben Sinn alter Worte in ber tebenbigen Nebe 

im Bewuftfein barffelten.

M an barf ftch ^ier nid>f irremachen taffen burch baS Ergebnis 

»on Berfuchen, bei benen einjetne jufammenhangStofe Worte ber
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BerfuchSperfon bargeboten werben, unb fie lebiglich bie Aufgabe 

hat, biefe Worte aufjufaffen ober fte mit einjetnen (beliebigen ober 

irgenbwie ju wählenben) NeaftionSworfen ju beantworten. Kommt 

eS hierbei jubem nicht auf möglichft fdmelleS Neagteren an , fo 

werben fleh gewöhnlich mit bem Auffaffen ber Neij* unb bem 

AuSfprechen ber NeaftionSworte mancherlei Borftetlungen unb Ur* 

teile »erbinben. Aber währenb hier bei ber fünftlichen Sfotierung 

3eit jur Enfwidlung fotd)er Ertebniffe iff, pflegt biefe beim ju- 

fammenhängenben ©enfen unb Sprechen — unb berart ift boch 

baS natürliche — »öltig ju fet;len. ©ieS legt aber bie präge nahe: 

Wie finb benn hier bie Begriffe (bie ja jugleich bie Wortbebeu- 

tungen auSmachen) im Bewuftfein gegeben? ©ie Beobachtung#* 

refuttate finb recht bürffig; baS gilt fogar für bie erwähnten ifc* 

lierenben Berfuche, wenn bie NeaftionSbauer furj iff. Auch geübte 

Beobachter fönnen meiff nid)t mehr fagen, als baf fte eben bie 

Worte „öerffanben" ober „ftnnooll" gebraust hätten. 3u näherer 

Befchreibung aufgeforberf, geben fte etwa an: fte hätten gewuft, 

Was gemeint fei, ober in welche Nietung baS Wort weife, in 

»eiche Sphäre fein ©egenffanb gehöre.

©ie ber fenfuatiffifchen Nietung juneigenben 'photogen 

fnchen mit biefem Satbeftanb baburch ftd) abjuftnben, baf fte ent- 

Weber refotut erftären, eS feien nur bie Worte im Bewufffein 

(unb biefe ftnb ja, für fleh betrachtet, nur Komplexe »ott primären 

ober reprobujierten Empfinbungen) — ober aber ihre 3ufluchf ju 

9<tnj »erfchwommenen, „uneigentlidh bewuften" anfchaulichen Bor* 

Peilungen nehmen.

Allein gegenüber bem erffen Bef<$reibungS»erfuch iff ju be- 

benfen, baf boch ein beut tidier beffrtpfioer Unterfchieb beffeht jwifchen 

bent Erlebnis eines »erffanbenen unb eines un»erffanbenen WorfeS; 

lebigtich für baS letztere aber trifft ju , baf nur Worte im Be* 

wuftfein ftnb; ber jweite Berfud) unterliegt bem EinWanb, baf 

He Behauptung »on „uneigentlich bewuften" Elementen, bie felbff 

von geübten Beobachtern nid)t im Bewuftfein fonffafiert Werben 

Junten, ben Eharaffer beS Witlfürlidjen trägt. Wenn man bie 

Behauptung bamit begrünben wilt, baf ja boch burch blofeö auf* 

•nerffameS Erleben berarfige anfchauliche Borffeltungen jum Bewuft

fein fänten, fo beweift baS nachträgliche Auftauchen fold)er Bot* 

Peilungen beim Konjenfrierett ber Aufmerffamfeit nicht, baf fte auch 
iw urfprünglichen ©enfertebniS als bewuft enthalten waren.



Ebenfowenig wirb bieS bewiefen burd) bie Veobad)fung, baf fold)e 

„uneigentlich" bewußten Vorffellungen in gleicher QBeife wirfen, 

j. V . unfer Verhalten beffimmen, wie bie eigentlich bewußten, bie 

mit jenen bem Sinn, b. h- ber gegenffänblichen Vejie^ung, nad) 

übereinftimmen. ©enn auS ben „Wirfungen" eine« Erlebniffe« 

folgt nic^fg für feinen VewuftfeinSbeffanb, unb nur biefen gilt

eS fym junächff ju betreiben.
9. Sinter biefen Umftänben ift eS begreiflich, baf bie Vertreter 

ber „Würzburger" Schule, bie mit unferer Frage ftd) befonberS 

etngehenb befc^äftigt ^aben, baS Vorfommen eineS u n a n f b a u 

lichen „WiffenS" ober „©enfenS", baS »on allen Empfinbungen 

beffripti» »erfchieben fei, behauptet haben, Erft burch biefe 

unanfchaulichen A ffe  beS ©egenffanbSbewuftfeinS er

hä l t  al ler  anfchaulicher V e w u f  t fe inS inha l t ,  b. h- alles 

Em p f inbungSm a te r ia l ,  feine Ve j iehung  auf  ©egen

ftänbe unb ftnbet bamit  feine A u f f a f f u ng ,  feine

©eutung. .
Von einer folgen phänomenologif<$en Feftftellung tff bte Frage 

nach ber Entffehung unb Entwidlung biefer gebanflichen Elemente 

retnlid) zu fd)etben. Für bie phänomeno logifche Unterfchei- 

bung ber anfchaulichen unb ber unanfdiaulidien Elemente, inS- 

befonbere für baS wirflicfye Vorl;anbenfein ber teueren (baS »om 

SenfualiSmuS ja »erfannt wirb) fprechen bie übereinftimmenben 

Ergebniffe fo zahlreicher Veobachter, baf über biefeS problem fchon 

mit grofer Wahrfcheinlichfeit geurteilt »erben !ann. ©agegen tft 

bte gen et i f  che Frage zurzeit noch fo wenig geflärt, baf hier 

hödhffenS »orftd)tige Vermutungen am °pla$e ftnb.

Auf einen Umffanb, ber für bie Aufstellung folcher Äppothefen 

in Frage fommt, wiefen wir früher hin; auch für bie allgemeinsten 

biefer begrifflichen Veftimmungen, für Kategorien wie ©mg, 

Wirflichfeit, Einheit, Vielheit ufw. ftnb anfchauliche ©runblagen 

aufzeigbar, bie als AuSgangSpunft eineS AbffraftionSprozeffeS bienen 

fönnen. ©iefer ÄinweiS iff nicht als ein 3ugeftänbniS an ben 

SenfualiSmuS §u »erftehen. Unfere Anftcht iff nict)t bie, baf jene 

begrifflichen Elemente etwa oerblafte, fozufagen fublimierte Emp

ftnbungen feien. W ir haben fchon baS Raum- unb 3eitbewuft- 

fein felbff in feiner anfd)aultd)en ©effalt »on ben Empftnbungen 

unterfdneben, fo innig »erwebt eS aud) mit biefen ift. Analoges 

bürfte für jene attfd)aultd)en ©runblagen beS Vegrifflichen über- 
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Jaupt biehen, unb ?war nicht blof für bie allgemetnffen Vegriffe

abfiTOften°den' ^  M< ^ Ülte ber weniger

W ir benfen unS baS richtige methobifctye Verfahren zur Ve- 

hanblung biefer Fragen efwa fo. ©ie analpfterenbe ©effripfion 

9at auSzugehen »on bem ©efamferlebntS ber Wahrnehmung (baS 

*e cEPWati»e ^fhchologie auS Einwirfung »on Retzen auf unfere 

«tnneSorgane unb zentraleren Rer»enpartien erflärt).

Vei genauer Anathfe erfennf man, baf bie Empftnbungen, 

unb baf bte VewufffeinSelemenfe, bte baS Räumliche unb Seif

t e  ber ©egenffänbe repräfenfierenf nicht ben ganzen ©ef>alt 

°er „Wahrnehmung" (unb ebenfowenig ben ber „Vorffellung") 

ausmachen, ©erabe ber „intentionale" Eharaffer beiber als Affe 

© e g en ff a n b S bewuf tfeinS, als Erfaffung »on Objeffe  n, 

noch in ber ©effripfion zum AuSbrud zu bringen. Unb ba 

aues Anfchauliche unb fozufagen Äattbgreiflidje bei ber Analhfe 

Won unter bie ©attungen ber Empftnbungen unb ber Elemente beS 

•Kaum, unb 3eifbewuftfeinS eingeorbnet iff, fo charafterifteren wir 

lenen wichtigen Reftbeftanb, jenes „3ntentionale" als unanfchaulich, 

"begrifflich", als „©enfen" (im Unterfchieb »on „VorffeHen"), 

Inf ®erabe ®urchmufferung ber Vorffellungen mit ihren zahl- 
len ©raben unb Variationen an anfchaulichem VewuftfeinSbeffanb 

«Pf baS Vorhanbenfein unb bie Vebeufung jener u n anfchaulichen,

;/ egrtffltchen" Elemente befonberS flar her»orfrefen. S ie  entfcheiben 

W barüber, wie bie anfchaulichen 3nhalte zu beuten jtnb, b. h- 

e eh« ©egenffänbe wir eigentlich in ben Vorffellungen meinen, 

te brauchen aud) nichts an ihrer Veffimmfheit zu »erlieren, wenn 

ie Anfchauungen unbeffimmfer unb fchematifcher werben; ja fte 

nnen »orhanben fein, wenn ber anfchauliche ©efialt ftd̂  fehr »er- 

l«9erf, unb fogar, wenn er ganz fchwinbef. ©abei fann »on feiten 

e erflärenben ^fhchologen fe^r wohl bie Annahme gemacht 

tie "9?e t̂buen"' bie „ReprobufttonSgrunblagen" ber 
IPrechenben früheren anfchaulid)en Erlebniffe in einer gewiffen

anfrT91' ^  ^  m^^cn a*ß Vebtngung bafür, baf jenes un- 
!chaulid)e Wtffcn erlebt wirb, ©amif würbe aud) begreiflich,

anf^m ^  ^ n9eret ®auer (ober Steigerung) jener „Erregung" 
1_chaulid)e Vorffellungen auffauchen, unb baf bet weiterer Ver-

uJtl* c?9 ErregungSprozeffeS mancherlei affoziierfe VorffeUungen 
Unb y «eile ftch einffellen.



Ebenfo fänbe burd) ÄinweiS auf jene 9?eprobuftionSgrunb- 

lagen unb ihre Affojiation aud) bie Frage ihre Beantwortung, 

woburd) benn biefeS fdjeinbar einförmige „Wiffen um ben ge

meinten ©egenftanb" in ben unjähligen Falten feine« BorfommenS 

bifferenjiert wirb ju bem Wiffen um ben gerabe in Betrag  

fotnmenben, beftimmten ©egenftanb.

Für bie genetifche Betrachtung ift aber nad) altebem nid^f »on 

ber BorauSfetjung auSjugehen, baß ba« llnanfchauli^e (Begriff

liche) ftd) auS bem Anfchaulichen als etwas ganj Neues enfwidle, 

fonbern baß eS ftd) »on bem teueren in ffeigenbem Maße loStöfen 

unb fomit »erfetbftänbigen fönne. ©ie Wahrnehmung unb bie 

Borffellwtg enthalten bereits bie unanfchautidjen, bie „®enf"- 

elemente, unb fte wären ohne fte feine Afte beS ©egenffanbS- 

bewußffeittS, fonbern ftnn* unb bebeutungStofe Snhatte; aber erft 

im abftraften ©enfen haben fte ftc£) auS ihrer innigen Berfchmeljung 

mit bem Anfd>autid)en loSgelöff. Freitid) bebürfen fte ju biefer 

Entwidlung anfd)aulid>et Stütjpunfte im Bewußtfein, nämtid> ber — 
Worte .

10. ©ie W o r te  fommen für unS hier nicht in Betragt, 

fofem fie felbff ©egenffänbe unfereS BewußtfeinS ftnb (wie j. B . 

bei grammatifchen llnterfuchungen), fonbern fofern fte 3eid)en ftnb, 

bie wir auf ©egenftänbe bejiehen. ©aSjenige aber, waS für unfer 

Bewußtfein bie Beziehung jwifcf)en bem Worfjei$en unb feinem 

©egenffanb herffellt, iff ber Beg r i f f ,  ©iefer iff fomif aucf> baS, 

waS bem Wort Sinn, Bebeu tung ,  »erteilt, ©enn fü r  fleh iff 

baS W ort, fofern wir eS fpredjen, ein BewegungS»organg, ber 

unS bur<$ BewegungS* unb ©ej)örSempfinbungen $um Bewußtfein 

fommt; fofern wir eS hören ober lefen, Objeft einer afuffifchen 

ober optifdjen Wahrnehmung. Aber wir braunen nur einmal ba« 

Wort (ober richtiger pft)d)otogifd) auSgebrüdf; baS Worterlebni«) 

tn fünfflid>er Sonberung »on bem BebeutungSertebniS jum ©egen- 

ftanb unferer Befrachtung ju madjen, fo erfennen wir foforf, baß 

ber Sad)öerhalt beim gewöhnlichen Sprechen, Cefen unb Berffehen 

ein ganj anberer ift. hierbei iff eben baS Wort nicht felbft 

Objeft unferer Aufmerffamfeit; eS bient nur baju, fie auf bie 

gemeinten ©egenffänbe hinsutenfen. ©ieS iff aber nur möglich, 

wenn mit bem WorfertebniS ein BegriffS-(BebeutungS)*erlebniS 

»erfd)mitjt. Worte einer unS fremben Sprache bringen ttnS feint 

©egenffänbe »or baS Bewußtfein. Auch bie anfchaulichen Sach*
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öorfteüungen, bie bei ben Worten gelegentlich auftauchen, ftnben 

erft bmd) baS Begriffserlebnis ihre ©eutung unb Beziehung auf 
©egenftänbe.

3e nad) ben ©egenffänben, bie mit ben Worten gemeint ftnb, 

fd)eibet matt bie Begriffe in Allgemein- unb 3nbi»ibualbegriffe. 

®ie erfferen ftnb bie weitaus häuftgffen. Worte wie „Sifch", 

„Stuhl", „Seppidh", „grün", „laufen" ufw. bejiehen jlch ja an

nid^t auf beffimmte einjetne ©inge, Eigenfd)aften unb Bor* 

9ättge. Setbff wenn bei bem Berffehen fotcE>er Worte anfchauliche 

Silber gatt} beffimmter ©egenffänbe auftreten, hängt eS noch 

°°n bem gebanftichen Erlebnis ab, ob biefe nur als beliebige Bei* 

fpiele ber ganjen ©atfung ober atS Nepräfentanten eineS Einjelnen 

aufgefaßt werben. Sprachlich briicft ftch bie leitete Bejiehung am 

etnfadjften burch ©entonffrafi»a auS.

Auch ben3nbi»ibuatbegriffen, wie inSbefonbere benBebeutungen 

ber Eigennamen, fommt eine gewiffe Allgemeinheit ju, infofem fte 

Ihren ©egenffanb nicht in einer bestimmten 3eit unb Situation, 

fonbern überhaupt währenb ber ©auer feiner Efiffenj bejeidmen.

So fehr eS baS ©ewöhntidje iff, baß BegriffSerlebniffe mit 

$öorf erlebniffen jufammen »orfommen, fo iff biefe Berfchmetjung 

bod) nicht notwenbig. BieteS fprid)t bafür, baß beim fleinen 5?inbe 

felbft bann fchon eine gewiffe begriffliche ©eufung beS EmpftnbungS- 

niaferialS bei Wahrnehmungen ffaftfinbet, wenn bie jugehörigen 

Worte nod) nidE>t jur Berfügung ftehen. AnbererfeifS fann auch 

beim Erwad)fenen ber Begriff fchon ba fein, währenb er auf baS 

Wort ftd) noch beftnnt. ©aß baS BegriffSertebniS felbff feinem 

©etwtt nach ein fehr »erfchiebeneS fein fann, braucht faum her* 

^rgehoben ju werben. ©aS 5?inb rebet nicht fetten Worte, bie et 
*rgenbwie aufgefchnappt hat, wobei eS nur eine ganj bunfle Ahnung 

»on ihrer Bebeufung hat. Aud) Erwachfene, felbft „©ebilbete", be* 

Neffen wir gelegentlich bei ber Berwenbung fotcher faff bebeutungS- 

leerer Worthül en. AnbererfeitS iff eS jur richtigen Berwenbung 

«Ines Wortes burdjauS nicht nötig, baß wir imffanbe ftnb, eS ju 

eftnieren. ©enn baju müffen Bejiehungen jwtfchen ben »or* 

tegenben Worfbebeutungen unb anberen Begriffen erfaßt werben,

meift recht fchwierig iff. Es wäre aber unpfychologifch gebacht, 

^°tlte man meinen, baß all biefe Bejiehungen, bie wir in einer 

®eftnition auSfagen, im BebeutungSbewußtfem unS fchon gegen* 
bärtig feien ober fein müßten.



Bon befonberem pfychologifchem Sntereffe iff enbltd) bie Sat* 

fadje, bafj ber Sprachgebrauch oft mit bemfelben Wort »erfchiebene 

Bebeutungen »erbinbet. ©erabe bei folchen Worten fann bie 93er« 

fdhiebenheit beS BebeutungS- »om WorferlebniS fehr einbringlid) 

erfannt werben. Oft ift unS nämlich junädjff nur cine Bebeutung 

bewußt; bann tritt gelegentlich blifjartig baS Erlebnis ber jweiten 

ober britten Bebeutung hinju, unb eS fommt unS babei »or, als 

befänben wir unS plö^lid) in einer neuen Negion ober als fei ein 

merfwürbiger Umfchlag in unS erfolgt. Dafj wir aber im einjelnen 

pad wiffen, wie baS Wort gemeint iff, rührt »om Bewufjtfein beS 

3ufammenhangeS unfereS Spred>enS unb DenfenS her. Wieber 

müffen wir unS an biefer Stelle erinnern, baf) wir ja im Dienff 

unferer analhfterenben Betreibung ben lebenbigen 3ufammenhang 

unfereS feelifchen ©efchehenS in unnatürlicher Weife jerfdmeiben 

mußten, folange wir »om einjelnen Wort unb feiner Bebeutung 

rebeten.

p ü n f j e h n t e S  K a p i t e l

U r te i l

1. ES iff eine alte £ehre ber cPft)chologie wie ber £ogif, ba# 

ftch baS ©enfen in Urte i len »olljiehe. ES befteht aber noch 

heute in ber cPfh^ologie eine grofje MeinungS»erfchiebenheit über 

bie Definition beS Urteils. Statt eine Neihe »on folgen Defini

tionen anjuführen unb gu fritifteren, foU lieber bie präge auf

geworfen werben, »on welchem ©eftd)tSpunft auS wir unS über

haupt für eine beftimmte Definition entfeheiben fönnen. Denn im 

©runbe fcheint eS ja Sache beS einjelnen porfdjerS ju fein, feft- 

jufetjen, welche Bebeutung er mit bem Wort „Urteil" »erbinben, 

Wie er biefen Begriff alfo beftnieren will,' ba er ja ber Wiffenfchaft 

feine allgemein anerfannte Definition entnehmen fann. Aber eS 

wäre boch minbeffenS höchft unjwetfmäfjig, wenn ber Einjelne bei 

folgen Definitionen rein willfürlid) »erfahren wollte. Er möchte 

ja boch »on ben anberen »erftanben werben. ES wirb alfo emp

fehlenswert fein, wenn er ftch an ben allgemeinen Sprachgebrauch 

anfchliefjt. Diefer ift freilich fluch nicht etwas beftimmt unb all- 

gemeingültig peftgelegteS. Der Einjelne iff angewiefen auf fein 
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Sprachgefühl, fein BebeutungSbewufjtfein, wie eS ftch unter bem 

Ginflufj ber »ulgärpfh^ologifchen unb ber wiffenfchaftlichen Ter

minologie herauSgebilbet hat- Seine Definition fann fomit nur 

ein Berfud) fein, baS, was er als bie allgemein übliche Bebeutung 

mehr ober minber ftcher »erntufef, möglichff War unb beftimmf be* 

grifflidh ju faffen. 3n btefem Sinne ift ber folgenbe Definitions- 
»erfuch gemeint.

AIS erfteS Merfmal fcheint mir baS feffjuffehen, bafj wir im 

UrfeilSerlebniS auf ©egenffänbe gerietet ftnb; baf} eS ein A f t  

beS „©egenffanbSbewujjtfeinS" iff.

Seboch bieS trifft auch für baS BegriffS=(BebeutungS-)erlebniS 

8U. DiefeS ift aber fojufagen einfad), eingliebrig; b. h- lebigltch 

eine Snfention auf ben ©egenffanb, bie biefen gleidjfam in einem 

Strahle trifft. Dafj nun »erfchtebene folcher „einffrahltger" Affe 

hintereinanber erlebt werben, bebingt an ftch noch feine Mobiftfation 

ihres WefenS. Dagegen haf>en wir eS bann mit einer neuen 

$lrt »on Affen ju tun, wenn jwei ober mehrere einfache Affe ju 

einem gleichfam „»ielffrahligen" Aft ftch jufammenfchltefjen. Ein 

berartiger „ftmthetifcher" (minbeffenS jweigliebriger) Aft liegt auch 
im Urteile »or.

Wie aber in allen „intentionalen" (ober „objeftioierenben") 

‘Sitten ein ©egenftanb ftd) für unS fonftituiert, fo gilt bieS eben

falls für baS Urteil; nur werben in ihm minbeffenS jwei gegen- 

ftänbliche Momente in Bejiehung gefegt, ober, jutreffenber auS- 

öebrücft: B e j iehungen  (Nelationen) jwifchen folgen Momenten 

»erben anerfannf (ober nid)f anerfannf). Diefe gegenftänblichen 

Bejiehungen, b. t>. bie Nelaftonen gufammen mit ihren NelaftonS- 

gliebern, bejeid)net man auch (objefti»e) Sad)»erhalte. 

©aS Urteil iff „wahr" (»om erfenntniStheoretifchen Stanbpunft), 

toenn fein 3nhalt bem Sa<$»erhalf entfprichf; falfch, wenn bieS 

nicht ber pall ift. 3ebe Bejiehung enthält minbeffenS jwei 

©lieber; tnfofern iff ber UrteilSaft im Unterfchieb »om Begriffs

erlebnis jweigliebrig. Nun fann freilich eine gegenffänbliche Be

gehung (ein Sadh»erhalt) auch blof einfach gemeint fein. Wenn 

$  benfe: bie Ähnlid)feit jwifdjen biefen beiben parben iff fehr 

8rot, fo meint ber SubjeftSbegriff eine gegenftänbliche Bejiehung 

(bie ber Ahnlicf)feif), jeboch erff, bafj biefe Ähnltchfeif mit bem Be

kiff „grofc" in Bejiehung gefegt, unb biefe Bejiehung als gültig 

ftnerfannt wirb, macht baS Urteil auS.
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X

ES ergibt ftĉ  unS aber fcter ntit ®ötbenj bie Einficht, bafl 

«UeS ttt einem fipntf)ettfcfyen Aff, alfo fojufagen „t> i e t ffra£jlig", 93e- 

wufjfe in ein fd)li<ht in einem Strahl 93ewufjteS übergeführt »erben 

fann. M it 9?ücfft<ht auf ben fprachlichen AuSbrud (w* «tan biefen 

im 9ßefen ber Sad)e gegebenen 3ufammenhang als ©cfefj ber 

„9lominalifterung" bejeic^nef, fofern baS in einem <5afj ©emeinfe 

aud) eine nominelle 93ejeichnung juläfjt. AnbererfeitS fann bei 

allen nic^f fchlechthin einfachen ©egenftänben ber Sn^alf beS 93c- 

griffS in Urteilen fojufagen auSeinanbergelegt werben. (93gl. S . 199.)

2. M an fönnfe aber auf ©runb beS oben betrachteten unb 

ähnlicher 93eifpiele ftch »erfucht füllen, ein d)arafteriftifcheS Merf* 

mal beS UrteilSerlebniffeS barin ju fe^en, bafj 93ejiehungen nicht 

einfach als »orliegenbe gemeint, fonbern erft »om ©enfenben „her* 

geffellt" werben.

Allein wenn mir bie gegenftänbliche 93ejtel;ung an öbjeften 

ftch fojufagen felbft barftellt, wie j. 93. bte Ähnlichfeit jweier neben- 

einanberliegenber Farben, fo wäre eS feitte jutreffenbe 93efd)reibung 

b«S UrteilSerlebniffeS, wenn ich fagte, bie 93ejiel;ung werbe im 

Urteil: „©ie jwei Farben ftnb ähnlich" erft „hergeftellt". 9BoI;l aber 

rnufj noch eine Anerfettnung, eine 93ejahung biefer 

ffaftftnben, bamit oon einem UrteilSaft gefprocE)en werben fann. ©aS 

jufällige flüchtige 93emerfen einer Ähnlichfeit j. 93. ift noch fein Urteil.

©afj baS btofje 93ejiehungSbewitfjtfein (fei eS, bafj bie 93e- 

jiehung als eine fertige oorgefunben ober erft erfafjt wirb) nicht 

genügt, einem Erlebnis UrteilScharafter ju oerleihen, ergibt ftch auch 

barauS, bafj wir beim blofjen Anhören unb Verffehen eineS AuS- 

fagefatjeS, ja felbft beim AuSfprechen oon Fragefäfjen bie 93ejiehung 

jwifchen Subjeft unb ^räbifat erfaffen, ohne bafj wir beShalb 

urteilen. ©aS UrteilSerlebniS erfolgt erft, wenn wir baS 93erftanbene 

anerfennen ober oerwerfen, bie Frage bejahen ober »er- 
neinen.

Sogar wenn wir AuSfagefätje felbft auSfprechen unter 93e- 

wufjtfein ber bartn auSgefagten 93ejiehungen, müffen bamit nicht 

notwenbig UrteilSerlebniffe »erfnüpft fein. 9Benn jemanb j. 93. 

blofj AuSwenbiggelernteS herfagt, ohne an beffen gegenffänbliche 

©ültigfeit ober Ungültigfeit irgenbwte ju benfen, fo fann man boch 

nicht behaupten, bafj er UrteilSafte »olljtehe.

M an barf ftch in biefen Fragen bei ber pfpdEjologifcben ©e- 

ffription nicht burch bie logifche 93etrachtung irreführen laffen. 
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3nbt»,buen unb ihren ©enferlebniffen. Für fte iff *.95

1 f f a J l  ' f l ?  efn ' lUÖbrUCf eineö ^rteilS(inhaltS)!
ilnferfchteb Wie ber, bafj biefer Sa* mit »oller Uberjeuguna 

oon einem Erwachfenen auSgefprochen, ober als auSwenbig gelernte? 

SebanfenloS »on einem Schulftnbe hergefagt wirb, fommf für bie Cogif 

Ä ?  9ÜJ  tÜd)t inr für &  cPfpd)ologie bagegen ift

«v  o lr  nUt tm Cr̂ en hJlrb fie einen ^rfeilSaff fonffatieren 
Mi* u j ^ oI°9ic rebef nur *>« »on einem Urteil (genauer Ur- 
teilSaft ober -erlebntS), wenn für baS jeweilige 93ewu&tfein be* 

Oenfenben baS Urteil (int logifchen Sinn) erft juffanbe fommt,

» o l i ^ r Y u S } rê robuJierf * irb- ®i«fes 3uffanbefommen 
2 5 “ * « !  a6er t« fern bloßen 9öiffen um eine 93ejiehung,
! nbern barm, bafj fte anerfannf ober nicht anerfannf wirb.

N . f ' “1! a[f° baö ^rfaffen oon 93ejiehungen nicht barüber ent- 
f^eibef, ob ein Urteil oorliegf ober nid)t, fo fann man auf ben 

önten fommen, btefeS Merfmal fei überhaupt für bie Urteils- 

öepnrtion entbehrlich; »iefmehr fei baS 9Befen beS UrfeilSerlebmfTeS 

tgltch m jenem Affe beS AnerfennenS (3uffimmenS) ober 93er- 

b«i fc” »x fehen, ber ftch f^ r  Wohl auf einen 93ewufjtfeinSinhalt

bie Billf beV ^ Crn DOn ® rent«no« UrteilSlehre,
bte »telfach 93etfall gefunbert hat.

Um fte ju würbigen, müffen wir ben Sinn beS im Urteils- 

erlebntS enthaltenen AnerfennenS unb 93erwerfenS noch näher be- 

immien. 3ch fann bie Forberung eines anbern ober eine 93er* 

Pfltchtung, ein ©efe* anerfennen. ©arin liegt ein 9Bil lenSaft 

»amtt baben wir eS hier nicht ju tun, auch fehen wir junächff »om 

/"erfennen ab, fofern eS ein ©cfaUen, eine 9Bertfd)ät?una 

ebcufef. ©aS im (theoretifchen) Urteil enthaltene „Anerfennen" 
»»efagf: für wahr, für gültig halten, überjeugf fein. Sahen wir nun 

‘cotgheh einen Snhalt (fei eS anfd)aulicher ober begrifflicher Arrt

bi!f ? fKfdn' f° 9ibt 60 fdnen 6inn' ÄU bê u^ n ,  ba§ auf 
tefen allem eine „Anerfennung", ein „Fürwahrhalten" fi* beliebe

alä , &atin bicq8eöeufun9 ftnben, biefer 3nhalt werbe
vpn 93ewu§tfeinSinhalf anerfannf, fo wirb er eben mit

»«h '!n,irntc^er 93ewu§tfeinSinhalt" in 93ejiehung gefeftt

be», r-ie oej,e^un9 gültig bejaht. ©aS Urteil l;at bann

ebe“ 9e9entt,ärtf9e 3n^aIt #  ei» tt>trflid)er

®!«Ffer, Wd^oiogie 14
209



©eutet man baS Fürwahrhalten beS einen 3nhaltS aber fo, 

t>af er einem (realen ober ibealen) ©egenffanb entfpred)e, fo tt)irb 

er eben ju biefem in Vejiehung gefegt, unb fomit ftnbet ebenfalls 

bie Anerfennung einer Vejie l)ung ftatt. ©aS gilt j. V . für bie 

Ejiftenjialfä^e mie: „ES gibt einen ©ott", auf bie Vrentano feine 

2ehre hauptfächlicf) ffüfjt. ©em mit bem Wort ©ott gemeinten 

©egenffanb roirb hiermit reale Ejiffenj jugefprodjen; ber Sad)»erhalt, 

baf ©ott ejiffiert, wirb anerfannt. ©er Sinn beS SafjeS läft 

ftd) aud) fo tt?iebergeben: ©ott ift efwaS real EjiftierenbeS, ober: 

bem mit bem Wort „©ott" gemeinten Wefen fommt Realität ju. 

Äier tritt bte 3n>eî >eit ber Vejiel)ungSglieber aud) in ber fprad)- 

ficken Raffung beutli<±> heroor.

Urteile, bie burd) fogenannte „imperfonale" Säfje, wie: eS 

regnet, eS blifjt ufw., ihren AuSbrud finben, enthalten bie Vejiehung 

jwifd)en einem Vorgang unb bem Ort ober ber 3eit feineS Statt-- 

ftnbenS.

Überhaupt barf man bei ber Verreibung ber UrteilSerlebniffe 

nicht an bte fprad>lid)e Form fich galten unb burd) biefe ftd) irre- 

füljrcn laffen. Ein UrteilSaft fann erlebt werben, ohne baf er in 

Worten formuliert wirb. Wenn er überhaupt AuSbrud ftnbet, fo 

braucht aud) bieS nicht in Worten ju gefcf)ehen: ein Riden ober 

Schütteln beS KopfeS, eine Äanbbewegung fann ju feiner Kunb- 

gäbe bienen, ©er fprad)lid)e AuSbrud aber braucht burd)auS nic^t bie 

beiben RelafionSglteber, i^re Vejiehung unb beren Anerfennung 

in befonberen Worten ober Wortformen wieberjugeben, er fann 

mehr ober minber un»ollffänbig fein. Ein blof eS „3a" ober „Rein" 

auf eine Frage hin fann einen »ollffänbigen UrteilSaft auSbrüden. 

©ie Vejiehung unb ihre ©lieber ftnb bann eben burd) baS 93er- 

ffehen ber Frage im 93ewuftfein beS Urteilenben gegeben. Wenn 

ich, einem 93efannten einen ©ritten »orffellenb, einfach beffen 

Ranten nenne, fo brüdt biefer ebenfalls ein Urteil auS: baS iff 

Äerr 9f. Übrigens fann baS Rennen eineS RamenS aud) anberen 

Sinn ^aben, j. 93. ben einer Anrebe, eineS Anrufs, woburd) 

lebiglid) bie Aufmerffamfeit gewedt werben foil. 3n foldjen Fällen 

befunbet er natürlid) fein Urteil. Wenn id) beim Anblid eineS 

93ergeS ju einem Vegleifer fage: „©er Rigi", fo fann baS einen 

UrteilSaft auSbrüden: „©aS ift ber R ig i"; eS fann aber aud) 

lebiglid) beftimmf fein, bie Aufmerffamfeit beS anbern auf ben 

93erg ju lenfen.
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91uf ©runb biefer Erwägungen fönnen wir ben UrfeilSalt 

eftnteren als ein Erlebnis beS ©egenffanbSbewuftfemS, in bem 
onl)alte beSfelben aufetnanber bejogen werben, wobei biefe Ve- 

Jtel)ung als wal;r (b. h- für bte ©egenffänbe gültig) bejaht ober 

oerneint wirb; ober fürjer: Urteilen ift baS Erfaffen »on S a * -  

»ermatten, fofern wir mit bie|ent Wort bie aufetnanber bejogetten 

. ber unb bie fte »erbinbenbe Vejiehung jufammenfaffenb be

zeichnen (WaS aud) bem allgemeinen Sprachgebrauch gemäf fein bürfte).

©ie 3nhalfe, bie in Vejiehung gefef3t werben, fönnen Wahr

nehmungen, anfd>aultche Vorstellungen ober Vegriffe fein. MinbeffenS 

emeS ber ©lieber, nämlich baSjenige, welches im ^räbifat (bjw. 

prabtfafSnomen) feinen AuSbrud ftnbef, m u f begrifflicher Art 

!em* 3m ^räbtfat wirb ja recht eigentlich *>cr Sad)»erhalt (j. V  
baS ©rünfein eineS VlafteS) gebacht unb eventuell auSgefagf. ©iefer 

Sa^oerhalt beffeht aber, wie fchon bemerft, in gegenftänblichen 

Vestehungen. Solche ftnb allgemeiner Art, währenb ber ©egen- 

ffanb beS Urteils (baS Subjeft) etroaS ganz 3nbi»ibuelleS unb Kon

kretes fein fann, baS wir gerabe anfchaulich Waljrne^men ober 
»orff eilen.

Welche Arten oon Vej ie^ungen eS überhaupt gibt, bie 
im UrteilSaft i^re Anerfennung ober Verwerfung finben fönnen 

bas ju erforfchen ift nicht fort>of)l Sache ber °pft)d)ologie, als ber 

^©egenffanbStheorie", bie bie allgemeinsten Vefd)affenl;eifen unb 

■öejiehungen ber ©egenffänbe ju unterfucf>en hat. Ob ftch übrigens, 

tote ©ürr meint, alle Vejiehungen auf bie ber ©leichheit, Ähnlich- 

fett, Verfchiebenheit unb 3benfität jurüdführen laffen, fcheint mir 

fraglich. 3ch fehe nicht ab, wie baS j. V . bei ber Vejiehung beS 

3eid)enS jum Vejeichneten, ober beö SubjeffS juin Objeft, ober bei 

ben mannigfad)en Abl)ängigfeitS»erhältniffen, j. V . ben matl)ema- 

ttfê en, möglich fein follte. ©ie »on ©ürr angeführten Vejiehungen 

9ehören alle jur Klaffe ber „utnfehrbaren" ober „gegenfeitigen" Ve

itehungen. 3|f A bem B gleich, fo ift umgefehrt auch B bem A 

gleich. 3eboch baneben fielen bie „einfeitigen" ober „niditumfehr- 

oaren" Vejte^ungen. 3ff A ein Seil »on B, fo iff nicht aud) B 

em Seil »on A ufw. ©iefe jweife Klaffe ber Relationen fann 
°ber nicht auf bie erffe jurüdgeführt werben.

3. Wenn bie Vejiehungen nicht ohne weiteres an ben ©egen- 

ltänben unS als „gegeben" enfgegentreten, fonbern erff aufgefu<f>t 

»»erben follen, fo bient biefem 3wede baS „Vergleichen". ©aS
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Vergleichen h<»f nicht nur eine ungeheure Vebeutung im praftifchen 

ßeben unb in aEer tt?iffenfd>aftlichen tätigteif; eS ift auch fpejiefl 

in ber experimentellen cpfpchologie oon grunblegenber Wichtig feit. 

3n ben weitauSgebel)nfen Unterfudjungen über NeijfchweEen unb 

Unterfd)iebSfd)weEen, in ber Anorbnmtg ber GmpfinbungSqualitäfen 

nad) ihrer Verwanbtfchaft hanbelt eS ftch ftetS um Vergleichungen, 

bie ber peftfteEung oon 3benfität, Verfchiebenheit ober Ähnlich* 

feit bienen.

So haben biefe porfd)ungen aud) mannigfache Grgebniffe 

über bie punffion beS Vergleichend felbff geliefert, unb man 

hat biefe felbff jum ©egenffanb ber Unterfudjung gemacht. Dabei 

ergab fid), bafj biefer fd)einbar fo einfad)e unb einförmige Vorgang 

in jahlreid)ett Variationen »orfommt. VefonberS bie Unterfuchungen 

oon A. © rünbaum  „über bie Abftraftion ber ©leichheit" haben 

bieS erfennen laffen. früher hatte man ftch baS Vergleichen als 

eine Art Meffen gebacht. Wie man ben Mafftab an ben ©egen-- 

ffanb anlegt, fo bringt man — baS mar bie Auffaffung — ben 

einen Vergleid)Sgegenffanb an ben anberen heran unb mif ihm 

womöglich jur Dedung. 3et>t weif man, baf ber Vergleich ftch 

oielfad) nid)t fo »oüjieht, ja baf er beffere Grgebniffe liefert, wenn 

nid)t eine Dedung, b. h> eine Verfchmeljung, eintritt, fonbern wenn 

bie VergleichSobjefte fufjeffio in baS Vewuftfein treten. Dabei 

fann baS erfte fchon unbewuff fein, ohne baf bie Sicherheit beS 

Vergleichs beeinträd)tigt wirb. 3ntereffant iff auch bie peftfteEung, 

baf auf ©runb ber unS geläufigen Ginbrüde ftd) bei unS foju

fagen unbewufte Maffläbe auSbilben, b. h- baf fchon einjelne 

Objeffe für ftch einen Aft beS Vergleid)SbewuftfeinS auSlöfen, 

unS als ju grof ober flein, ju laut ober leife, ju fd)Wer ober 

leicht ufw. erfcheinen.

Natürlich ift »om Vergleichen felbff baS (baburch »ermittelte) 

Grfaffen oon Vejiehungen ju unterfcheiben. GS oolljieht ftch bann 

im UrteilSaft. Aber nid)t immer gelangen wir ju einem Urteil; 

ber Vergleich fann ergebnislos bleiben.

4. Gbenfowenig bürfen — wie wir fchon früher begrünbet 

haben — bie Affe ber Anerfennung ober Verwerfung mit bem 

VejiehungSbewuftfein oerwechfelt ober biefeS allein für ftch mit 

ber UrteilSfunffion ibenfifijiert werben. 3n biefen Affen, bie auch 

als V e jahung  unb V erne inung  bejeidjnet werben fönnen, 

fd)einen mir befonbere, nicht weiter analhfterbare Gr*
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lebniffe, alfo VewuftfeinSoorgänge elementarer Art »or- 
juliegen. '

Das negatioe Urteil iff noch immer ©egenffanb »ieler 

MeinungS»erfd)iebenheiten. Nach ber bisher »on unS jugrunbe 

gelegten Auffaffung ffehen poftfioeS unb negati»eS Urteil in ber 

Weife paraEel, baf in ihnen bie im Urteilsinhalt gebachten Ve- 

jiehungen als gegenftänblid) gültig (als objeftioer Sad)»erl)alf) be

jaht ober »erneint werben. Danach »ft bie SSorauSfe^ung beS Ur

teils ber blofe ©ebanfe beS Sach»erf>alfS, alfo fojufagen ein 

VerfuchSurteil, baS in Vejahung ober Verneinung anerfannt ober 

»erworfen, für wahr ober für falfch gehalten wirb.

Diefer Auffaffung ffehf eine anbere gegenüber, bie j. V . ©ehfer 

vertritt. Sie unterfcheibet poftti»e unb negati»e Sach»erhalte; fte 

fteEt neben baS Veftehen »on Nelationen il)r Nichtbeffehen. VeibeS 

fri etwas ÖbjeftiocS, baS im wahren Urteil feine Anerfennung 

fmbe, unb wonach überhaupt baS Urteil ftch 5« richten habe.

Snbeffett, baS Nichtbeffehen »on Nelationen als objeftiöen

®ach»erl)alt aufjufaffen, führt ju Schwierigfeiten ber AuSbrudS-

*»«fe, ba wir in ber Negel „objeffi»" unb „beffehenb" als gleich- 
bebeufenb »erwenben.

Nad) biefem Sprachgebraud) würbe im negafi»en Urteil eine 
nicht bef.el)enbe Nelation als beffehenb anerfannf. ©ewif iff aucf> 

nach unferer Anftdhf, für baS negafi»e Urteil fo gut wie für baS 

Pofitioe ber objeftioe Sach»erhalt Norm. Aber wenn wir bie im 

«eilSinhaff gebachte Nelation am ©egenffanb nid)t »orfinbcn, fo 

«!<eht biefe Nelation eben nur in unferen ©ebanfen, unb ber 

erfuch, fte als im ©egenffanb beffehenb ju benfen, wirb abgelehnt. 

ach jener anberen Anficht enthielten auch aEe Urteile eigentlid) 

eine Anerfennung, entweber ein pofiti»er ober ein negatioer Sach= 

etpalf würbe anerfannf. Dem Anerfennen würbe nicht mehr ein 

b ^aratIet ffê en* ®benfo erfcheinf mir bie 3urüdführung

ber cn 1erneinun9SaffeS auf ein VejiehungSerlebniS, nämlich auf baS 

-üerfchiebenheif, fünftlich unb ohne auSreichenbe Veffätigung in 

e r Selbstbeobachtung. Auch mirb biefelbe nicht bem Korrelat- 

e ntS ber Verneinung gerecht; benn auf weld)e Vejiehung will
bte Vejahung jurüdführen?

qem ^  Übrigen^ biefe f°rrelaten Affe noch burcf>auS nid)t aE- 

finb*”* °Ö nottt,enbi9e Momente beS UrteilSerlebniffeS anerfannt 
/ muf offen jugegeben werben. GS ift baS auch >®ohl »er-



fiänbtid>, benn beim bejahenben Urteil wenigffettS werben wir fehr 

^äuftg einen befonberen “21ft ber Anerfennung in ber ErlebniSbeob- 

adjfung junäd)ff nicht fottffafieren fönnen. AnberS aber, wenn wir 

ein foldjeS UrteilSerlebniS mit einem blof »erftanbenen ober alö 

Meinung eineS anberen referierten Sa$ ober gar mit einer Frage 

Dergleichen. 3n allen biefen Fäden erleben wir Afte beS 93e- 

jiehungSbeWuf tfeinS, aber eS fe^tt jeneS Für-wal)^, Für-gültig- 

Salten, worin wir ben Sinn ber Anerfennung, ber 93ejahung 

erblicfen.

Freilid) erhebt ftd) hier bie prinzipielle Frage, inwiefern wir 

Merfmale einem Erlebnis beilegen bürfen, bie wir erft beim 93er-- 

gleid)en mit anberSartigen Erlebniffen bemerfen. Aber in biefer 

93ejiehmtg bürfte eS ftd> mit ber Selbffwahrnehmung unb Selbft- 

beobadjtung nid>t prinjtpiell anberS »erhalten als mit ber Wahr

nehmung unb 93eobad)tung äuferer Objefte. Auch an biefen be

merfen wir »teleS erft auf ©runb »on forgfältiger 93ergleid)ung 

mit anberen ©ingen, unb wir legen bie auf folche Weife feft- 

geffetlten Merfmale jenen Objeften bei ohne baS 93ebenfen, baf 

wir batnit etroaS in fte ^ineinlegen, waS ihnen nicht jufomtue. ©ie 

Erlebniffe werben ja nun bei ber Setbffbeobacfytung ebenfalls unfere 

Objefte. Mandjie ihrer Merfmale werben ftd) unS babei ohne 

weiteres aufbrängen, anbere werben uns erft auf ©runb »on 93er- 

gleichungen jum 93ewuftfein fommen, unb wir brauchen aud) hier 

nid)t ju befürchten, baf wir burd) folche 93ergleid)ung ben Sad)= 

»erhalt »erfüllen.
©aS Erlebnis ber Anerfennung, beS Fürwa^altenS wirb 

mit bem beS 93ejiet;enS »erfd)tneljen, wenn eS ftd) um Urteile 

hanbelt, bie burd) ben wahrgenommenen Sad)»erhalt unS nahegelegt 

werben ober bie unS geläufig ftnb. (Nebenbei fei bemerft: auch 

ein Erlebnis beS „93ejiehenS" wirb in folgen Urteilen nur burd) 

93ergleid) mit bejiehungSloS nadieinanber auftauchenben 93ewuft- 

feinSint)alten beobachtet werben fönnen. Ferner bürfte ber Unter* 

fd)ieb jwifchen ben Urteilserlebniffen, in benen bie 93ejiehung als 

folche — burch ihre Anerfennung — erff t>evgeffetlt wirb, unb ein- 

gltebrigen ©enferlebniffen, in benen auf eine beftehenbe 93ejiehung 

blof htngebeutet wirb, im Einjelfall nicht immer leicht ju fon= 

ftatieren fein.)
©eutlid> aber tritt baS Erlebnis ber 93ejahung ober 93er-- 

neinung im 93ewuf tfein heroor, wenn ber 93olljug beS Urteils

214

nicht giatt unb ungehemmt erfolgt, fonbern wenn irgenbwie 3weifel 

unb 93ebenfen ftch aufbrängen. M an fann berartige Urteile, bie 

erff auf ©runb prüfenben 9lad)benfenS »olljogen werben, »on ben 

prüfungSloS »olljogenen unterfcheiben unb bie letzteren als „naiöe" 

bte jmeiten als „refleftierte" bezeichnen, ©ie beiben Äauptarten 

ber erften Klaffe fönnfett bann „bejahenb" unb „»erneinenb", 

bie ber jweifett „beffätigenb" („afftrtnafi»") unb „»erwerfenb" 

genannt werben. ©aS Fürwahrhalten, baS fchon im „nai»en" 

Urteil liegt, tritt im „refleftierten" als ein fold>eS auf, baS noch

mals fontro liiert worben iff. '

5. Eine wichtige Frage ift bte nach ben 93ebittgungen beS 

Für-wahr- (ober Für-falfcl)--) Äa l tenS ,  baS mit bem Urteils- 

erlebniS gegeben ift. „^fpchologifd/' ift bie Frage nur infoweif, 

als fte einfach nach ben tatfächlichen 93ebingungen fragt. Sobalb 

beren 93erecf)tigung jur 93egrünbung ber ©ültigfeit eineS Urteils 

in 93etracht fommt, geht baS problem bie £ogif ober ErfenntniS-- 

fheorie an. Auf biefe leiteten ©ifjiplinen barf aber hier in ber 

Weife oielleicht Rüdftchf genommen werben, baf wir bie erfennfttiS-- 

theorefifch bebeutfamfte ©runblage beS FürwahrhaltenS »oranffellen: 

bie E » iben j .  ©a man auch »on einer fogenannten „objeftioen 

Eoibenj" rebet, fo fei hier gleich betont, baf eS ftch für unS in 

ber ‘Pfpdjologie nur um baS E»ibenjerlebniS hanbelt. ©iefeS 

hat ebenfalls einen gegenffänblichen (objefftoen) Eharafter, tnfofern 

ein Urteil unS bann eöibent erfcheint, wenn wir bie in ihm gebaute 

93ejiehung am ©egenffanb (ober ben ©egettffänben) unmittelbar 

»orpttDen. ©abei fann ber ©egenffanb ftnnlid) wahrgenommen 

ober anfdiaulid) »orgeffellt ober begrifflich gebaut fein. WaS 

U)tr »om ©egenffanb benfen ober auSfagen, fehen wir nun an ihm 

felbft: bie Sntention unferer AuSfage ftnbef ihre Erfüllung im Sehen 

(ber Anfchauung) beS ©egenffanbS ober beS Sad)»erhaltS. ©abei 

iff mit „Sehen" nicht nur baS ftnnltche Wahrnehmen, fonbern aud) 

baS „Einfehen" gemeint.

©er Unterfchieb beS nichteötbenten unb beS e»ibenten UrteilenS 

betrifft nicht ben Sinn beS SatjeS, alfo baSjenige, waS wir im 

©efpräch miffeilen ober »erffehen wollen, unb worauf ftch *>ic i>̂>ito- 

logifche Snterpretafion unb bie Iogifd)e Formierung erftreden. W ir 

fönnen „baSfelbe" Urteil in einftchfiger Weife »otljiehen ober in 

blinber. WaS im erfferen Falle btnjufommt, iff auch nic^t als ein 

befonbereS E»tbenjgefühl ju bejeid^nen, baS unS wie eine mpftifd^e
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Grleud)fung offenbart, wo Wahrheit iff; fonbern inbem wir ben 

3nhalt be« Urteil« jugleich am ©egenffanb fe^en ober einfe^en, 

erfaffen wir bie Wahrheit be« Urteil«. Da« ^räbifat „Wahr" 

(ober „falfch") legen wir allerbing« bei logifd^er Beurteilung Ur- 

teilöinljalten bei, ohne auf bie benfenben 6 ubjefte Nüdftcht ju 

nehmen. Snfofern fann man oon ewigen „Wahrheiten" fprechen, 

man fann auch ftnnooü »on Sätzen reben, bie wahr fmb, obwohl 

fte ben meiften Menfd)en niemal« »erffänblich unb eoibent werben 

(man benfe an bie höhere Mathematif), aber foweit wir al« Sub- 

jette Wahrheit erleben, geht fte un« in Goibenjerlebniffen am über- 
jeugenbffen auf.

©iefe fönnen tyrerfeit« affertorifchen ober apobifti fchen 

Gharafter tragen. Grffere« iff j. B . ber pall, wenn jemanb bei 

ber Nüdfehr in bie »or langem »erlaffene Baterffabt fteht, baf 

gewiffe Grinnerung«bilber jutreffenb ftnb, ober wenn ein gorfcher 

ober ein Unterfuchung«richter burch neue Beobachtungen ben Sach» 

»erhalt »orfinbef, ben er »ermutet hat, ober aber einen ganj anberen. 

3n folgen pällen läft ftch &er Sinn be« G»ibenjerlebnijfe« in bie 

Worte faffen: „60 iff e«" ober „60 iff e« nicht". Anber« bei 

Urteilen ber reinen Mathematif ober ßogif: hier gewinnen wir bie 

Ginftd;f: ,,e« muf fo fein unb fann gar nid;f anber« fein", ©o r t  

iff ber ©egenffanb etwa« Snbioibuelle« unb $atfäd>liche«, hier 

etwa« Aügemetne«, ein Wefen ober Wefen«jufammenhang.

„M it te lbare" ober abgeleitete Goibenj erleben wir beim 

Bolljiehen eine« Satje«, ber au« einem e»ibenfen berart gefolgert 

ift, baf alle »ermittelnben Urteile felbft mif Goibenj »olljogen 

Werben. Auch bte Unferfcheibung »on „abäquater" unb „in* 

abäquaf er" Goibenj fann man »olljiehen im Hinblid barauf, baf 

gewiffe ©egenffänbe, j. B . alle räumlichen, nie »ollfommen in ihrer 

Totalität, fonbern immer nur »on gewiffen Seiten, in beffimmfen 

Grfcheinung«weifen, gegeben fein fönnen, währenb für anbere Objeffe, 

nämlich für bie eigenen Grlebniffe, biefe Befdjränfung nicht beffeht.

Wenn gleich *>i«her nur bie G»ibenjerlebniffe gegenüber tl;eo- 

retifchen Wahrheiten erwähnt würben, fo gilt boch Analoge« für 

G»ibenjerlebniffe in Bejiehung auf ayiologifche Wahrheiten (auf 

bie wir fpäfer eingehen werben). Bei jenen ftnb bie ©egenffänbe 

Seienbe«, Sach »erhalte; bei biefen W er te  unb „Wert»er- 

halte". 3n beiben päüen aber fönnen wir bie mit Goibenj jum 

erftenmal erlebten Urteile al« Affe ber „Grfenntni«" bezeichnen.
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W ir »erffehen alfo unter „Grfennfni«" ba« neu erworbene, e»ibente 

Bewuftfein »on 6 ad>* ober Wert»erhalfen. Beibe müffen, bamit 

Goibenj juffanbe fommf, fojufagen felbftgegenwärfig, bem Subjeft 

unmittelbar gegeben fein, ©urd) Mitteilung »on feiten anberer 

fann Grfenntni« nur bann entffehen, wenn e« ihr gelingt, im 

Hörer bie Selbffgegenwart be« Öbjeff« ju erjeugen. Auch »er-- 

binbet ber Sprachgebrauch mit bem Begriff „Grfenntni«" noch ba« 

Merfmal ber burch Selbfttätigfeif, burch porfd)en unb 'prüfen 

erworbenen Ginftcht Snfofern fönnen nur „Kennfniffe" pafft» 

empfangen werben, „Grfenntniffe" nicht, ©af man jwifchen 

Kenntniffen unb Grfenntniffen nicht genug unterfchieb, war für 

unfer Schulwefen fd>on recht »erhängni«»oll.

6. 3ebod> müffen wir hier noch einige« über bie theorefifchen 

Güibenjerlebniffe hinjufügen. W ir haben fte al« Beb ingung  

be« pürwahrhalten« bezeichnet. Beim tatfächlichen Grieben wirb 

nun ber Aft be« pürwahrhalfett« mit bem Goibenjerlebni« manch

mal oöllig oerfchmeljen, manchmal ftd) mehr ober minber beutlich 

»on il;m abheben, © af biefer Aft bei erlebter Goibenj ohne jeg

liche WiHen«befeiligung eintritt, jeigt aud), baf ba« Bejahen (unb 

Berneinen) nicht felbft al« W i l l e n «a f t  aufjufaffen ift. Wohl 

aber fann e« burch ein W o l le n  herbeigeführt werben, ©a* 

mit fommen wir auf eine Bebingung be« pürtvahrhalfett«, bie oon 

ber eben befprochenen fd;arf unterfchieben iff. M an fann bie Urteil«* 

afte mit gewollfem pürwahrhalten al« „praftifch motioiert" 

ben burch Goibenj begrünbeten, al« ben „theoretifch moti- 

oierten", entgegenffcEen. ©ie Motioe für ein gewollte« pürwal;r* 

halten fönnen ihrerfeit« auferorbentlich oerfchieben fein. Am 

haufigffen werben ftch geltenb machen: ba« Bertrauen auf eine 

Autorität, auch bie Autorität ber allgemeinen Überjeugung, ber fo 

viele« „felbffoerffänblid)" ift; ferner Wunfd) unb Hoffnung, e« 

möchte fo fein, ober Abfdjeu unb purcht oor bem ©egenteil. 3e 

Weniger ein echte« Goibenjerlebni« juftanbe fommt, um fo mehr 

muf gegenüber einmal aufgetauchten 3weifeln ba« Wollen nach* 

helfen, wenn ein Aft be« pürwahrhalten« herbeigeführt werben 

foil, um fo mehr iff alfo biefer „praftifch moti»iert".

Noch in ganj anberem Sinne fönnfe man freilich »on „praf- 

tifchen Moti»en" be« Urteilen« reben. M an fönnte barauf hin* 

meifen, baf wir im wirflichen Geben boch nicht urteilen, um ju 

urteilen, fonbern baf wir in bnNegel geleitet ftnb »on ber (praftifchen)
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§:enbenj, einen Sad)»erh<ilt gegenüber eigener Unftd)erheif unb eigenen 

3weifeln ober gegenüber fremben 93ebenfen ober abweichenben An- 

ftd)fen bejahenb ober »erneinenb feffjuftellen. ©aS führt barauf, 

baß auch unfer Urteilen meift getragen ift »on einem ^Bollen.

©ieS gilt auch für baSjenige Urteilen, baS wir foeben „fheo- 

retifd) motiüierfeS" nannten. 9?ur ift bei ihm baS 3iel beS jugrunbe 

liegenben ‘JßollenS nicht« anbere« al« bie jutreffenbe (Erfaffung be« 

Sa<h»erhaltS, b. h- bie ©rfennfniS ber ‘Jßahrheit. ©a bie (Er

fahrung be« (Einjelnen tt>ie ber Menfchheit jcigt, baß Urteile, bie 

ftch mit (E»ibenj »erbanben, boch nicht feiten fpäter al« falfch ft<h 

herau«ftellten, fo gebietet ber ‘Söille jur 9ßahrheit, baß wir bereit 

ftnb, auch „eöibente" Urteile erneut ju prüfen, wenn fachlich* 93e” 

benfen auftauchen.

3eber anbere bem Urteilen jugrunbe liegenbe 'Jßille (außer bem 

QBillen jur <2Bahrheif) l)at bie 'Senbenj, ju „praftifch mottoierfen" 

Urteilen (im erffen Sinne) ju führen. So »or aUent, wenn ber 

*2Bille barauf gerichtet iff, gewiffc Urteile („Überjeugungen",„£ehren") 

al« abfolut wal)r feffjuljalfen, weil bie« etwa al« notwenbig jum 

„ewigen Äeil" ober ju einer ftttli(hen Lebensführung angefehen 

wirb, ober Weil man e« für pflichtgemäß hält, feiner „Überjeugung" 

ober feiner „Sache", „Partei" ufi». unter allen Umftänben treu ju 

bleiben. Solche 93erfci)ieben^eit ber ‘JBillenSrid^ung fommt auch 

in 93etrachf bei bem uralten ©egenfa* jwifchen „5Biffen" unb 

„©lauben", jwifchen bem Verlangen nach freier Forfdjung unb ber 

Forberung einer bemütigen Untroerfung unfer Autoritäten.

©aS (SoibenjerlebniS fann ftch auc*> berarf mobifijieren, baß nid)t 

fowohl feine Sicherheit al« »ielme^r fein gegenftänblicher Gharafter 

abnimmt. M an beruff ftch bann auf fe*n «©efüfjl" al« ©runb 

be« Fürwahrhalfen«. Natürlich hanbelt e« ftd) hier ni<$t um ^uftc 

ober Unluffgefü|ile, fonbern um ein Weniger flare« unb beufliche« 

93ewußtfein be« Sach»erbalteS, auf ben fich unfer Urteil bejte^f. 

Auf ben erfenntni«tl)eoretifd)en 'Sßert ober Unwert biefer Mobi- 

fifafion be« UrteilSerlebniffe« braud)en wir hier nicht einjugehen. 

^fhd^ologifch bebeutfam aber iff e«, baran feffjuljalten, baß 

hier lebiglid) eine 93ariefät be« UrteilSerlebniffe« »orliegt, alfo Afte 

beS „93erftanbeS", wenn wir biefen populären 93ermögenSbegriff 

anwenben; baß ba« „©efühl"  nicht al« ein »om 93erffanbe 

»erfchiebene« (ErfenntniSorgan ju  gelten hat (wie baS 

fo häufig behauptet wirb).
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7. <2Bir haben bisher ba« UrteilSerlebniS als ein m it ©e- 

wißheit  »olljogeneS Fürwahrhalten inS Auge gefaßt, ©enn ob 

mit (Eüibenj, mit wirtlicher (Einftd)t in ben Sach»erhalt ober blinb

— etwa auf Autorität l)tn — geurteilt wirb, braucht in ber fub- 

jeftioen Sicherheit beS UrteilenS feinen Unferfchieb ju bebtngen: 

baS „‘Sßiffen" im ftrengen Sinne unb baS „©lauben" fönnen gleich 

feffe Überjeugtheif in ftch fchließen. <23ebeutfame Mobififafionen beS 

Urteils befteben nun barin, baß eS mit geringeren ©raben ber 

Sicherheit gefällt wirb; neben bem Für-gew iß-Aalten ffe^t baS 

„Für-wahrfcheinlid)-- ober Für-möglich-halten", bie felbff 

wteber fehr »erfchiebene Abftufungen aufweifen, bi« herab ju bem 

ganj unftd)eren Q3ermuten.

©iefe ©rabe in ber Sicherheit be« fubjefti»en FürwahrhaltenS 

ftnb natürlich nicht ju »erwechfeln mit ben Urteilen, bie eine ob- 

jeft i»e Möglid)feit ober (2Bal)rfd)einlichfeit ( j.93. eineS jufünftigen 

(EreigniffeS) auSfprechen. Solche Urteile fönnen mit »öUtger fub- 

je£ti»er Sicherheit, aud) auf ©runb eoibenter (Einftcbf, gefällt werben.

8. 3n ber trabitionellen Cogif wirb ber Schluß als etwas 

»om Urteil 93erfchiebetteS bel)anbelt — man fd)reibt wohl gar 

beibe »erfd)iebenen „93ermögen" ju: baS Urteilen bem „93erffanb", 

baS Schließen ber „93ernunft". Aber bie pfhchologifche Analpfe 

fteht im Schließen nur eine befonbere A r t  beS Urteilen«, 

©enn eS hanbelt ftch auch beim Sd)ließen um ba« (Erfaffen einer 

93ejiehung, nämlich ber »on ©runb unb Folge, ©ie 93ejiehungS- 

glieber bilben babei felbff Urteile im Sinne »on UrteilSin^alten. 

©aß baS Schließen ftch *n unferem gewöhnlichen ©enfen in ber 

9?egel nicht nach Ober-, Unter« unb Schlußfah »oEjiebt, wie eS 

nach ber Cehre ber 2ogif fcheinen fönnte, baS braucht faunt noch 

betont ju werben. Meiff erfaffen wir bie delation ber ©ebanfen* 

inhalte unmittelbar, ohne unS erff etneS MittelbegriffS bewußt ju 

werben, ©ie ßogif hat aucl) »ernünftigerweife gar nicht bie Ab- 

ftcht, unS betjubringen, baß

„OSkä h>ir fonft auf einen 6d)lag 

©etrieben tote Sfjen unb Printen frei, 

gtnöl 3 »e il ©rei! baju nötig fei."

Sie will ttur feff ff eilen, welche Sä§e gelten müffen, wenn ber 

Sdjlußfah gelten foil. Uber baS ©enfgefcheben felbft fagt fte nid)tS 

auS, unb bie praftifchen formen, bie fich au^ ergeben, bejiehen



ftch junächff lebiglicf) auf bie ©enfinfmlfe. Wer bie Wahrheit »iß, 

muf nad> biefen Formen ftd) richten (wag ja jumeiff gan* in* 
ftinJti» gefd)ieht).

9. Von bem ©enfen, bog in „Urteilen" ftd) »olljiehf, wohl ju 

fd>etben ftnb bie Erlebnigarten, bie man alg „Sich-©enfen* beseiĉ nef 

£ier ftnb aber minbefteng jwei Arten wohl augeinanber ju fatten.

©ie erffe Art wollen wir alg „Annehmen" bejeichtten. Wie 

neben ber Wahrnehmung unb Erinnerung bie ‘Phanfafteoorffellung 

neben ber ernft^aften Sätigfeit bag Spiel ffeht, fo neben bem Ur

teil bte A  n n a h nt e. ©ag Vejal>en unb Verneinen iff hierbei fein 

ernfflidieg, fonbern ein fiftioeg; bie Überjeugung fef)tf; ober t>tef* 

mehr, jte iff burcf) bag Vewuftfein ber Ungültigkeit erfefjt. (Eg 

bebarf wohl faum ber Vemerfung, baf hier nicht bie Annahme im 

ne etner Äppothefe gemeint; biefe ift ein mehr ober minber 
wahrfd)einlid)eg Urteil.)

Eine anbere Art beg Sich*©enfeng beffeht barin, baf Weber 

bag Vewuftfein ber ©ültigfeif, wie beim Urteil, noch bag ber Un- 

gulftgfetf, wie bei ber fiftioen Annahme, mit bem Erleben eineg 

©ebanfeninhaltg »erbunben ift. M an läft ihn einfach babin- 

geffellt. ©amtf wtrb bie Frage nach wahr ober unwahr, »ernünffig 

ober unvernünftig, gegenffanbglog, ba ja gar nichfg alg gültig be

hauptet wtrb. So iff eg, wenn man blof bie ©ebanfen anberer 

oerffehf ober fte rein referierenb mitteilt. M an „benff", aber man 
urteilt nicht, man nimmt nicht Stellung.

Sechjehnteg Kapite l

©ie ©ebad)fnigi>orgawje

1. Sd)on bei ber Empftnbung fonffatierten wir, baf biefe in 

eigenartiger Weife im Vewuftfein wieber aufleben fann, ohne baf 

ber Reij, ber fte urfprünglid) bebingte, erneut unfer Sinnegorgan 

trifft. Entfprechenbeg gilt (wie wir fahen) für bie Wahrnehmung. 

il3te ber Empfinbung bie reprobujierte (ober jenfral erregte) Emp

finbung, fo entfpricht ber Wahrnehmung bie reprobujierte Vorffellung, 

bte otelfad) furjerhanb „Vorffellung" genannt wirb; wag eine engere 

oebeutung alg bie S . 139 erwähnten barffellt.
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Aber nicht nur Empfinbungen ober Wahrnehmungen fönnen 

reprobujiert werben, fonbern aud) Vorffellungen felbff, ferner Ve* 

griffg--, Urfeilg- u. a. Erlebniffe unb ihr Rieberfd)lag tm ©ebäd>tnig.

©abei fommen bie mannigfachen reprobujierfen 3nl)alte nid)t 

blof atg retati» felbffänbige Erlebniffe »or, fonbern fte fönnen mit 

anberen aufg innigffe »erfchmeljen. So wirb 5. V . unfere Wahr

nehmung ötelfad) burch Reprobujierfeg »er»ollffänbigt: benn bie ge

rabe peripher erregten Empfinbungen werben burch reprobujierte 

»erftärff unb ergänjt (Wunbt nennt bieg Afftmilation unb kompli* 

fation); ferner taucht gewöhnlich ber Rame beg wahrgenommenen 

Objeffg im Vewuftfein auf, »erbunben mit bem gugehörigen Ve- 

beutunggerlebnig unb nod) mancherlei Wiffen »on bem ©egenffanb.

©ie beffript ioe Aufgabe auf unferem ©ebiet wirb ftch barauf 

erff reden, bie reprobujierten Erlebniffe im Unterfcpieb »on ben ihnen 

entfpredjenben primären ju befchreiben. Vejüglich ber Empfinbungen 

iff bieg fchon früher gesehen, ©ie »ergleichenbe Vefchreibung »on 

Wahrnehmungen unb Vorffellungen iff neuerbingg »on K. kofffa 

in feinem Werfe „3ur Analpfe ber Vorffellungen unb ihrer ©efefje" 

(1912) mit aller Sorgfalt in Angriff genommen worben. Ebbing- 

l;aug hatte ben Unterfd>ieb ber Vorffellungen im Vergleich ntif 

ben Wahrnehmungen bahin charafferiftert: fte feien 1. blaf unb 

förperlog; 2. lüdenl;aft unb ärmer an unterfd)eibbaren Merfmalen; 

3. unbeffänbig unb flüchtig, ©iefe Eharafterifterung fdjeint mir 

nach nteiner eigenen Erlebnigbeobachfung wol>l begrünbet ju fein; 

eine anbere Frage iff, ob fte augreid)f. kofffa hat hierzu ein 

reicheg Veobad)tunggmaterial, »or allem an »ifuellen Sad)»or- 

ffellungen (bie ja in unferetn Seelenleben burd)aug »orwiegen) ju- 

fammengebracht, unb er jeigt auf ©runb begfelben, baf bie ge

nannten Merfmale Weber einjeln nod) fombiniert genügen, um in 

al len Fällen einen wirflich burdjgreifenben Unterfd)ieb jwtfchen 

Wahrnehmung unb Vorffellung ju begrünben. ©ag eigentlich 

Unterfd;eibenbe liegt nad) ihm nicht in Verfd)iebenheiten beg An- 

fchaulidjen, fonbern in uttanfchaulichen, gebanfüchen Vewuftfeing- 

elcmenten, in ber Art, wie bag Anfchauliche aufgefaff, b. h- auf 

einen ©egenffanb bejogen wirb.

©amit, baf Vorftellungen felbft, ferner ©ettfaffe (wie Vegriffg- 

unb Urteilgerlebntffe), enblid) Wiffengfompleje reprobujiert werben 

fönnen, entffehen ber pft)d)ologifd)en ©effripfion neue Aufgaben, 

bie aber noch wenig in Angriff genommen ftttb.
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2. ©erabe gegenüber ben Neprobuftiond»orgängen fehen wir 

und jeboch in befonberd jwingenber Weife »eranlaft, über t>ie 93 e = 

fch reib ung hinaudjugehen unb ju Erflärungd»erfuchen 511 
greifen. «Senn wenn mir 93ew?uftfeinöin^alte haben mit bem ©e= 

banf'en, baf fte fd)on früher einmal ba waren, fo legt bad boch bie 

Vermutung nahe, baf jened frühere Erlebnid nicht fpurlod »er-- 

fchwunben ift, fonbern baf ed eine „6 pur" (auch „Nefibuutn" 

ober „Neprobuf t iondgrunb lage"  genannt) hinterlaffen hat 

Wie befchaffen man ftch biefc „Spuren" ju benfen hat, fann noch 

»ollftänbig bahingeffellt bleiben, hier foil nur betont werben, baf 

bie genannten Begriffe feine „befchreibenben", fonbern „erflärenbe" 

ftnb. ©adfelbe gilt für ben Begriff ber „Affo j ia t ion " .  ©arunter 

»erffehen mir eine (irgenbwie ju benfenbe) Berbinbung jwifd>en ben 

hppothetifch angenommenen Spuren. Ed ift fehr unjwedmäfig, 

baf ber Audbrud „Affojiation" in ber heutigen 'Pfydjologie auch 

für bie Erneuerung »on Erlebniffen im Bewuftfein, alfo für bic 

Neprobuftion, »ermenbet wirb. W ir werben bafür „affojiati»e" 

ober „affojiatio begrünbete Neprobuftion" fagen. ©erabeju »er- 

wirrenb aber wirft ed, wenn man jeglidjed 3ufammentreffen »on 

Erlebniffen im Bewuftfein „Affojiation" nennt. Auch Öen ber 

englifchen 'Phitofophie bed 18. 3aj>rhunbertd entlehnten Audbrud 

„3 been affojiation" follte man aid antiquiert »ertneiben. Ein er- 

flärenber Begriff iff enblich ber bed „©ebächtniffed". Wir»er- 

ftehen barunter ben Snbegriff ber Neprobuftiondgrunblagen unb 

ihrer Affojiationen unb bie bamit gegebene pähigfeit, frühere Er= 

lebniffe ju reprobujieren unb ihrer ftch ju erinnern.

3. ©ie ©ebächtntdforfchmtg ift in ber neueren ‘Pfpdjologie 

mit befonberem Eifer unb Erfolg betrieben worben, ©ie wicf)tigften 

M e thoben ,  bie man babei angewenbet hat, follen hier furj cha- 
rafterifiert unb gewürbigt werben.

A. © te Mefhobe  ber Befchreibung. M an erregt eine 

Wahrnehmung (man läft j. B . ein Bilb befrachten); nachher foil 

bie Berfud)dperfon barüber Audfagen machen. M an fe$t babei 

»oraud, baf bied nur auf ©runb »on Ncprobuftionen möglich fei. 

©ie Wahrnehmungdobjefte, bie Sinnedgebiete, bie 3eit ber ©ar= 

biefung, bie 3wifchenjeit fönnen babei »aritert werben, ©te rieh* 

tigen unb falfchen Angaben werben aufgejeichnet unb bei »er* 

fchiebenen Berfuchdperfonen »erglichen. Sie bieten ein M a f  für 

ben ilmfang, bie Treue, bie ©auerhaftigfeit ber Erinnerungen. 
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©iefe Methobe ift aber nur ba in ejafter Weife attwenbbar, 

wo bie Befchreibung ber Objefte erfchöpfenb unb genau fein fantt. 

©ie Angaben werben bagegen fehr unbeffimmt, Wo ed ftch um Ob* 

jefte hanbelf, bie fontinuierlid)e Übergänge jeigen, wie parben, 

Töne, Naum=, 3eitgröfen ufw. Ein ©runbmangel iff auch, baf 

fte auf ber Boraudfe^ung ruhf, bie Wahrnehmung tttüffe bad be* 

treffenbe Objeft »ollffänbig unb jutreffenb erfaft haben, ©a biefe 

Boraudfefjung nicht jutrifft, fo fönnen wir auch »ielfach nicf)t mit 

Sicherheit entfd)eiben, welche falfd^e ober fehlenbe Angaben aud 

Mängeln ber Wahrnehmung ober aud folgen ber Neprobuftion 

(ober aud cPhantafiejutaten) ju erflären ftnb.

3mmerhin laffen ftch biefe Mängel ber Methobe »erringern, 

wenn man relati» einfadje unb genau befdjreibbare Objefte wählt. 

So hat benn bie Anwenbung biefer Methobe indbefonbere für bie 

Kinbedpfhchologie unb für bie (praftifch fo bebeutfame) cPfpchologie 

ber 3eugenaudfagen beachtendwerte Ergebniffe geliefert.

B. © ie  Methobe ber Wiebererfennung (ober ber 

Wahl). Sie befteht in ber Audwahl eined früher wahrgenommenen 

Objefted aud einer Neihe ähnlicher. Hier fönnen bie Unterfchiebe 

fo flein gewählt werben, aid fte überhaupt unterfcheibbar ftnb. ©ie 

Mitwirfung ber Sprache beföränft ftch auf Audfagen wie: „gleich", 

„öerfchieben". ©ad Sinnedgebiet, bie 3eit bed Einbrudd unb bte 

ber 'paufe iff »ariabel. ©te relatiöe Anjal;l ber wiebererfannfen 

©egenffänbe fann aid M a f  für bie ©ebächtniöleiffung benu^t 

werben.

freilich iff bamit fein ftd)erer Auff<f>luf gegeben über bad, 

wad wirflich behalten war. 3utn Wiebererfennen iff ja nicht ein 

oollffänbiged unb flared Bilb bed früher Wahrgenommenen nötig, 

fonbern ein nebenfäcf)licher Hmffanb fann ben Einbrud ber Be* 

fanntheif erweden. ©a ferner bie Objefte junächff ifoliert unb 

bann jufammen mit anberen bargebofen werben, fo ift ed möglich, 

baf fte bei ber jweiten ©arbiefung (j. B . infolge Kontraffwirfung) 

einen anberen Einbrud machen, ©ad ledere Bebenfen läft ftch 

befeitigen burch

C. bte Methobe  ber Bergleid>ung. Nicht eine Neihe 

»on Objeften wirb hier an jweifer Stelle gleichjeitig »orgejeigt, 

fonbern immer nur eined unb bied wirb aid gleich (bjw. ibenfifch) 

ober »erfchieben beurteilt. 3m gerichtlichen £lnterfuchungd»erfahren 

entfpricht ber Methobe B bie Wahlfonfrontation, ber Methobe A
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bie ©injelfonfrontation. ©ie erffere bictct hier, tt>ic tie ©rfaljrung 

gejeigf hat, größere Sicherheit.

93efonberS häufig benufjf unb fehr mannigfaltig ftnb

D. b ieMetbobenber9?eprobu f f ion .  93ei ihnen foil baS 

93ehaltene felbff ntöglichff getreu wiebergegeben werben. M an fann 

babei bie 9?eprobuftion »on älterem ©ebäd)tniSbeftts herbeiführen, 

ben man bei ben 93erfud)Sperfonen »on früher her einfach »orauS* 

fe§f als burd) baS praftifdje ßeben ober bie Schule erworben. 60 
hat man ben 93orffetIungSbeftt; »on Äinbern, befonberS beim (Eintritt 

in bie Settle, feffjuftellen gefud)t. Aud) bei fogenannten 3nteöigenj- 

Prüfungen »on ©eiffeSfranfen hat man biefe Mefhobe benutjt.

5?ommt eS barauf an, ben ©ang  ber 9?eprobuffion feffju- 

ffetlen, ben fte — tebigtiĉ  »on Affojiationen geleitet — nimmt, 

fo fann man burcf) irgenbeinen ©inbrud (j. 93. ein 93ilb ober ein 

c2Bort) einen freien 9?eprobuftionS»erlattf wachntfen, inbem man 

bie 93erfttd)Sperfonen inffruiert, einfad) alle bie 93orffellungen ju 

nennen, bie ihr einfallen, ©afj eS ftd) |»er urn anfchauliche wie 

um gebanf!id)e (93egrtffe, Urteile) hanbeln fann, ift flar; ebenfo, 

bafj unter Umffänben baS £empo beS 9?eprobuftionSablaufS be* 

beutfam iff. Freilich beftehf baS 93ebenfen, ob eS immer gelingt, 

mit bem 9?ennen bem wirflid)en 9?eprobuffionS»erlauf gerecht ju 

Werben; ob biefer ntd)f oft bafür ju rafcf) unb ju reichhaltig »erläuft.

93efonberS aber hat man »on ben 9?eprobuftionSmethoben ©e- 

brauch getnad)f, wenn eS ftĉ> barum ^anbelte, ben 9?euerw erb 

»on ©ebäd)tniSbeft$ ju unterfucf>en, b. h- bie 93ilbung »on 9?e- 

probuftionSgrunblagen unb ber fte »erbinbenben Affojiaftonen. 

Starfen (Einflufj auf bie AuSgeffaltung biefer Methoben in ber 

ejperimenfellen ^fpdwlogie bat £ .  (EbbingljauS burd) fein 93uch 

„£iber baS ©ebäcf)tniS" (1885) geübt, ©r 1>at juerff f innlofe 

6 i lben (wie „get", „bol") als ©inprägungStnaferial gewählt, weil 

fte einen einfachen, relati» homogenen, beliebig »ermehrfttren Stoff 

barffcllen, an bem bie ©ebäd)tniSletftungen genau »erglid>en unb 

beredinet werben fönnen. (ES ^anbelt ftch beim (Erlernen fold)er 

(optifd) ober afuftifd» bargebotener) Silbenrethen um (Einprägung 

»on <Zöa£)rnef)mungStnf)atten einfad)ffer Art, bei benen begriffliche 

(93ebeutungS-) (Erlebniffe möglichff auSgefdjaltet pnb.

_ ®te 93erfud)Sted)nif tff befonberS tton ©. ©. M ü l l e r  nod) 

Weiter auSgeffalfet worben. (Er trennte 93erfud)Sleiter unb 93er- 

fud)Sperfon; bot bie Silben ber letzteren nicht alle zugleich bar,

fonbern fufjefftoe; wofür junächft baS 5?hmographion (b. £)• eine 

rotierenbe Trommel) »erwenbet würbe, bann eigenS fonftruierte 

Apparate, bie bie Silbenreihe nid>f in fontinuierlicher, fonbern in 

tudweifer 93ewegung »orfül)ren. ©r nahm aud) bie Äerffellung 

ber Silbenrethen mit größerer Sorgfalt »or; Silben, bie an befannfe 

9Borte erinnerten (wie „far", „wo!" ufw.) würben nicht benutjt; 

bie 9öieberholung gleicher Anfangs- unb (Enbfonfonanten in ber- 

. fclben 9?eihe »ertnieben. Freilid) fann auch burch biefeS epaftere 

93erfahren baS Silbenmaterial nicht ftreng homogen gemacht Werben, 

©injelne Silben werben burd) ^lang ober AuSfehett, ober inbem 

fte boch einseine 93erfud)Sperfonen irgenbwie an ftnn»olle 9ßorfe,

3. 93. ©igennamen, erinnern, einen gewiffen 93orjug für bie ©in- 

prägung »or anberen befreit. ©ie 93eredjnung ber ©ebächfniS- 

leiffung bietet aud) manche Sd)»nerigfeiten, falls bie 9?eprobuffiott 

nur fragmentarifd) erfolgt. (Enblich tff ju beachten, bafj bie ©r- 

gebniffe fo!d)er Unterfud)ungen mit ftnnlofen Silben burd)auS nid^t 

ohne weiteres auf baS 93ehalten oon finnoollem Stoff (baS boch 

praftifch ka« allein 93ebeutfame iff) übertragen werben bürfen. 

Sntnterhin haben biefe oon (EbbinghauS angeregten Unterfudjungen 

fo bebeutfame (Einfichten in bie ©efetsmäfjigfeiten ber ^eprobuftionen 

unb Affojiationen erbracht, bafj eS berechtigt fein bürffe, bei ber 

Methobe noch etwas ju oerwetlen. (ES hoben ftd) nämlid) »er» 

*>■ fchiebene 93erfahrungSweifen herauSgebilbef (bie alle als Unterarten 

ber 9?eprobuftionSmetl)oben anjufehen ftnb).

a) © ie  Methobe  ber behaltenen ©lieber, ©abei 

werben ben 93erfud)Sperfonen bie ju lernenben Silben einmal bar- 

geboten, unb fte haben foforf ober nach einer beliebigen 3eit an- 

^ugeben (j. 'S. nieberjufchreibett), waS fte baoon behalten haben, 

©ie Mefl;obe empfiehlt ftch »»egen ihrer (Einfachheit ju Maffen- 

unterfud)ungen, liefert freilich auch nur befchränfte Auffd)tüffe.

b) © ie  £rternungSmetl)obe. M an bietet bieju erlernenbe 

9xeihe fo oft bar, bis fte fehlerlos t̂ ergefagt werben fann. AIS 

Mafj jur 93ergleid)ttng ber ©ebächfniSleiffuttg bient hier bie 3ahl 

ber nötigen 9Bieberholungen, baneben bie gebrauste 3eif. M it 

biefer Mefhobe lä^t ftch oerbinben:

c) baS (ErfparniSoerfahren. 3ff eine 9?eil;e einmal ge

lernt, fo fann man nad) beliebiger 3eit fte wieber lernen lapn 

unb feffffetlen, wieoiel 9Bieberholungen burc  ̂baS erffmalige Erlernen 

erfpart worben ftnb.
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d) © ie M e tpobe  ber S re f fe r  beftept barin, baf man 

nur eine bestimmte 3apl »on Wieberholuttgen »ornehmen läft, bie 

fo flein gewählt ift, baf fte nid)t jum freien ioerfagen auöreid)f. 

M an jeigt bann einjelne Silben »or unb läft ftd) bie barauf 

folgenben nennen, ©ie 3al>l ber richtigen Augfagen („Sreffer") ift 

ein M a f für bie ©ebächtnigleiffung. Verwanbt bamit ift:

e) bie Metpobe ber Ä i l f e n ,  wobei bie Verfudjgperfon 

nad) einer beftimmten 3aJ?l »on Wieberpolungen bie Reihe auf* 

jufagen pat. W o fte ftodt, wirb il;r bie folgenbe Silbe genannt, 

unb bie 3apl biefer „Äilfen" wirb notiert unb bienf alg M a f.

©iefe Mefpoben ergänjen fxrf) mannigfach, unb ihre Anwenbung 

iff natürlich nidt>t auf ftnnlofe Silben befcfyränft.

4. AB  ein .öaupfergebnig ber neueren ©ebäd)tnigforfd)ung 

barf man eine wefentltd)e Vereinfachung ber alten fogenannten 

„Affo j i a t i o n 6 g e fe<3 e" fonffatieren. Früher unterfdjieb man 

(im Anfd)luf an Ariftoteleg) »ier fotcE>er Affojiationgformen: 1. nad) 

Ähnlichfett, 2. nach Kontraff, 3. nad) räumlicher Verüprmtg,

4. nach jeiflid)er Folge, ©a kontraff eine Form ber Ähnlichfeit 

iff, unb räumliche unb jeitliche Verübung ftd) leicpt jufammenfaffen 

liefen, fo hatte man ftep im £aufe beg 19. 3ahrhunbertg meift auf 

bie ünferfcf)eibung »on Äpnlicpfeitg* unb Verührungg*(kontiguitäfg*) 

Affojiation befepränft; ja eg iff in neuerer 3eit bie Frage »iel 

biöfutierf worben, ob man nid)t bie fämtlichen Affojiationg* unb 

Reprobuftiong»orgänge einem ©efef) unterorbnen fönne.

©ag 'problem bürfte fiep wohl befriebigenb löfen laffen burch 

bie Einftd)f, baf bie beiben fogenannfen „Affojiationggefefje" ftch 

eigentlich auf »erfchiebene Satbef fänbe bejiehen.

Wag junächff bag ©efe§ ber Verüprunggaffojiation betrifft, 

fo brüdt eg bie Satfacpe aug, baf ftch jwifepen ben Reprobuftiong* 

grunblagen »on gteichjeitigen ober unmittelbar aufetnanber folgen» 

ben Erlebniffen Affojiattonen bilben, fo baf bie Reprobuftion beg 

einen Erlebniffeg bie beg (ober ber) anberen jur Folge f>at.

©ag fogenannte ©efep ber Ähnlicf)feifgaffojiafion aber bejieht 

ftch auf ben Sad)»erhalt, baf nicht nur bie Wieberfepr gleicher, 

fonbern auch bag Eintreten ähnlid)er Erlebniffe Reprobuftionen 

»on Spuren bewirfen fann.

Rur bag ©efe$ ber Verührung ift alfo ffrettggenommen ein 

Affojiationggefe^, weil eg bie Vebingung angibt für bie Vilbung 

»on Verfnüpfungen jwifepen Reprobuftionggrunblagen. ©ag ©efefj 
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ber Äpnlichfeit iff bagegen fein Affojiationg*, fonbern ein Repro* 

buftionggefefj, ba eg befagt, baf Reprobuftionggrunblagen niept 

blof burch gleiche, fonbern auch burcp ähnliche Vewuftfeinginhalfe 

aftualifterf, b. h- Jur Erneuerung früherer Erlebniffe angeregt werben. 

Rur ber läfftge Sprachgebrauch, ber Affojiafion unb Reprobuffion 

niept fcheibet, läft beibe atg „Affojiationg"gefe$e erfd)einen ober 

wohl gar in konfurrenj treten, währenb fte tatfächlic^ in ber an* 

gebeuteten Weife wohl miteinanber »ereinbar ftnb. ©ag jweife 

aber ffeht burd)aug im Einftang mit jener ©runbeigenfümtichfeit 

aKer Erlebniffe, baf fte nid>fg ©inghafteg, Subffantielleg barffetlen, 

bag fortbeffünbe, wenn eg auch flu^ bem Vewuftfein entfehwunben 

iff. Snfolgebeffen fönnen wir im ©runbe nie mit Veffimmtheit 

fagen, ob gegenwärtige Erlebniffe fritier bagewefenen ganj gleich 

feien, ©leiche Reije jwar fönnen wieberfehren, boch bei bem ffeten 

Wanbet ber ©efamtbigpofttion beg 3d) iff eg burepaug nicht fteper, 

ob fte auch gleiche Erlebniffe augtöfen. W ir nennen fte bann gleich, 

Wenn wir ünterfchiebe nicht bemerfen. ©ie Übergänge ju benen, 

bie wir äpnlid)e nennen, ftnb aber natürlich fliefenbe, unb fo iff 

eg begreiflich, baf für bie Anregung ber Reprobuftion ä£>nlidje 

Reije ebenfo wirfen fönnen wie gleiche.

©ie Ähnlichfeit fann entweber materialer Art fein — wenn 

j. V . ber ©efd)tnad einer Speife mich an eine anbere erinnert — 

ober fte fann in ber Form liegen, j. V . wenn eine Photographie mich 

an bag Original erinnert.

©ürfte mithin ber Streit um bie fogenannten Affojiationggefe^e 

eine Vermittlung julaffen, bte beiben Seilen gered)t wirb, fo muf 

eine weitere prinjtpielle Frage pinftcptlich ber Vebingungen ber 

Reprobuftion noch alg eine offene bejeichnet werben. Rach ber 

einen — wopf »orherrfepenben — Auffaffung erfolgt bie Repro= 

buftion lebiglicp auf ©runb gleicher ober ähnlicher Erlebniffe 

unb burch bie Fortpflanjung ber „Erregung“ entlang ben Affojiationg* 

bahnen, ©anaep enthalten alfo nur affue i le  Erlebniffe auf ©runb 

ber ipnen entfpreepenben Spuren unb beren Affojiationen eine „Re* 

probuftiongfenbenj"; fie wirfen allein alg „Reprobuftiongmotioe".

Rach ber anberen Anftrf>f fommt ben Reprobuftionggrunblagen 

felbft eine (allerbingg balb nacplaffenbe) Senbenj ju , bag ihnen 

entfprechenbe Erlebnig im Vemuftfein wieber eintreten ju laffen. 

©iefe »on Müller unb ^iljeder fonffatierfe „cperfe»erafiong-- 

tenbenj" foil um fo ffärfer fein, je intenftoer bei bem urfprüng--
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licken Erlebnis bie Aufmerffamfeit beteiligt war, unb je häufiger 

eg batb nach feinem erffen Borfommen wieberholf würbe, ©ie 

‘perfeöeraftongfenbeng fotl alfo bag bebingen, wag Herbart bag 

„freie Stetgen »on Borffellungen" genannt hatte, ©ie Vertreter ber 

herrfchenben Anftchf fuchen biefe fcheinbar un»ermiftelt auftrefenben 

Smmmnum »nl, (Snfälfc «uf «ffojiottoe ^cojeffe üutüijuWren, 

wobet etngelne ©lieber nur unbewußt erregt würben, fo baß eg ft* 

hier um mittelbare" Neprobuffionen hanble. ©amif ift freilich eine 

wettere Annahme nötig, für bie allerbingg auch anbere Erfahrungen 

fprecf>en: baß nämlich bie Erregungen ber Neprobuffionggrunbtagen 

unb ihrer Berbtnbungen in »ergebener Stärfe auftrefen fönnen,

• c« f  berfclt,e ®rrc9ungg»organg manche Spuren latent (b. b. 
tm Unbewußten) laßt unb anbere affualifterf, weil fte fogufaaen in 

»ergebener „Bereitfehaff" ftnb, b. h. »erfchieben leicht eine ihnen 
enffprechenbe Erinnerung im Bewußtfein auffritf.

Eg ift big jefjf noch nicht gelungen, gwifchen ber Hhpotbefe 

ber „cPerfe»eratiortgfenbengen" unb ber „ber mittelbaren Neprobuf- 

ftotten" auf experimentellem Wege eine übergeugenbe Entfcheibuna 
herbeijuführen. 9

3mmerhin fd)einen mir gasreiche Beobachtungen be# praftifchen 

e 3 burch bte Annahme »on 'perfeöerafiongfenbengen eine un

gezwungenere Erflärung gu ftnben. Probleme, bte ung lebhaft 

oefdjäffigen, Sorgen, bie ung beunruhigen, Hoffnungen, bie ung 

loden: wie brängen fte ftd) immer wieber unferem Bewußtfein auf! 

-Jnb wie oft ffehen ptöf>lid) alte Erinnerungen wieber »or unferer 

oeele! 3n gar »ielen pätlen bürfte eg augftd>fgfog fein, na* 

Wahrnehmungen ober anberen Erlebniffen gu fuchen, bte jene Bor- 

ffellungen ober ©ebanfen burch affogiatioe Bejiehungen in bag 

Bewußtfem gehoben haben foKen! Wag bleibt ba übrig, alg bie 

Annahme befonberer cPerfe»erationgtenbengen?!

5. Wenben wir ung jel)t ben E in  g elfragen ber ©ebäcbfnig* 

forfchung gu, fo ift bie Pülle ber Ergebni f fe ,  bte man burd) 

Berwenbung experimenteller Mefhoben bisher erarbeitet hat, außer- 

orbentlid) groß. Nur bag Wichtigere fann hier in Kürge bar- 
geffellt Werben.

Unter ben ©ebächtnigleiftungen laffen ftch (nach Meumann)

.et Hauptfunftionen unterfd,eiben: bag beobad)tenbe Merten, bag 

etgentltd)e fernen unb bag benfenbe Auffaffen unb Einprägen »on 

-ßorffeHungg- unb ©ebanfengufammenhängen.
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© ag beobad)fenbe M er ten  ftnbet bann ftatt, wenn wtr 

ung Wahrnehmungginhalte alg fotche burch Beobachtung einprägen, 

wie bag g. B . in ber Sd)ule beim fogenannten Anfchauunggunfer- 

rieht, in ber Naturfunbe, im ©eographieunterricht ufw. gefchieht- 

Hier ift bieg Wahrnehmen ober Beobachten bag Hauptmittel ber 

Einprägung, ©abet »erfteht man unter Beobachtung aufnterf- 

fame, metl)obifd)e, planmäßig nach bestimmten ©eficfyfgpunften aug- 

geführte Sinnegwahrnehmung. ©ie genauere Analhfe berfetben 

läßt befonberg bie Bebeutung ber Aufmerffamfeit erfennen, auf bie 

Wir in anberem 3ufammenbang eingehen. ©ag beobachtenbe 

Merfen »erläuft »erfchieben, je nadjbem bie Bebingungen günfftger 

ober ungünffiger ftnb. ©ag erffere iff ber paU, wenn bag Objeft 

ruht unb beliebig lange 3eit beobadhfet werben fann; bag gweite, 

wenn bag Objeft ftch rafch bewegt, nur für je 3eit wahrnehmbar 

iff ober in ber perne, in ber ©unfelheit ufw. ft<$ beftnbet.

Bebeutfame pfychologifche Berfchiebenheiten ftnb auch bamit 

gegeben, baß bie Beobachtung entweber unwittfürlich ober will- 

fürlich fein fann. 3m erffen palt tritt bag Objeft überrafchenb 

an ung heran unb giehf unfere Aufmerffamfeif auf ftd); im gweiten 

Pall ftnb wir »orbereitet unb haben unfere Aufmerffamfeit fogu- 

fagen eingeffetlt. ©iefe Einffeltung fann bann wieber met;r ober 

minber beffimmt fein, ©ie ©urd)führung ber Beobachtung hängt 

in hohem ©rabe »om Wollen ab.

Eg befunbet fich eben hier wie allenthalben bag 3n- unb Mit» 

einanber ber feeltfchen Borgänge, bie wtr bei unferer Anathfe 

fünfftich »oneinanber fonbern. ©er Wille, bie beobachteten Ein- 

brüde nicht bloß im Moment aufjufaffen, fonbern aud) gu behalfen, 

iff für bie Einprägung »on größter Bebeutung. ©agfelbe gilt für 

bag eigentliche Erlernen burch Wieberbotung.

©ie experimentellen Uttferfud)ungen haben gegeigt, baß bag 

Behalten unb Neprobugieren »erfd)iebene Berhältuiffe aufweift, je 

nachbem eg ftdh um einfache ober um fomptigierte Sinnegeinbrüde 

hanbelt.

Bei teueren werben natürlich bie Elemente ebenfallg gemerff, 

aber eg tritt efwag gang Neueg t)ingu: bie Auffaffung unb Etn= 

Prägung eineg ©efamteinbrudg, atg beffen Beftanbteite bie Elemente 

eingeprägt werben, ©ie fetbffänbige Bebeufung beg Bewußtfeing 

»on pormen (©eftaltqualitäten) unb Nelationen, bie ftch ung fchon 

bei ber Analhfe ber Wahrnehmung aufbrängte, tritt atfo auch auf
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bem ©ebtefebe« ©ebä^tniffe« her»or. 93ielfac  ̂ jeigt ja fcbon 

bte Oomtffenfcf)aftItrf)e (Erfahrung, ba§ wir gewiffe Formen ober 

formale 93er$aßmfle unb 93ejtehungen nod) behalfen haben, währenb 
nur ber materiale ©e^att entfd)Wunben iff.

Auch über bie 93ebeutung fubjeffwer 93ebingungen haben ftd, 

manmgfac^e mfereffanfe A uffd)Iüffe ergeben: fo ber ©eftd>t«punf* 

ber 93eobad)furtg, ber 3nterefferid)tung, ber Suggeffibilität unb 

anberer (Etgenfdjaften ber 93er|ud)«perfonen.

f. ^ ef lJ nan hk 3eif 8**»föen ber (Einprägung unb ber 9Biebet- 
gäbe be« Jngeprdgfen mehr unb mehr au«be^nf, fo fann man 

neben ber ©ebad)fnt«leiffung aud) ba« Fortfehreiten be« 93ergeffen« 
mit ber 3eif unterfuchen.

. ^ at P f  ebenfa(l« al« wahrfd)einlich herau«geffellf, baß *u 
unferfchetben tff jwtfd)en bem einfachen bireffen ©inprägen »on 

tinbrttden, ba« eine gewtffe Unabhängigfeit »on ber Gilbung »on 

Affojtaftonen befitjt, unb bem Merfen »ermiffelff ber 93ilbuna »on

3 n ü p f t ° n̂ b l f Cl ble nCUen mnbtüde geläufigen 93orffeüurtgen

? a* * f?*c © prägen  hat bie Äaupfbebeufung für bie un. 

mtffelbare Übergabe ber ©inbrüde, ba« Silben »on Affojiafionen 
für ba« bauernbe 93el;alfen.

6. ® a « eigenfltd)e £ernen  iff meift burd) eine febarfe 

©renäe »om beobad>fenben Merfen gerieben. UnwiKfürlic^ wirb 

föon beim lederen letd>f ein wieberholfe« durchlaufen ber Sinnes- 

etnbrude jur befferen ©inprägung »orgenommen werben.

, ,  l  ^ etL eÖrf^  nun nid>f um bie ©inprägung neuer an- 
fraulicher Öbjeffe, fonbern um ba« behalfen finnlofer Silben ober 

ftnn»oller 90orte unb <2öorfsufammen£änge, fo wirb natürlich bie 

Bebeutung ber aufmerffamen Beobachtung be« dargebofenen 

äurudtreten bagegen bie ber 9Bieberho lung  wichtiger fein. 

Snbeffen hat man feftgeffellt, baß bei ftnnlofen Silben bie erfte 

£efung am wtrffamffen iff (für eine unmittelbar folgenbe 9?V 

probuffton). d ie  nachffen £efungen tragen relafi» wenig jur 93er- 

befferung ber ̂ eprobuftionöleiffung bei. Aber wenn bie 9?eihe bureb 

Wteberholfe« £efen un« »erfrauter geworben iff, erfolgt gewöhnlich 

ne lojufagen fprunghafte Steigerung be« 9?eprobujierbaren, fpäter 
t»trb bte 3unahme langfamer.

© h e b «  b46eu,fam «ud> U e 3 a » I  bet einauptägenben 
® hebet. Sann j. 95. Iemanb 6 (inntofe gilben nad, einmaligem

durd>lefen wiebergeben, fo »ermag er »on 12 Silben nad) ber 

erffen £efung »ietleid)t nur bie erffe unb letzte Silbe (bie ftch über

haupt teid)ter einprägen) ju nennen, unb er bebarf etwa 14 bi« 16 

9Bieberholungen, um bie jwölfftlbige 9?eihe gleid) nad) ber (Einprägung 

fehlerlo« reprobujieren ju fönnen.

©ie 9Birfung ber 9Bieberholungen wirb geffeigert, wenn man 

fte auf einen längeren 3e i t r aum  »erteilt. So ergaben 24 

9Sieberholungen »on jwölfftlbtgen 9?eihen beflere 9?efulfate, wenn 

fte ftatt auf 4 auf 6 ober gar auf 12 Sage »erteilt würben. Folgen 

bie 9BieberhoIungen unmittelbar ober wenigffen« balb aufeinanber, 

fo tritt ©rmübmtg, Abfpannung, Unaufmerffamfeit ein unb beein

trächtigt bie 9Birhtng ber fpäteren 933ieberholungen.

b) 9Bie für ba« beobad)tenbe Merfen, fo iff aud) für ba« 

eigentliche £ernen bie 5?omplefbilbung »on größter 9Bid>tigfeit. 

Sie beffeht in ber Äerffellung fefferer Affojiationen jwifd)en einer 

Anzahl »on ©liebem. Sie fommt juffanbe burd) eine barauf ge

richtete folIeffi»e Sotalaufmerffamfeit ober eine folleftioe Sufjefft»- 

aufmerffamfeif, b. h- ein fchnelle« durchlaufen ber ©njelglieber 

be« ^omplere« mit ber Aufmerffamfeit; fehr oft aud) noch burd) 

fofortige 9Biebet-holung be« 5?omplefe« mittel« erneuter 9Bahr- 

nehmung ober 9?eprobuftion. die ^omplepbilbung wirb erleichtert 

burch ben 9?htythtnu«. 3nffinfti» greifen siele 93erfud)«perfonen 

beim (Erlernen finnlofer Silben ju einer rhtythntifd)en ©lieberung. 

M an hat gefunben, baff jwifdjen ben ju einem Safte »erbunbenen 

Silben bebeutenb feffere Affojiationen gefd)affen werben al« jwifd)en 

ben aufeinanberfolgenben Silben »erfd)tebener Safte.

(Eben be«l)alb aber, weil bie 93effanbteile eine« 5?omplefe« 

befonber« feft mtfeinanber, jebod) nicht tn gleichem Mafje mit benen 

be« folgenben affojiiert ftnb, iff e« nicht leicht, beim Äerfagen 

»on einem i^ompler jurn nädjfffolgenben ju gelangen. Erleichtert 

Wirb bie«, wenn bie 5tomplefe felbff wieber ju einem größeren 

Äomplepoerbanb gehören. Aber bie 93erfud)«perfonen greifen, wie 

©. ©. Müller gegeigt hat, aufjerbem noch ju einer 9?eihe »on 

Äilf«mitfeln, um ben Übergang »on $omplef ju Äomplef ju ftd)ern. 

Sie »erfetten j. 93. bie ^ompleje, inbem fte au« bem ©nbglieb 

be« einen unb bem Anfang«glieb be« folgenben einen 93erbinbung«* 

fomplef herftellen unb befonber« einprägen.

c) ®a« wid)tig[fe &ilf«mittel iff aber bie 9Btrffamfeit ber fo- 

genannfen „Stel lenaffosiation".  d a  bie ©lieber einer 9?eihe in
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btefer gewiffe Stellen entnehmen, fo iff bag Cernen unmillfürti* 

tn gewtffem M afe ein lofalifterenbeg. ©iefe 93erfnüpfunq ber 

©lieber mit ihrer Stelle wirb aber burch bie komplefbilbunq er- 

leichtert. ©enn 5. 93. 5 Komplexe »on je 6 ©fiebern prägen ftd> 

^mftcfjtlid) ihrer Stellen wegen ber größeren Überftd>fltd>feif unk 

ber geringeren 3a$l mühelofer ein alg bie 30 Einjelglieber.

~ ® er Hergang »on komptej ju komptej fann aber burd) bie 
SteUenaffojiation in zweifacher Art begünffiqt werben: fowobl burch 

bte 93erfnüpfung ber komptefanfänge atg auch burd) bie ber aamen 

komplexe mit ihren Stellen. 93eim »ifueU £ernenben taucht im 

erffen iValt nur bag Anfanggglieb beg folgenben komptereg auf

r L  fX V l e ®aeÖer inS ^ uMein; im jweiten Falt
o! r r * ©efamtbtlb beg komplejeg ein, uttb burd) beffen

Vmu)}ffctmmen biC ein3elnen ®Ueber in ^ rcr jum

d) 3n biefem 3ufammen^ang muf auch ber -  ebenfatlg »on Müller 

genauer unterfud)ten — Satfad)e gebad)t werben, baf »ielfacb Reiher 

»on 3iffern, konfonanten u. bgt. mit Äitfe eineg „©tag ramm eg“ 

etngeprägt werben, b. I;. in ©effalt eitteg räumlichen Scfeemag bag 

eine Anjaht beffimmt georbneter Stellen enthält, ©ie wichtiqftm 

S " S » “ 9™ n.*n, tie man fat, flnb -  j, L ,

5 K  fft” ® " pr“9" “9 Pt W' nen -  .3 ‘ S faM asr«™
3afimS;, ®od)en. unt. « a 9e«bm3ramn,*, in t,e„<„ Me ei„,t[„en 

Monate, Wochentage, Sagegftunben in beffimmfer Weife anqe- 

orbnef ftnb, „<hronologifd>e ©iagramme", beren öerfdjtebene Stellen 

ßebengja^re ober 3aljre t̂ftorifdE>er Ereigniffe ober nur »erfebiebene 

3ahrhunberfe ober nod) gröfere ^erioben ber ©efcE)i(̂ te repräfen- 

fteren, unb „alphabetize ©iagramme“, welche bie 93u*ftaben bei 
Al^abefg barffellen. Rieht bei allen 93erfud;gperfonen, bie ©e- 

brauch »on ©tagrammen machen, finben ftch fämtliche Arten ©e« 

tegenfltd; wirb für »erfc£>iebene Merfftoffe, 3. V . für 3af)len, ßibeng» 

jahre unb für bte Sa^re htftorifcher Ereigniffe, bagfetbe ©iagramm 

benutzt. Metff iff eg fo, baf bie ©iagramme il;ren VefUjern feit 

lange »erfrauf ftnb, unb fte nicht mehr wiffen, wie fte baju gefommen 

ftnb. 3nbeffen fann bie Senbenj jur 93enu$ung »on ©iagrammen

arU. .3ur ^  ge ^aben' gegenüber einem ungewohnten Cernffofr 
Jlo^ltch etn neueg ©iagramm geraffen wirb, ©te opftfeften Er'

ichetnunggwetfenfönnenfehroerfchieben fein: bag ©iagramm fannburd' 
fonftnuterltdje ober bigfonfinuterliche Ctnien ober Streifen repräfen-

tierf werben, bie alg bunfte»on hellem ©runbe ober alg helle »on bunflem 

ftd) abheben (gejeichneteg ©iagramm). ©g fann auch in feinen »er

gebenen Seiten ober Felbern Farben- ober 5>elligfeitgunterfd)iebe 

jeigen (nuancierteg ©iagramm). ©g fann aug 93ilbern »ergebener 

©egenftänbe ober Sjenen beffehen; fo fann ftch 5- 93. ein 3ahten- 

biagramm in einer £eiter barffellen, auf beren Sproffen je eine 

3ahl tofalifterf iff, ober ein Wod)enbiagramm im 95ilbe »on fteben 

fteinen Steinen (itluffrierfeg ©iagramm).

Wirb auf bem ©iagramm, bag ftch atg ©anjeg barbiefen fann,. 

eine beftimmte Stelle gefuchf, fo gleitet gewiffermafen bie Auf- 

nterffamfeit über bag ©tagramm ju jener Stelle hin» bie bann 

(e»entueü mit ihrer Rachbarfchaft) befonberg beuflich wirb, währenb 

bag übrige an ©eutlict>feit »erliert ober ganj »erfchwinbet.

Wag bie ©nt ff eh ung ber ©iagramme betrifft, fo ftnb wohl 

»iete auf Wahrnehmungen ber frül;en kinbheif jurüdjuführen. 93e-- 

nu$te Säbelten, kalenber, Stunbenpläne, Uhren ufw. boten 3tffern, 

Monate, Wochentage, Sfunben in gewiffer räumlicher Anorbnung. 

Aber baneben bürfte bod) aud) bei manchen 3nbi»ibuen »on kinb- 

heit an eine Senbenj ju räumlid)er Sl)mbolifterung mitwirfen.

Rid)t feiten werben früh entftanbene ©iagramme infolge neuer 

93ebürfnijfe ober £ebeng»erhättniffe fpäter ergänzt ober geänbert. 

Auch bag Reuentffehen »on ©iagrammen in fpäferem Eebengalter 

hat man beobad)tet.

©ag Cernen mit Äitfe »on ©iagrammen »olljiehf ft<h fo, baf 

bie einzelnen ©lieber beg Cernftoffeg mit »erfchiebenen Stellen beg 

räumlichen Schentag affojiiert, unb bie betreffenben Stellen ein

geprägt werben, ©ag dharafteriffifche beg biagrammatifchen ßerneng 

beffeht nicht fowohl barin, baf eg bem 93ebürfnig naih Anfchau- 

tichfeit unb leichter Erfafbarfeit ber einjuprägenben ©lieber mel;r 

entfpricht, alg »ietmehr bartn, baf eg in einem Einprägen unb 

Miteinanberüerfnüpfen gewiffer Stellen beffeht, alfo baf eg ein 

augfchtieflid) „topifdjeg" Cernen iff (griechifch: Töpos =  Ort). 

Eg gehört im wefenttid^en bem optif^en ©ebiet an; jeboch fpielen 

aud) Kopf- unb Augenbewegungen babei eine Rotte, weit mit Auf= 

merffamfeitgwanberungen ftch 93lidbewegungen ju »erbinben pflegen.

Eg gibt atfo neben bem »ifuetlen Farben- unb Formengebäd)f-- 

nig ein »ifuelteg topifcheg ©ebäd)tnig, bag eg mit Ort unb £age 

»on ©eft<hfgobjeffen ju tun hat. ©ie Ceiftunggfähigfeit biefeg 

topif<hen ©ebä^tniffeg get;t ber beg F^rmengebächtniffeg nicht
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immer parallel: biagramntafifcheg Cernen ftnbet ftch an* bet fofefeen 

Snbtmbuen beren oifuelle Wort, ober 3ahloorffeHungen nur un* 

beutltch ftnb; enbltch fönnen mit Diagrammftellen afuftifc^-motorifcbe 
Borffellungen affojiiert fein. 1 '

Nicht bei alien 3nbioibuen unb unfer allen Umffänben iff bie 

Berwenbung oon Diagrammen für bie ßernarbeif förberlich 3e- 

boch totrb bieg in ber Negel ber pall fein bei 3nbioibuen mit be* 

oorjugfem topifchen ©ebächfnig unb in fotzen patten, mo bie 

fonfftgen Arten ber Erlernung beg Memorierffoffeg auf befonbere 
SchWtertgfeifen ffoßen.

Die pfhd)otogifchen Beobachtungen über „Stellenaffoaiafion" 
unb „Diagramme" betoeifen aber, wie wichtig eine überft*fli*e 

Anorbnung unb ©lieberung beg ßernftoffeg für oiele 3nbioibuen 

tff (bettn bte Berwenbung oon Diagrammen fd^eint jiemli* oer* 

retfef gu fein). Daraug ergeben ftch polgerungen für bie Di* 

baftif, bie hier nur angebeufet, nicht näher auggeführt gu werben 
brauchen.

e) Dag Erlernen oon f innoollem Material, oon <örofa. 

ffuden (ober Berfen) ift bebeutenb leichter alg bag oon ftnnlofen 

Silben. Ebbmghaug fanb, baß er fmnoolle Berfe neun- big gebn* 

mal letchfer lernte alg folche Silbenreihen. Eg erflärt ft* bieg 

aug oerfchiebenen ©rünben. Wie fachiffoffopifche Berfuche geigen, 

tff fchon ber Umfang beffen, wag bei ftnnootlem Stoff burch einen 

einheitlichen Aufmerffamfeitgaff folleffio erfaßt wirb, oiel größer 

alg bet ftnnlofem Material. Die Kompleybilbung triff gwar im 

erfteren paß weniger auggeprägf auf, weil fchon oon oornherein 

gu oiel Affogiationen ober innere Beziehungen aller mögli*en 

Nethenbeffanbfeile oorhanben ftnb. Wichtiger alg bie Komplexe 

b. h- alg folche ©ruppen, bie mit einem Aufmerffamfeitgaft erfaßt 

S S ?* ', ^n^ bet Pnn00lter ^ « f a  „affogiatioe ©ruppen", b. b. (nach 
£ ert 9r° 'e ^ omf)(e?e «W erter ©lieber, bie gebanfli* eine 

r ! f  L bc^ en ol)er ^ re Befonbere innere peftigfeit wefent*
lieh bem Umffanbe oerbanfen, baß fte beim £ernen mehrtnalg hinter* 

etnanber oon Anfang big Enbe wieberholt worben ftnb. A u *  baß 

Wir beim ßefen in ber Negel eine «eine ‘Paufe machen, wo eine 

gebanfltch eng oerfnüpfte Wortgruppe gu Enbe iff, förbert bie 

©ruppenbtlbung. WerfooU iff auch ein augbrucfgoolleg ßefen bei 

bem bag Wichtigere befonberg betont wirb. Dabur* bilben ft* 

omtnterenbe Wörter ober Worfgruppen, benen beim ßernen bie

■Aufmerffamfeit ant meiffen jugewanbt iff. Sie prägen ftd) barunt 

feffer ein, unb bte benachbarten Wörter werben an fte angefnüpft. 

Aug ben ©ruppen fönnen bann wieber auf ©runb beg inneren 

3ufammenhangg ©ruppen höherer Orbnung gebilbet werben. Die 

Stellenaffojiation iff bei ftnnoollem Material weniger bebeutfam, 

benn ba beim £ernen bie Aufmerffamfeit burch ben Sinn ftarf in 

Anfpruch genommen wirb, iff bie Beachtung ber Stellen weif 

fchwächer. Nur bann finbet fte in höherem Maße ftatt, wenn 

'Partien fchwieriger ftnb unb beghalb öfter wieberholt werben ober 

Wenn fte ben Anfang neuer Abfchnitte bilben. Sfoden wir beim 

Herfagen, fo helfen wir ung bei ftnnoollem Stoff weniger burch 

bie Stellenaffogiation alg baburd), baß wir bie Bebeutung beg 

gerabe Hergefagten auf ung wirfen taffen unb ung fragen, wag 

wohl nach öem gangen 3ufammenhang folgen muß. Aud) befonbere 

Hilfgmittel, 5. B . eine fpegielle Einprägung ber gebanfltchen Dig* 

■pofttion beg ©angen, werben benu^t.

Bei poetifchem Stoff gehen jwei Arten oon ©ruppierungen 

nebeneinanber her: bierein metrifche nad) möglichff gleichen Taften 

unb Taftoerbänben, unb bie gebanflid)e ©ruppierung nach bem 

Sinn. 3e nad)bem bag ntefrifche ober bag gebanfliche ©ruppierungg* 

pringip überwiegt, unterfcheibet Meumann bie „taftierenbe" ober 

i>ie „phrafterenbe" Tenbenj. Die erffere herrfcht allein bei bent 

fogenanttfen ffanbievettben ßefen. Die Komplex* U1'b ©ruppen* 

bilbung beim ßernen oon ©ebichten ift eine Art Kompromiß gwifchen 

fcen beiben Tenbenjen.

Erleichternb auf bag Erlernen oon ©ebid)ten wirfen oerfchiebene 

Umftänbe: ber Nhhthmug, ber ftnnoolle 3ufamtnenhang, ber noch 

über Berg* unb Strophenenben hinübergreift; ferner bie Enbreime, 

Affonangen unb Alliterationen, bie bie ©ruppengrengen heutiger 

ntarfieren unb burch äfthetifche unb emotionelle Wirfungen bie Auf* 

merffamfeit ffärfer feffeln. Auch öurd) bte Art, wie bie ©ebichte 

in ber Negel gebrudt futb, wirb bie 3ufamtnenfaffung ber Wörter 

gu ©ruppen (Berfen, Strophen) begünffigt, unb bie Stellenaffogia- 

tion geförbert. Anbererfeitg fann bag Erlernen poetifd)en Stoffeg 

erfchwerf fein burch ungewöhnliche Nebewenbungen ober fhntaftifd)e 

Konffruftionen. So fann eg fommen, baß Strophenteile ftch fehlerer 

einprägen alg gleich lange cProfaffellen.

f) Bebeutfam ftnb auch *>te PeftfteHungen, bie man über bie 

A rt beg Erlerneng oon 'Profatejrfen gemacht hat, ingbefonbere
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über bie Rolle, bie bag »ifuette unb anbererfeifg bag afuftifch* 

moforifdje ©ebächtnig babei fpielen. ©rei Äaupfrichfmtgen beg 

lernend hat man untergeben. Erffeng bie Aufmerffamfeit fann 

auf bag ftnnlicfce Element ber Wörter gerietet fein (»erbateg£ernen). 

M an fann jweiteng — falls ber Stoff ftd? eignet — »ifueße Vilber 

ft<h entwerfen, bie ben Sinn bireft ober fhtubolifd? üeranfd)aulicf)en 

unb biefe einprägen (iltuftrierenbeg £ernen). ©rittenS fann man 

bemüht fein, ben Sinn unb 3ufammen£ang ju erfaffen unb ein- 
gUprägen (togifdE>eS £ernen).

©ie erffe Art beg £erneng wirb felbft »on ftarf »ifuellen 3nbi-

»tbuen bei ftnn»oltem Stoff weit weniger angewenbet alg bei ftnn-

lofem. ©enn ber Sinn unb etwaige illuftrierenbe SacfworffeUungen.

feffeln bie Aufmerffamfeit ftärfer atg bag unmittelbar bargebotene

ftnniid^e Element beg £ernftoffeg. (®ie befonbere Veachfung beg

•eiferen ffört gerabeju bie Erfaffung beg Sinnes.) Auch beft^en

he afuftifc^-motorifdjen Vorffeltungen ber gewöhnlichen Wörter unb

Wortoerbinbungen für ben Vifuellen eine höhere ©eläuftgfeif alg

bie »ifuellen Wortbilber; enblicf) fommen bie Vorteile ber ftnn-

gemäfen Vetonung, fowie -  bei poetifchem Stoff -  aud) beg

Rhhthmug unb Reimg nur bei afuftifc^-motorifier Einprägung

jur »ollen ©eltung. Wenn übrigeng bie Veachtung beg finnlid>en

Llemenfeg ber Wörter gu gering ift, fo werben beim Verfuge beg

Joerfageng oft anbere (gleidjbebeutenbe) Wörter gebraust ober

weniger wichtige Worte auggetaffen ober an falfcber Stelle re- 
probujiert.

Auch bei ftnn»ol(em Material jeigt ber fenforifc^e ©ebächfnig- 

fhpuS bod) infofern einen gewiffen Einfluß, alg etwa eine ftarf 

»tfuelle ^erfon bag »ifuelte ©ebädjfnig mehr benutzen wirb alg 

eine einfeitig afuftifch-ntotorifdpe. 3n welkem M afe aber eine 

folche bte Venufmng beg »ifuellen ©ebächtniffeg auf Einprägung 

»tfueUer Wortbilber unb iHuffrierenber Sacf)»orftellungen »erteilt, 

bag läft ftcf) nur burcf) Unterfud;ung beg einzelnen Falleg feff-- 

ffellen. überhaupt hängt eg wefentlid) »on ber Vefchaffenheif unb 

bem 3nhalt beg £ernftoffeg unb »on ber 3nbi»ibualität unb ber 

jeweiligen Einffellung beg £ernenben ab, in welker ber brei Äaupt= 
ridjfungen ftd> fein £ernen jeweilg bewegen wirb.

g) ©ag Einprägen ftnn»ollen Stoffeg wirb — abgefeljen »on 

vett fchon erwähnten Faftoren — auch baburd? begünftigt, baf er

Jnfereffe unb anbere ©efühte erregt, ©efühlSbetonte Einbrüde
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haften aber »iel leichter unb feffer; ebenfo feffeln fte an ftch bie 

Aufmerffamfeit ttiel mehr.

©ag Regebleiben ber Aufmerffamfeit ift wohl auch ein ©runb 

bafür, baf umfangreichere ftnnöolte Stoffe im allgemeinen leichter 

im © an jen  atg in Sei len gelernt werben, ©enn bei beröfferen 

Wieber^olung fleinerer Seitffüde erlahmt bie Aufmerffamfeit rafcher. 

Freilich fommt noch ein jweiter ©runb in Vetracht: beim Erlernen 

in Seilen Werben bie fo nötigen Affojiationen jwifchen Enbglieb 

einer ©ruppe unb bem Anfanggglieb ber folgenben nicht geftiftet, 

bagegen bie ftörenben Affojiationen jwifd)en Enb-- unb AnfangS-- 

$lieb ber einjelnen ©ruppen felbff. Viefet ber einjuprägenbe Stoff 

an einzelnen Stellen befonbere Scf)Wierigfetfen, fo empfiehlt ff<h am 

meiften eine Komb ina t ion  ber ®anj-- unb ber Seil’£ernmefhobe.

h) ©er £e rnp ro je f  »e r läu f t  (nach ben FeftfteHungen 

©. E. Mütlerg) im allgemeinen fo, baf junächft eine gewiffe ©urch-- 

mufterung beg ganjen £ernftüdg ffattfinbef, wobei bie Aufmerffant* 

feit barauf gerichtet iff, wie eg ftch (bur<h Komplejbilbung ober 

Rhhthntifterung) am beften gliebern läf t, welche Ätlfen ftch bieten, 

welche ©lieber ft<h befonberg leicht einprägen; auch gilt eö babei 

ben Sinn (wenn ein foldper »or^anben) ju erfaffen. hierauf folgt 

iie eigentliche £erntätigfeit, bie in einem Auffaffen, £efen ober 

int|erliĉ en Vergegenwärtigen ber Reihenglieber beffehf, wobei ge= 

wiffe, burch Stellung, Sinn ober fonft be»orjugte junächff gewuft 

unb bie übrigen allmählich batnit affojiiert werben, ©ann beginnen 

Reprobuftiong»erfud>e, b. h- man fucht einzelne ©lieber ju antt* 

jipieren, f<hon ehe fte ber Wahrnehmung fid) wieber bieten. Weil 

babei bie Aufmerffamfeit ftarf angefpannf wirb, ift bieg Reprobu-- 

jieren für bag Erlernen förberlicher alg bag blofe £efen. Äierin 

liegt auch bie Stärfe beg Verfahreng ber progreffioen Refapitu-- 

lationen, wobei ein komplej nad) bem anberen eingeprägt unb bie 

»orhergehenben immer mit reprobujiert werben; natürlich fommt babei 

bie Einprägung ber gegen bag Enbe hin ffel;enben Abfchnifte ju furj.

Allmähliih gelangt man jutn Äerfagen ber ganjen Reihe. 3ff 

«ine Reihe rein » i fue l l  eingeprägt, fo fann fte beim Aug-- 

fprechen fremb »orfommen; ebenfo fann bie Reprobuffion einer 

afuffifch--motorifch eingeprägten Reihe bur<h ihre »ifuetle Wahr

nehmung geffört werben. Eg empfiehlt ftch atfo, baf Schüler nach 

bem ffilten Einprägen etneg taut herjufagenben Stüdeg ftd) fetbft 

taut prüfen.
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denn burd) Unterricht unb (Erziehung werben maffenhaft Affojia« 

fionen geffiftet. ©S iff aber leichter, bie richtigen gleich her»orju- 

bringen, als fchon beffehenbe burd> fte erff ju »erbrängen.

9. ©ne nicht blof? theoretifdj, fonbern auch praftifd) wichtige 

Frage iff bie, nach melden Äennjeichen wir reprobujierfe 

©lieber für richtig ober falfch anfcl;en. Solche ftnb (nach 

Müller) bie AuSfch lief) lid)feit unb Äartnädigfeit ber 9?eprobuftion, 

b. h- ber Umffanb, bafj bei ber befreffenben ©etegenl;cif lebiglid) 

ein Snhalt reprobujiert wirb; ferner bie Promptheit beS Auf' 

trefenS, bie deuflicf)feif, Cebfjaffigleit unb „Fülle" ber 93orffellung 

(b. h. ihr 93erfnüpftfein mit ber (Erinnerung an mancherlei 93egleit- 

umffänbe); enbtid) baS ^Bieb er erfennen. diefeS fommt hier 

in 93efrad)t als einfaches (wenn j. 93. eine einjelne auffaudjenbe 

Silbe ben (Einbrud beS dagewefenfeinS erwedf), als gruppen- 

(fpejiell: paar*)weifeS (wenn man j. 93. eine Silbe, beren 9?id)tig- 

feit jweifethaft iff, im Anfd)lufj an bie »orgejeigte leife fprid)f unb 

baS ^aar als bagewefen erfennt), enblid) als lofaleS (wenn ein 

an beffimmter Stelle reprobujierteS 9?eihenglieb ben (Einbrud wedt, 

bafj eS eben an biefer Stelle bagewefen fei).

Sin 92ßiebererfennen gibt eS übrigens nicht nur bei 9Bahr- 

nehmungen, fonbern auch bei 93orftellungen. ©S fommt im ge

wöhnlichen Geben »or, bafj man eine innerlich aufgetauchte Situation 

lebiglid» »egen ihrer 93efanntheitSquatität als eine früher erlebte 

anfteht, wenn man felbft ihre einftige 9Bahrnehmung nid>t in einen 

beffimmten 3eitpunft »erlegen fann. &at man ftch &eim fernen 

gewiffer „Äilfen" bebienf, fo fönnen aud) biefe auf bie ©rinnerungS« 

gewifjheit (Einflufj üben, ©inmal baburth, bajj fte überhaupt baS 

Erlernen unb baburch bte richtige 9?eprobuftion förbern, anberer- 

feitS, bafj fte felbff bei ber 9?eprobuftion wieber im 93ewufjtfein 

auffrefen. dabei fönnen fte in jweifadjer 9Beife Kriterien ber 

9?id)tigfeif fein.

3wedmäf)ig gewählte MfS»orftellungen werben burch ihre 

befonberS d)arafteriftifche unb auffallenbe 93efchaffenheit fich im all

gemeinen feffer einprägen unb affojiieren unb infolgebeffen aud) 

mit größerer Promptheit, AuSfchliepchfeif, deutlichfeit ufw. repro- 

bujierf werben, diefe ©rwägung führt barauf, in ber Originalität 

einer 93orffellung ein weiteres Kriterium ihrer 9Rid)tigfeit als (Er

innerung ju erbliden. denn je eigenartiger ihre 93efd)affenheit 

ift, um fo weniger läfjt fich tyr Auftreten auS ben alltäglichen



Erfahrungen erflären. Setbff»erffänbtid) gilt bieg „Kriterium ber 

Originalität" nicht btof für „M fen", fonbern für alle Vorffellungen.

©agfetbe läft ftd) für bag „Kriterium ber Veffätigung" be

haupten. ©ieg beffeht barin, baf Erinnerungen, bie fich gegenfeitig 

beffätigen, auch bag mit ihnen »erbunbene Nicht igfe i tgbewuft- 

fein »erffärfen. ©ie Veffäfiguttg ift um fo gewichtiger, je aug- 

fd)lieflici)er bie gweite Erinnerung nur auf bie erfte paft. (©af

3. V . bag Wort „rot" richtig reprobujiert fei, wirb ffärfer burd) 

bieHilfgöorffeEung „einbringlicheparbe" alg burch Parb  e beffätigt.)

Vielfach beruht bag Nichtigfeitgbewuftfein auf einem 3u- 

fammenwirfen mehrerer ber genannten Kriterien. Aud) iff beren 

Einfluß oon ber Snbiöibualifäf unb ben Erfahrungen, bie jemanb 

mit ber Venutjuttg ber einjelnen Kriterien gemacht t>at, abhängig. 

©al)in gehört, baf manche ben Vorffellungen ein eg Stnneg (5. V . 

oifuellen) mehr 3utrauen fchenfen alg benen anberer.

Vei bem Nid)tigfeitgbewuftfein fann enblich bie Kenntnig 

allgemeiner für bag betreffenbe ©ebiet geltenber ©efefje (Natur- 

gefê e, Sitten, grammatifd)e Negeln ufw.) mifwirfen. Eine Vor

stellung, bie biefen nicht entfprid)t, wedt natürlid) oon oornherein 

ben Verbad)t, feine Erinnerung, fonbern ein 'phantafieprobuff gu fein.

Sdjott bie oorwiffenfchaftlid)e Erfahrung geigt, baf bag 

Nichtigfeitgbewuftfein ©rabe befi^t ©er Nullpunft liegt wohl 

in ben pällen oor, wo bie Nid)tigfeit ber betreffenben Vorffellung 

für oöllig auggefd)loffen gilt, oon ba an fann eg ffeigen burch bie 

zahlreichen ©rabe beg Wahrfcheinlid)feitgbewuftfeing big gur ©ewif- 

heif, rid)tig reprobugiert gu haben. Sprachliche unb anbere Schwierig

feiten geftatten freilich nicht, alle biefe ©rabe befonberg gu fenn- 

geid)nen. 3eboch haben g. V . bie Unterfud)ungen gur 'pfhdhologie 

ber Augfage gegeigt, baf bie junäd)ff alg „ftcher" begeichneten Er

innerungen burdjaug nicht fämtlid) abfolute fubjeftioe Sicherheit 

jur Voraugfe^ung haben, ©enn »ielfach fanben fich Verfudjg* 

perfonen bod) nicht bereit, ihre „ftcheren" Augfagen auch *>or ©eridjt 

ju befchwören ober für ben pall ihrer objeftioen £lnrid)tigfeit eine 

gröfere Summe ju jahlen. 3mmerhin bejtfjf jeber normale Er= 

wachfene eine Neihe oon Erinnerungen (jumal fold)e an wichtige 

Ereigniffe feineg £ebeng), bie er alg bur dhaug fich er anftehf. Sie 

bilben jugleic3f) ein wichtigeg Kontrollmittel für unjtchere Erinne

rung^. ©enn wag mit jenen fich nicht oereinbaren läft, bag fel)en 

wir alg falfch an.
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3ur E r f l ä r ung  ber oerfchiebetien ©rabe beg Nichtigfeitg- 

bewuftfeing ift gu beachten, baf feine einjelnen Kriterien in ihrer 

Ausgeprägtheit unb in ihrem 3ufammenwirfen mannigfach »arteten 

fönnen; ferner, baf nid)t feiten ©egeninftanjen auftreten ©tefe 

heben nicht immer bag Nichtigfeitgbewuftfein oölltg auf ( abfo- 

luteg palfchheitgbewuftfein"), fonbern fchwäd)en eg nur ab, er

zeugen Unftcherheit unb 3weifel.
©ag (fubjeftioe) Nichtigfeitgbewuftfein, auch m fernen hochlten 

©raben, ift freilich noch feine a b f o l u t e  ©arantie für bie ob,efft»e 

Nichtigfeit. Eg fönnen ja manche Nid)tigfeitgfritenen (g. V . Prompt

heit pülle , ©eutlichEcit) aud) bei objefti» falfd)en Neprobufftonen 

»orbanben fein unb bag Nichtigfeitgbewuftfein ergeugen 3nbejfen 

haben bie ©ebächtnigunterfuchungen gegeigt: je höher bag Ntchftg- 

feitgbewuftfein ift, um fo wahrfcheinlicher iff eg mt aUgemetnen 

baf auch bie Neprobuftion objefti» richtig feu ®af1 eine fotye 

aeteaentüch für falfch gehalten wirb, ift pfi)d)ologifd) (nämltd) 

aug bem Mangel an gewijfen Ni^tigfeitgfriterien) wohl 5«

^ ^U n te r  »erfchiebenen Umffänben (g. V . bei »erfchiebener 3eit 

gwifdien Einprägen unb Neprobuftion) wirb, wie eg fcheint, em 

oerfchiebener Veurteilunggmaf ftab angelegt, fo baf etwa bei tangerer 

3wifchengeit Neprobuftionen noch atg richtig gugelaffen werben, 

bie eg bei fürgerer nicht mehr würben. Mütter fp r^ t hier »on 

„Schwelten" ber „3utaffung", ber „Sicherheit", ber „Veetbbarfetf . 

Ob für bie Verfd)icbung biefer „Schwellen" beft.mmte ©efamafig- 

feiten gelten, wäre nod) gu unterfuchen. Schon je^t ftebt feft, 

baf bei gewiffenhaften 3nbi»ibuen biefe „Schwelten" h^er liegen 

alg bei leicht finnigen; ferner, baf bie Übung im £ernen un 
probugieren baju bienen fann, bie Kriterien ber Nichtigst vtt »or- 

teilhafterer Weife gu benu^en unb bie »ergebenen „Schwellen

mehr gwedentfpred)enb ju fixieren.
Aug ben Abführungen über bie Nid)tigfettgfritenen ergibt 

ftch ohne weitereg, baf ber Vegriff ber „reprobugierten Vor- 

ft eil ung" unb ber ber „Er innerung"  nicht tbenttfeh ftnb. 

Erinnerung liegt (nad) ber ©eftnition n“r ba" n *or'
wenn man bag »orgeftellte Objeft atg ein folche« ^
fd)on in früherer Seit wahrgenommen, »orgeffettt ober eilebt habe, 

unb wenn man gugteich bag Vorftetlunggbilb atg eme ^«chmrfung 

ober potge jener früheren Erfahrung ober Erfahrungen anfteht.
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©ie seitliche Einorbnung in bie Vergangenheit, bie jum Wefen 

ber Erinnerung gehört, fann fehr »erfchieben genau fein.

Kriterien einer Erinnerung gelten bie früher ermähnten 

Merfmale natürlich nur bann, menn bie Möglichfeit, baf eS ftch 

um eine Erinnerung fjanbte, nicht fchon burch bie ganje pfipcijtfĉ e 

„Konstellation" au3gefd)loffen iff.

Suiten mir unS etwa bei ber Eeftüre eineS Romani eine 

barin befd)riebene Situation möglichft attfchaulid) »orjuftellen, fo 

»erben wir bie babei auftretenben Vilber, wenn fte auch prompt, 

auSfchlteflid), ^ tn ä d ig , mit hoher Fülle, ©eutlichfeit unb Origi- 

nalität auftreten, boch nid)t für Erinnerungen anfehen. R ur baS 

Wiebererfennen beutet ffefS auf ein Früher-bagewefen-Setn beS 

betreffenben ©egenffattbS.

10. Reben ber (bisher allein berüdftcEjtigten) unmittelbaren 

Erinnerung gibt eS noch eine „mitte lbare".  Eine Vorffellung 

fann »erblaft fein, aber trotjbem braucht unfere Uberjeugung, baS 

betreffenbe Ereignis erlebt ju haben, nid)t wanfenb ju werben, 

wenn wir unS nämlich mit Sicherheit baran erinnern, baf wir 

früher jeneS Ereignis als ein »on unS erlebtes gefchilbert ober bie 

VorffeUuttg baoott als eine richtige Erinnerung charafteriftert haben, 

(ijaben wir bagegen bie Erinnerung in ber 3wifd)enjeit immer 

wieber aufgefrifd>t mit bent Erfolg, baf fte aud) jefjt noch auS- 

reichenbe ©ewifheitSfriterien mit ftch führt, fo hattbelf eS ftd) 

natürlich um eine unmittelbare Erinnerung.)
„ErinnerungSurtetle", b. f)- folche, in benen wir behaupten, 

ein beffimmteS Ereignis früher erlebt ju haben, fönnen (wie Urteile 

überhaupt) bur<h häuftgeS AuSfprechen gewohttheifSmäfig werben. 

Sie pflegen bann mit »oller Überjeugung erneut auSgefprochen ju 

werben, ohne baf ihnen eine birefte Erinnerung an baS betreffenbe 

Ereignis jugrunbe liegt. Auch fie gehören jur mittelbaren Erinnerung.

©ie praftifche Vebeutung berfelbett, jumal für bie 3eugenauS* 

fagen »or ©ericf>f, ift recht beträdjflich- „©äbe eS nur bie un- 

mittelbare Erinnerung, fo müften bie Wirfungen, welche bie in 

ber 'preffe unb bei anberen ©elegenl)eifett laut werbettben irrigen 

Vermutungen ober Vehauptungen über einen beffimmfen Satbeffanb 

auf bie Sicherheit unb Richtigfeit ber barauf bejüglid)en 3eugen- 

au^fagen auSüben, »on gerabeju »erheerenber Art fein." Satfäd)üd) 

ift bteS aber nur bei fehr fuggeftibeln 3ttbi»ibuen ber Fall, ©ie 

anbern affojüeren bie »on ihrer unmittelbaren Erinnerung ab«
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Weichenben ©arffettungen beS Sa<h»erhattS fofort mit ber Eharafteri- 

fterung als „irrig", bagegen bie eigene Erinnerung mit ber als 

„richtig", unb bie Reprobuftion biefer Veurteilung läft bann 

aud) in ber Folge bie eigene Erinnerung als ju»erläfftg erfd)einen, 

fogar wenn fie »erhtaft ift. ©a perfonen, bie jutn Flunfern unb 

Auffd)netben neigen, eS gewöhnlich unterlaffen, ihre AuS)agen mit 

ber Eharafteriftif als richtig ober falfch ju affojtieren, fo iff eS 

pf)d)ologifch »erffänbltd), baf fte nach mehrfacher Wieberl)oIung 

ihrer phatttaffifch auSgefchntüdten ober frei erfunbenen Erjählungen 

an biefe felbff glauben. Aber auch bei bem ©ewiffenhaften fann 

eine jtterff mit ber Veifügung „vielleicht" gemad)te AttSfage fpäter 

biefett 3ufatj »erliefen unb als ftcher auffrefen.
11. ©ieS führt auf bie ErinnerungStäufd)ungen. Sie 

föttnen poftfioer ober negati»er Art fein. ©aS erffere tff bann ber 

Fall, wenn ber ©egenffanb einer Vorffe l lung  irrigerweife als 
©egenffanb einer früheren W ahrnehm ung  aufgefaft wirb. 

Übrigens fönnen aud) Erinnerungen an frühere ©ebanfen, ©efühle, 

WiHenSafte unb fonftige Erlebniffe »orgetäufd)t werben. Eine 

negative ErinnerungStäufchuttg liegt bann »or, wenn ber ©egen* 

ffanb eines früheren ErlebniffeS unS als »öllig neu erfd)eint.

cpofitwe Säufchungett fönnen in ber Weife juffanbe fommen, 

baf eine (auf Affojiation ober <£erfe»erafion beruhenbe) Repro- 

buftionStenbenj jur Httjeif ftih im Vewuftfein geltettb macht unb 

eine mit gewiffen RichtigfeitSfriterien »erfehene Vorffellung »er» 

urfacht. Wirb jemanben in berarfigen Fällen boch bie Säufd)ung 

nachgewiefen, bann erflärt er gewöhnlich, er ntüffe wohl „geträumt 

haben, ©ie $äufd)ung fann aber auch barauf beruhen, baf ge- 

toiffe Vorffellungett, für bie eigentlich faum Kriterien ber Richtig* 

feit fpred)ett, bod) infolge Flüchttgfeit ober Zerfahrenheit at& 

Wirfliche Erinnerungen beurteilt werben. So wirb j. V . baS 3u* 

trauen, baS ber wörtlich reprobujierten Vefd)reibung eineS Erleb

niffeS gebührt, leicht auf alle Einjelheiten eineS, burch biefe Ve- 

fchreibuttg erwedten, »ifuellen VilbeS überfragen.
Regafi»e ErimterungStäufchungen fönnen bebingt fein burch 

Ausfall ober Abfd)Wäd)ung ber ErinnerungSfriterien ober burch un» 

julänglid)e Veachtung ober Würbigung etwa »orhanbener.

Auch ©efühle  unb ©emütSbewegungen fpielen bei ben 

Säufchungen eine Rolle, ©enn bisweilen erinnern wir unS nur 

noch beS ©emütSeinbrudS eineS ErlebniffeS, unb biefer fann bann
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Vorffeltuttgen reprobujierett, bie »ielteid)t bet gattj anberer ©elegett- 

^eit mit ihm fid) affojiiert haben. Guilt) bemerft einmal treffenb: 

„WaS unS in unferem KinbeSalfer atS fd)ött ober fd)recftid) erfchien, 

voirb jetjt in ber ^^antafie auSgematt alS bem entfpredjenb, waS 

uttferen gereiften ©eift in Entjiicfen ober Furd)t »erfefjt." Ferner 

fönnen ©emütSbewegungen, bie jur 3eit ber Reprobuftion »or- 

fyanben finb, Saufd>ungen bewirfen, inbern fte gevoiffe Reprobuffiotien 

hemmen ober tyre fachgemäfje 93 eur feit ung beeinträchtigen, ober 

inbern fte Vorffellungen, bte inhaltlich ju ben herrfchenben ©efühten 

paffen, auf ©runb »on Affojiation mit folder ©eutlichfeit, Fülle, 

Sarfnätfigfeit inS Vewufjtfein he&eu, bap fte für Erinnerungen 

gehalten werben. VefonberS bei kinbern unb gewiffen ©eifteS- 

franfen fann man btefen affefti»en llrfprung »on EritttterungS- 

täufchungen leicht beobachten.

©afj biefe aud) burch fuggeffi»e Fragen  bewirft werben, 

haben bie Forfdjungett jur '•ßftjchologie ber AuSfage mit Veftimmt- 

heit nachgewiefen. Setbff fcheinbar ganj t;armtofe Fragen (wie 5.93. 

war ein Äunb babei?) fönnen fuggefti» wirfen, inbem fte gewiffe 

93orffellungen aufffeigett taffen, bie bann irrigerweife vielleicht für 

Erinnerungen gehalten werben. Eine einbringtid)e Fragestellung 

(wie fte meift bei Slnterfu<hungen in gerid)tlichem Verfahren unb 

aud) in ber Schule »orgenommen wirb) fann bem 93efragten ben 

©tauben fuggerieren, er müffe unbebingt imffanbe fein, bie geffeilten 

Fragen ju beantworten, unb fann baburch ju unjulängtid) funbierfett 

9luSfagen führen, ©er Menfch müfjte ein erffaunticheS ©ebächtniS 

^aben, wenn er alte bte Fragen beantworten fönnte, beren Ve* 

antwortung bent 9lngefd)ulbigten oft »on ittquirierenben ©erichtß- 

beamfett als etwas Selbft»erffänblid)eS jugemutet wirb.

Ä^nlid) treibenber Einflufj wie »on folgen Suggeffionen fann 

auSgetjen »on Vefangenheit, 9lngff, Eitetfeit, Wid)figtuerei, Mifj* 

guttff, Freunbfd)aff ober bent Wunjch, bem 93efragenben willfährig ju 

fein ober batb »om Verhör loSjufomtnen. ©erarttge Motive fönnen 

baS VebürfniS nad) Wahrheit weit überwiegen unb eine gewiffen* 

hafte Prüfung ber auffteigenben Vorftellungen »erhittbern.

93efonberer Erftärung bebarf eS, bafj wir nicht häufiger, als 

eS ber Fall iff, S  r a u nt »orffeUungen für Erinnerungen an Wirf* 

lirheS hatten, ©enn jweifeltoS fönnen reprobujierte Sraum»or* 

Stellungen mit 93efanntheitScharafter unb anberen ErinneruttgS* 

friterien wieber auftauchen. Satfäd)li<h bewtrfen fte auch oft
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SäufAungen beikinbern, Minberoertigen unb ©eifteSfranfen. ©afj 

fte bei normalen Erwachfenen nur relati» feiten baju imftanbe ftnb, 

beruht barauf, bafj folche Sraumvorffeltungen oft mivereinbarftnb 

mit unferer Kenntnis ber Raturgefet>e unb fonfttger ©efejma^tg- 

feiten ober mit ganj ftcheren Erinnerungen. Wichtig tft, bafs Sraum- 

erlebniffe im allgemeinen ftch weniger einpragen.

©rö&er ift bie ©efahr, bafj frühere Ph^taftebtlber fpater betnt 

Wieberauftauchen für Erinnerungen gehalten »erben, befonberS 

wenn fte ftd) auf Erjät)tungen anberer über ^atfad)en unferer 

eigenen Vergangenheit grünben. M a n  fann banad) (mit ©. C. Mutter) 

„ a u then t i f c he "  unb „n ich t-au thent i fc f ,e "  Erinnerungen unter- 

fcheiben. „ Vorfristige ^erfonen taffen eS bet mancherlei anfd)einen 

ben Sugenberinneruttgen bahingefteUt, ob fte authentifcher ^Irt feten 

ober nicht. Weniger befonnene ^erfonen bagegen folgen auch bet 

ber Wiebervergegenwärtigung tängft »ergangener Ertebmfje em 

Äattge eine unter Erfüllung »on ErinnerungSfnterten auftretenbe 

ErlebtiiSvorffetlung atS eine authentifd)e Erinnerung anjufehen. 

3war üben wir unS fchon »on kinbt)eit an tn bet’ 

ber ErinnerungSfriterien, aber wir ftnb unS bureau« nicht ftetS 

bewußt, auf ©runb welcher Momente wir eme auftretenbe V er

geltung für eine „Erinnerung" anfehen ober nicht ©aS * uber' 

haupt für unfer Auffaffen ober Urteilen, bafj bte ihm jugrunbe 

liegenben Faftoren burchauS nid)t immer bewußt ju  fein brauchen. 

9ln beliebigen Veifpielen jeigt ftch bteS, fei eS, bafc wir Seitlfrecfen 

ober Raumgebitbe miteinanber vergleichenober trgenbem ©mg| «S  

Eremptar einer beftimmten ©attung auffaljen. 

unter befonberen Umffänben bie ErinnerungSfrtterten auch als lolche 

beachtet unb nach ihrer Tragweite beurteilit werben

12. Um ju erftären, wetd)e Vorftettungen j e w e t I  im 

fonfreten F a l l  reprobu j ier t  werben, £emmennaturtt^in 

erfter £inie bie früher erwähnten fogenannten ©efetje ber Wfyn- 
tid)feitS* unb ber V e rüh ru ngS a f fo j t a t to n  tn 

«Da« erfte befagt, bafj Erlebniffe bte „Spuren" gleicher ober: a h « «  
Erlebniffe wieber ju erweefen »ermögmibaSjweite^bafj  ̂

reauna »on ,Spuren" bie Senbenj mit ftch führt, anbere »Spuren

Z U m I : <* ■* ®u,‘
jeffton ber einffigen Erlebniffe affojitert ftnb. _ ,

9!un fmb abet beim Snoacljfenen ja(|lIo(e mitemonb« affojmt.t 

Spure,, Jrl,anben, unb e« cu<f<e()t bie ffta9e, »ie t l »  «Katen



läjjt, warum ftd; bie Erregung, bte »on einem gegebenen Bewupt« 

fein«suffanb au«get;f, nicht nach aßen möglichen Seifen fortpftanjt, 

alfo nicht eine Sinntenge »on Borffellungen, fonbern nur ganj be- 

ffintmfe jttr Neprobuftion bringt Hierfür iff ju beachten, bafj bie 

S t ä r f  egrabe ber Affojiafionen »erfchieben ftnb, je nach ber Saht 

unb Berteilung«weife ber ihnen jugrunbe liegenben Wieberhotungen 

ufw. ferner fönnen bie auf Affojiation berubenben Neprobuffion«-- 

fenbenjen je nad) ben »erfd)iebenett »orau«get)enben Erlebniffen 

in »erfchieben hohe „Ber eit fehaff" »erfe^t fein. 3ff j. B . ein 

Wort mif »ergebenen Bebeufungen affojiierf, fo wirb beim ©enfen 

unb Sprechen bie Bebeufung in höherer Bereiffd)aft fein unb be«' 

halb juerff ober allein reprobujierf werben, bie bem 3ttfammenhang 

entfpricht. ©iefen Einfluß be« unmittelbar »orangehenben Bewußt- 

fein«juffanbe« auf bie Neprobuftion bejeid)ttef man al« bie Wirfung 

ber pfpchifchen Kon ff e Hat io n. Hierher iff auch bte Wirfung 

be« W o l le n «  unb feiner „Aufgaben" auf ben Neprobuftion«' 

»erlauf ju red)nen, bie wir fpäfer noch eingehenb befrad)fen werben.

Neben ben auf A f f o j i a t i o n  beruhenben Neprobuftion«' 

fenbenjen fomtnen weiterhin jur Erflärung ber Neprobuftion unfer 

gegebenen llmffänben bie auf cperfe»erafioit beruhenben in Be

fragt — fofern man biefe „<perfe»eration" al« £lrfad)e »on Ne- 

probuftionen überhaupt anerfennf.

Enblid) bürfen, ja müffen wohl auch nod) außerpfhehifebe 

Pafforen in Ned)tutng geffellt werben, ©abin gehören natürlich in 

erffer Cinie bie mannigfachen äußeren unb inneren Neije, bie unfere 

Simte«ner»en treffen unb bie Wahrnehmungen unb mit biefen auch 

Neprobufftonett anregen. Aber noch anbere« iff ju berüdftchfigen. 

Sofern wir überhaupt ber Anftcht ftnb, baß Erregungen in gewiffen 

Teilen ber ©roßhirnrinbe Bebtngungett ber Neprobuftion ftnb, fo 

werben wir auch phhf^logtf^e Einflüffe auf biefe Hirnteite für ihre 

punftion unb bamit für ben Neprobuffion«»erlauf »eranfworflid) 

machen müffen. Derartige Einflüffe ftnb: »afomoforifd)e Borgänge 

unb bie baburd) bebtngfe »erfchiebene Blufoerforgung be« ©ehirn« 

unb bie Cebhaftigfeit ber Blutjirfulation; Temperafuränberungen 

ber ©ehtrnfeile, Stoffwechfelprobufte ( j.B . Erntübung«giffe), Tätig- 

feit anberer ©ebiete be« Ner»ettfi)ffem« ufw. ©urch berartige 

aufierpfhehtfehe Momente fönnen in wechfelnber unb für un« un- 

fonfrbttierbarer Weife bte Neprobuftion«»orgänge geförbert ober 

erfchwett, angeregt ober gehemmt werben.
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Somit taffen ftd) biefe Borgänge nicht »om rein pfh<hotogifcben 

©efi<ht«punft au« jureid>enb erflären. Wenn wir gleichwohl eine 

Nethe »on pfhd)ologtfd)en ©efetjen über £ern-- unb Neprobuftion«' 

Seiten, Affojiation«ffärfen ufw. feffgefteUf haben, fo beruht ba« 

barauf, baß man biefe außerpfpcbifchen Einflüffe (bte ftch tatfä<hli<h 

al« pehlerurfachen gelfenb machen), baburch einigermaßen au«fd>alfen 

fann, baß wir bei möglid)ff gleichen Umftänben eine red)t große 

3ahl »ort Berfuchett anffetlen. 3ene jufälligen Einflüffe fönnen ftch 

bann gegenfeitig in gewiffem ©rabe fompenfteren; fte werben we- 

nigffen« ba« ©ur<hfd)nitt«ergebni« nicht wefentlich änbern.

Solche anatomifch'pbhfatogif^eu Momente fommen aber auch 
für bie E rha l tu ng  »on Spuren unb Affojiafionen in präge.

13. ©a« bem ©ebäd)fni« Einoerleibte ffellt befanntlich fein 

fid> er angelegte« Kapital bar. ©ie einjelnen Erinnerungen werben 

unbeutlicher unb lüdetthaffer, bte eine ruft auch nicht mehr fo rafch 

unb fid)er wie früher bie mif ihr oerfniipffen jurüd; ja bie Affo- 

jiafionett fcl)eitten fd)tießtid) ganj ftch aufjulöfen. Auch biefe« all* 

mähliche Schwäch erwerben unb Sd)Winben ber Neprobuftion«grunb-- 

lagen unb ber Affojiationen hat man burch experimentelle Sinter* 

fud)mtgen befftmnif ju erfemten ftd£> bemüht. M an hat 5’ c®- 
Töne mittlerer Höhe ober graue Sd)eiben jur Einprägung bargeboten 

unb bann nad) »erfchieben langer ^aufe biefeiben Neije jugleid) 

mit ganj ät)nlid)en wieber beobad)ten taffen. Bei Tönen, oon 

benen ber eine um »ier Schwingungen ftch öon bem juerff gebotenen 

unferfd)ieb, würbe ber erfte rid)tig wiebererfannf, nach 2 Sefunben 

in 94 °/0 ber gälte, nach 10 Sefunben in 78% , nach 60 Sefunben 

in 60 % . Bei ben Scheiben, an benen bie Hettigfeit«bifferenj l)u 
betrug, würbe bie juerft gejeigte rtd)fig angegeben, nach 5 Sefunben 

in allen pätlen, nad) 30 Sefunben in % , uach 2 Minuten in 

etwa ber Hälfte ber gälte. Bei ffärfer junehmenben 3wifd)enjeiten 

hat fid) freilich überrafchenberweife feine entfprechenbe Abnahme in 

bem Wiebererfennen be« juerff gebotenen Neije« fonffatteren taffen.

©a« Wiebererfennen gefchieht nicht in ber Weife, baß ber 

frühere Einbrud at« befonbere Borffettung reprobujiert unb mif 

bett neu gebotenen »erglid)ett wirb, fottbent »on biefen jeigt eben 

einer ben Eharafter be« „Sd)oni©agewefenett". preilid) ift biefer 

fein fid)ere« Kriterium, benn jene „Befanntheif«qualität" tragen ge* 

legenflid) aud) erffmatige Einbrüde (fausse reconnaissance), wofür 

nod) eine au«reid)ettbe Erflärung fehlt.
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Uber bie Codcrung unb baS Sd)Winben ber Affojiationen bat 

Z T m m T dß Öet "®rfrarni^me^°be") feftgeftellt, baß ber ^rojeß 

W,!ft S e ^ r UdĈ ff fe*r röfc^ ' bann aber 9an3 langfam »er-
S  ,  Im 5 l  00n ^ ^ n g a e b r tg e n  Silbenretyen fanb 
Lbbtng()auS, baß bereit« nad) einer Stunbe bie Äätfte ber ur- 

tprunglic^en SBteber^olungen nötig war, urn bie 9?eiben n>ieber 

ju «probateren: bte ErfparniS betrug alfo nad) biefer furjen Seit 

nut nod) /2; bagegen nad) einem M onat mar fte nod) Vs

®«e komplerbilbung, bie ja fc^on baS Einprägen fo°febr er- 
leijtert wirft auch bem Bergeffen entgegen. Sinn»oUer Stoff 
paffet barum »iel jä&er als ftnnlofer.

Serben Affojiationen, bie bereits in ber £ocferung begriffen 

finb erneuf etngeprägf fo »olljie&f ftd) if>re Auflöfung nunmehr 

met rangfamer. 3m After läßt bie tfä&igfeit jum Bitben neuer 

^eprobufftonSgrunblagen unb Affojiationen fe^r nad;; um fo mebr 

machen fid£) im ©etffeSleben bie älteren bemerfbar, bie burd) bäuftge 

9Dteber^olung feljr fräftig geworben ftnb.

Bei ben experimentellen Unterfud)ungen ^at ftef) übrigen« qe- 

%lgt' ba^ eg 3fetcf)gültig für ben Beftanb »on Affojiationen 

t|f, Wie man ftd) unmittelbar nad) il)rer Stiftung »erhält, ©önnf

f°r ift ba^ för bic W ß W t  ber Affojiationen 
gunfftg, wenbef man feme Aufmerffamfeit intenfi» anberen Objeften 

ju , |o beföleumgt bieS baS Bergeffen. ©ie fogenannte „rüd- 

n m fen b e  Hemmung« mac^f eS auch erflarlid), baß baS fiber-

fe t p$eT *** * * * *  6t0ff fe*  mni* erf0f9rcic^ iu

v 2lT b ,0̂ er grfennfniffe tann «ber Reichtum, Sicher
e t  «nb Berfügbarfeit unfereS ©ebac&tttiSbefaeS in erfolgreicher 
5öetfe »on unferem ^Bollen beeinflußt werben.

£lnterf ö {ct*  ff»* auf bem ©ebiet

,n h f  oia?sm L  9r0§ Unb manni9faUi9. Sie jeigen ftd) fowoftt 
m ber Art ber Etnpragung, ju ber bie Einjelnen inftinfti» greifen,

J te ‘I  b! r ^ ei' ^ lebcnen 2eid)tigfett unb ©auer beS B e s te n s , ber 
3u»erlaf|tgfetf ber 9?eprobuftion, bem Umfang beS ©ebäcbfniS. 
beftijeS ufw.

Äöd)ffwa|)rfd)ein(ic^ fpielen l)ier angeborene Unferfdjiebe ber 

Beranlagung eme Äaupfrolle. Aber and) bie Übung iff »on größter 

Bebeutung. <253o $er»orragenbe Begabung unb maximale Übung 

jufantmentreffen, ba fommt eS gelegentlich ju w a ^ a f t  erftaun-
XtO

ticken ©ebächtniSlei ft ungen, wie fte befonberS an „Blittb* 

lingS"-Sd>achfptelern unb an 9*ed)enfünff(ern beobad)tet würben. 

©aS Bebeutenbffe teiftete in biefer £inftd)t Dr. 9?üdle, ber auf 

bem erffen Kongreß für erperimentelle pfychologie ju ©teßen 1904 

großes Auffe^en erregte unb ber ftd) aud) jahrelang ©. E. Müller 

in ©öftingen ju Unterfud)ungen jur Berfiigung ftellte.

9?üdle fjat bie früher »ielgenannten 9?ed)enfünffler 3noubi 

unb ©iamonbi in mand)er Bejielmng weit überflügelt. 192 3iffern 

l>at er einmal nad) einer Einprägung »on 5 Minuten 43,5 Sefunben, 

102 3tffern nach 2 Minuten 40 Sefunben ber 9ieil>e nad) l>er-- 

fagen fönnen; für 200 3iffern brauchte er ein anbereS M a l 7 M i

nuten 4,2 Sefunben. ©iamonbi beburfte baju 1 Stunbe 15 Mi* 

nuten; 3nottbi »ermocfyte biefe 3afyl »on 3 iffern überhaupt nic^t 

einjuprägen. Über 200 eingeprägfe 3 iffern l?at bis je^t nur 

9lücfle Ijerjufagen »erntod)t, unb jwav 288 3iffertt nac  ̂ 10 Minuten 

39 Sefunben; 408 3iffern nac  ̂ 26 Minuten 48 Sefunben; 

504 3iffern nad) 44 Minuten 20 Sefunben EinprägungSjeit.

Etn Karree »on 25 3iffern be^errfd)te ©iamonbi in 2 Minuten, 

3noubi in 45 Sefunben, 9?üdle in 6,7 Sefunben.

Er »ermag ein Karree »on 7 ftebenffelligen 3al)lett nac  ̂ ein

maligem Borfagen »or- unb rüdwärtS unb in ber Spirale ju wieber- 

f>olen. ©rei- unb »terffellige 3a^len multiplijiert er ober ergebt 

er in baS Quabrat, ef>e bie Aufgaben nod) red)t auSgefproc^en ftnb. 

Spielenb »ermag er Äubifwurjeln »on fect>S= unb ftebenffelligen 

3al)len auSjured)nen unb jwetftellige 3a^len in bie ttierte bis 

feĉ ffe pofenj ju ergeben, wobei bie 9^efultate bis in bie MiUiarben 

ge^en. ©ie @leid)ung x3 — 649 x2 — 111009 x + 58328361 — 0 

löfte er im kopfrechnen in 6 Minuten, ©ie 17. (2öurjel auS einet 

»ierjigffeUigen 3al)l gab er in einer Minute an.
©ie genaue pfydjologifdje Unterfucfmng f>at ju bem Ergebnis 

geführt, baß bie ßeiffungen 9?üdleS nic^t auf einem Spejial= 

gebäd)tniS für Einbrüde afuffifd)er ober »ifueller Art ober auf 

einem mecfyanifd) wirfenben Spejialgebä^tniS für 3a^len berufen, 

©ie fogenannten „rein med)anifchen" Bebingungen beS Be^alfenS 

treten beii^nt entfebieben jurüd gegenüber bem benfenben Erfaffen. 

M it einer erffaunlic^en ©ef<^>winbigfeit »ermag er in bent 3at>len- 

ftoff mat^ematifche Bedienungen ju erfennen unb tyn baburc^ auS 

einem bloßen Aggregat in ein organifterfeS ©anjeS »on einer be- 

ftimmten Struftur ju »erwanbeln.



Go hat aud) bie genaue pftydhologifche Untersuchung biefeö 

NechenfünftlerS bestätigt, waS fchon bte ©ebächtniSforfchung an 

burd)fchnittlid) Begabten feffgeffellt hatte: baf nicht ifolierte Ele

mente med)anifd) eingeprägt werben, fonbevn bap allenthalben, felbft 

bei jmnlidjem Stoff, bie ioerffelluttg ober Auffaffung oon Re

lationen unb bamit bie Komplefbilbung ber weitaus wirffamere 

gaftor ift. Somit ffellt ftch aud) auf bem ©ebiet beS ©ebäd)t- 

niffeS, baS am meiffeit Analogien für nted)anifd)e Naturoorgänge 

ju bieten fd)ien, ber o r g a n i s e  Eharafter beS ©eifteSlebenS immer 

flarer heraus. Nicht pfpchifche Elemente häufen ftch in 5U' 

fammen unb geftalten baburd; bie fogenannten höheren ©ebilbe, 

fonbern nur als Beffanbteile oon organtfterfen Komplexen werben 

bie Elemente aufgenommen unb reprobujiert.

15. Wie bei Empfinbungen unb Wahrnehmungen unzweifel

haft phhfiotogifche Borgänge beteiligt fmb, fo barf für beren Er

neuerung als reprobujierte Empfinbungen unb ©ebächtniS- (unb 

cPhanfajte--) Borftellungen ein gleid)eS angenommen toerben. AIS 

herrfd)enbe phhfiologtfche ©ebäd)tn iShhP0*^efe fann fol- 

genbe angefehen toerben:

3ebe (burch einen Neij oerurfachte) phhfiologifche Erregung 

in ber ©rophirnrinbe hinterläpf bafelbft eine gewiffe Nad)Wirfung 

(„Spur", „Neftbuum", „NeprobuffiottSgrunblage", „Engramm"), 

©iefe Spuren ftnb ©iSpofitionen jur Erneuerung eines bem erffen 

snehr ober minber entfpred)ettben ErregungSoorgangeS. Eine folche 

Erneuerung triff ein, wenn gleiche ober ähnlid)e Neije bie Sinne 

treffen. (Sogenannte „Ahntid)feitSaffojiation".) Sie erfolgt aber 

and) auf ©runb ber „BerührungSaffojiation". ©iefe erftärt man 

Phhfiologifch fo, baf) bie Spuren gleichzeitiger ober unmittelbar 

aufeinanber folgenber Erregungen burch befottberS teicht gangbare 

Neroenbahnen mifeittanber »erbuttbett feien; bie erneute Erregung 

einer Spur pftanje jtch barum leicht auf bie bamit affojiierten fort. 

3ene leid)fe ©angbarfeif ber BerbinbungSbahnen führt man barauf 

jurüd, bap bei gteid)jeitiger ober faff gleichjeitiger Erregung jweier 

Stetten ber ©rophiwrinbe biefe Erregung oon jwei Seifen her in 

bie oerbinbenben Ner»enfafern einffrönte unb btefe gleichfam „auS* 

fchleife". Bei ber mangelhaften Kenntnis, bie wir bis jetjt oon 

bem Wefen ber „ErregungS"oorgänge haben, fann bie Befd>affen- 

heit Stfer „Spuren" unb ber „AuSfd)teifung" noch nicht näher an

gegeben werben. M an behilft ftd) barum mit Analogien, um ju
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beweifen, bap materielle Vorgänge Nachwirkungen hintertaffen, 

bie eine Erneuerung jener Borgänge erleichtern. Ein wieberholt 

um benfelben Koffer geklungener ffarfer Sfrid behätf gewiffe Ein- 

fnidungen bei, bie eS erleichtern, it)u wieber barum ju legen. 

Ähnlich oerbteiben Spuren »om 3ufammenfalten eines Rapiers 

unb ein teid)ter Anftop genügt, um eS wieber in berfelben Weife 

jufammenjuftappen. Auch auf baS Sid)eintaufen »on Mafchtnen, 

baS Sichanpajfen neuer Stiefel unb anberer KleibungSftüde hat 

man hingewiefen. 3n allen biefen gälten »erben wohl gewiffe 

Umtagerungen fleinfter Teilten ftattfinben. WaS inSbefonbere bie 

„Aussteifung" ber ner»öfen Bahnen betrifft, fo beruht fte wohl 

barauf, baf! bie Neroenfubffattj in einen labileren 3uffanb »erfe^t 

Wirb, »ermöge beffen bie im Ner»en enthaltenen Energiemengen 

oerhältniSmäpig leicht ju einer ftch fortpflanjenben Enflabung 

gebracht werben (ähnlich »ie baS geuer an ber 3ünbfd)nur ent

lang läuft). , ,
16. ©iefe phhftotogifchen & h P ^ f en über Affojtafton unb 

Neprobuftion erfreuten »ielett fo einteud)tenb, bap fte überjeugt 

ftnb, bamit fei eine wirftiche phvfäologifche Erftärung ber ©ebächtniS- 

oorgänge gegeben. 3nSbefonbere in ber populär-pfychologifchen unb 

in ber päbagogifchen Ciferatur werben biefe fielen meiff atS feft- 

ftehenbe Wahrheiten »orgefragen.
Bei näherer Prüfung aber jeigt eS fich, bap biefe 5>t)pothefen 

boch nur innerhalb beffimmter ©renjen ErltärungSwert befreit, 

unb baf) ihnen noch eine Neihe ungetöfter Sch»ierigfeiten entgegen- 

ftehen. 3n »erbienftooüer Weife hat bieS neuerbingS namentlich 

Erich Becher in feinem Buch „©ehirn unb Seele" (1911) näher

auSgeführt. . . r
3unäd)ft mup eS auS prinjipielten erfenntmStheoretifd)en unb

metaphhftfdjen Erwägungen (auf bie wir erft fpäter eingehett fönnen) 

als eine offene grage bejeid)net werben, ob bie „Spuren unb 

„Affojiafionen", bie wir jur Erflärung ber ErinnerungSoorgänge 

annehmen, atS rein phhftologifd) ober auch jugleid) -  wie j. B . 

ber pfhchophhftfcl)e ^aralteliSmuS behaupten mup — als unbewupt 

pfhchifd) ju benfen finb. 3mmerl)in fönnte unfer biefem ©efichtä- 

punft biefeS unbewußt ^pfychifche auper Betrad)t bteiben; eS foil 

ja tebigtich parallele jum Phhfifäen fein, b. h- in feiner (aufalen 

Bejiehung ju biefem ftehen. Aber, wie wir fpäter jetgen werben, 

au* bie Anftcht oon einer faufalen Wechfelbejiehung jwifchen bem
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^^fifchen unb epftchifchen barf heute nod) al« bi«fufabet anerfannt 

werben. £egen wir fte jugrunbe, fo müffen bie „Spuren" unb 

„Affojiationen" im phhftfchen Sinne jwar al« notwenbige Seit- 

bebingungen für bie ©ebäd)tni«üorgänge angefehen werben, aber 

fie bürfen nid>t für mehr gelten. 3a, e« tt>irb gerabe fü r bie 

Anfiiht »on ber pft)d)Opht)ftfd)en Wechfetwirfung fpre<hen, wenn 

e« ftch jeigen follte, baff eine rein phhfiologifche Erflärung biefer 

Vorgänge »ielfac^ »erfagt. ©ie« ift in ber Sat ber Fall, wie hier, 

im Anfcf>lufj an Ved)er, gejeigt werben foil.
3unäd)ff ift eine prinjipielte Schranfe aller phtfwlogifdjen Er

ftärung un»erfennbar. ©ie ©ebächtni«»orgänge hefteten ja nicht 

lebiglid) in einer Erneuerung früherer Erlebniffe, fonbern in ber 

Erinnerung wiffen wir jugteid) um biefe Erneuerung, ©a« erneute 

Erlebni« ift nid)t einfach ba wie ein primäre«, fonbern in unb mit 

tym ift eine 3urüdbejiel)ung auf ba« frühere gegeben. So wirb 

j. V . ein ©egenftanb, an ben id) mid) erinnere, mit einem früher 

wahrgenommenen ibentiftjiert; ferner jene Wahrnehmung »ielfach 

in einen beftimmten Seifputtff ber Vergangenheit »erlegt. Alle« 

ba« bürfte ftd) prinjipiell ber phhftologifchen Erflärung enfjiehen. 

Eine Äauptfchwierigfeit erwächft biefer weiterhin au« ber Frage: 

wie fommf e«, bafj Spuren »on Erregungen, bie »on benfelbett 

Sinne«elementen her ber ©rofjlrirnrinbe jugeleitet werben, fid> nicht 

gegenfeitig ftören unb »erwifchen, wie etwa mehrere Aufnahmen 

auf berfelben phofographifchen glatte? So „gieren" wir 5. V . 

alle ©inge, bie wir aufmerffam befrachten. 3ahltofe Objeffe bilbett 

ffch bemna<h auf bem 3enfrunt unferer Ref^haut ab, unb bie »er* 

fchiebenften Erregungen ffrömen »on borf burch bie gleiten Rer»ett' 

bahnen nach berfetben Region ber ©ro§t)iwrinbe. ilnb boch fönnett 

wir bie Erinnerung«bitber ber gefehenen ©inge getrennt »onein- 

anber in« Vewufjtfein jurüdrufen. Wie foil man fich biefe ifolierte 

Aufbewahrung phhftologifd) benfen?
Wollte man hier mit Semon annehmen, baf! bie Reftbuen ber 

jeitlich »erfchiebenen Einbrüde in immer neuen unb neuen „En* 

gramm"fchichten aufbewahrf würben, bie ftch gegenfeitig nicht ftören, 

fo würben baburch bie Reftbuen ju ftarf »oneinanber ifotierf. ©ann 

wäre e« wieber un»erffänbti<h, »ie wieberhotte Einbrücfe »on bem« 

felben Objeft ju einem allgemeinen Wiffen um biefe« jufammen-- 

fliefjett; ja e« wäre nicht einmal ju erftären, wie ein neuer Ein- 

brud Reftbuen, bie in älteren Scf>id)ten lagern, reafti»ieren fönnte.
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Ein weitere« gnmbfät>lid)eS Vebenfen richtet ftd) gegen bie 

Erflärung neuer VerührungSaffojiationen burch 

reouna einer Va^n »on jwei Setten h«-_ Erfolgt j. V . ein -af 

unb ein ©eficht«einbrud gleichseitig, fo ^oü ftch bte ^ d>ê re" 
Reftbuen tiegenbe Vahn „au«fd)teifen"; erfolgen i>tefe

Seitlichem Abftanb, fo foil biefe i L ^ m a l S
audi wenn ftd) iene Einbrüde öfter wteberholen. Eine einmalige

Ernaung »on jwei Seiten her foU eine bauernbe Wirfung haben,

währenb fie wieberhotten Erregungen »on benfetben beiben Snb-

punften her tebigtich be«halb »erfagt fein foU, »etlfle *
seifig erfolgen. Wenn man ferner bebenft, ba£ j. V . unfere J ^

haut nicht nur in einjelnen fünften, fonbern tn ihrer gangen

Fläche fortwährenb gereift wirb, fo mu^te man annehme«, ti

nicht ju erwarten, bafc burch {eben neuen 
irgenbwelche optifchen Reftbuen erregt, aüe Reftbuen btefer 2lr

erregM»urben?^^^f^t^gif^en mu£ Die räumti^e eage

ber Spur" in ber ©ro^imrinbe abhängen »on ber Eintntt«fteOe

M  " Ä n L  « * .  * *  « J » »
gleiche (ober ähnliche) Reije reprobujiert, wenn fte aud) mch auf 

biefetben peripheren Rer»enenbigungen treffen. Ein R o t j .  . 

Wirb at« rot erfannt, gleichgültig, ob e« mit ber . 0
einer etwa« peripheren Stelle »ahrgenomm«  » r t .  *
aber mögtid), bafj alle qualitativ gleichen Retje, bjw. Erregungen, 

ju bemfetben Ort ber ©ehimrinbe fringeleitet werben, ob h f

»on ganj »erfchiebenen Retfautftellen au«gehen^ guieber-
Rod) fchwerer wiegt biefer Einwanb, wenn man an ba« Wieber

e rfe n r»on © Iffa lte n  beift. ^  
bei ber erneuten Wahrnehmung bte £age be« ^ auf f e® 
Sieben ift, fonbern auch, »en« ©röfje unb Farbe ber betreffenben 

q L . r anbere finb. So erfennen wir ohne Sch»tengfeit ba« elbe 

® o tt roteliet, m m  e« aud, mit jröfeten »tw an6et8fatki9en fettem

StbtUÄ  «rm «9 Me s«»6t>nIM>e «otfte«
ber Refibuen nid)t bie befcheibenfte ^ h a n t a f ' e  |

flären. ©enn banach fott ja ba« R<efljmtm
unb ©eftalt be« Einbrud« ein für allemal beftnnmt fein. An bie)

Starrheit ber Refibuen fd)eitert bie Erftärung ber Eebenbigfett ber



phantafte. Selbff bie mannigfachen Wanblungen, beiten bie Er* 

VnnerungS»orffellungen unterliegen (befonberS tyre Berallgemeine- 

rung), fügen ftcf> faitm in bie phhjiologifcf>e &i)pofhefe ettt. 3^r 

gegenüber tff atfo fritifche Q3orftĉ t burd)auS am piat>e, jumal ba 

fte tn tyrer bisherigen ©effalt fcbwertid) ber großen Bebeutung 

gerecht werben fann, bie Aufmerffamfeit, Komplefbilbung (unb ba

mit baS 9?elationSbewußtfein), ferner ^Bollen unb bie »on ihm 

getragenen 3iel»orfteUungen auf bie ©ebä<$tniSleiffungen haben.

S ieb jehnteS Kapite l

3)ie ^lufmerffamfeit

1. 3ebermann weiß, WaS Aufmerffamfeit ift; fd)on baS kinb 

»erffeht bie Attfforberung, aufmerffam ju fein, unb both herrfcf>t in 

ber gütigen Pfychologie über bie Begri ffSbeffimntung ber 

Aufmerffamfe i t  unb »ollenbS gar über ihre E r f l ä r ung  »iet 

Streif. 9Bir befcfyränfen unS aud) hier jutneiff auf bie Befchreibung 

unb fucfjen unS in ber AuSbrudSweife möglid)ff im Einflang mit 

bem allgemeinen Sprachgebrauch ju halfen.

©iefer leitet fofort ju ber Feftftellung, baß nicht einzelne 

Erlebniffe ober BewußtfeinSinhalfe „aufmerffam" ftnb, fonbern 

baß w ir felbft eS ftnb. ©ie Aufmerffamfeit wirb bemnad) als 

ein Berhalfen beS 3d) gefaßt, baS (wie fchon bie »orwiffenfehaffliehe 

Erfahrung geigt) in »ergebenem ©rabe »orhanben fein fann.

Ferner fönnen wir ffetS bie AuSfage mad>en, baß wir unfere 

Aufmerffamfeit (unwillfürlid) ober willkürlich) au f etwas r ieten. 

‘S'iun haben wir bereits bie überaus mannigfadjen Erlebniffe, in 

benen wir auf etwas geiffig gerietet ftnb, als Erlebniffe beS 

©egeitffanbSbewußffeinS jufamntengefaßf. W ir müffen alfo 

bie Frage aufwerfen, wie fich ©egenffanbSbewußtfein unb Auf

merffamfeit jueinanber »erhalten. Unter ben neueren P ro lo g e n  

hat befonberS Sheobor £ippS ftd) bemüht, bie Beziehung jwifd)en 

beiben beftimmt ju faffen. 3n freiem Attfd)luß an ihn möchten 

wir figen: 3n jenem Berhalfen beS 3ch, baS wir Aufmerffamfeit 

nennen, fonftituiert ftch für unS baS ©egenffanbSbewußtfein: ©egen

ffänbe ftnb für unS erff ba, fofern wir aufmerffam auf fie finb. 
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©agegen barf man natürlich nid)t einwenben, bie ©htge feien 

boch ba, gleichgültig, ob wir unfere Aufmerffamfeit barauf richteten

ober nicht. ES ^anbelf ftch ia 9«r nic^  um bte reate W en5 
ber ©inge, fonbern barum, baß fte fü r  unS ©egenffänbe werben, 

b. b. baß wir fie bemerfen, beachten. Wie »iele ©inge, bie ben 

llmftänben nad) »on unS wahrgenommen werben fönnten, werben

tatfäcblich »on unS ganj überfel)en!
©amit iff bie SKöglichfett gegeben, baß jwar 9vetje unfere 

SinneSorgane treffen unb Empfinbungen in unS erregen, baß bte)e 

aber fojufagen in ber Peripherie beS BewußtfeinS bleiben; bann 

[teilen fte für unS auch feine Objefte bar; fte ftnb BeWußtfetnS- 

inhalte werben jeboch nicht für unS ju „©egenffänben"; fte werben 

(um mit Wunbt ju reben) „ per jipiert", aber•nid* 
gelangen nur in baS „Blidfelb", nicht tu ben „Bltdpunft beS

93m©ewbT’in betn hier berücEfid>ttgten Fall, baß äußere 9Seije 

unfere Sinne erregen, iff nun baS 3uffanbefommen eineS jwtefachen 

©eaenftanbSbewußtfetnS möglich- Bei unferem gewöhnltchen Ber- 

halten ftnb nid)t bie Empfinbungen als fold>e bte Objefte unferer 

Aufmerffamfeit, »ielmehr bie ©inge, als beren Eigenfd) affen ober 

Wirfwtgen bie Empfinbungen im nai»en Bewußtfein inftinfti» auf- 

gefaßt werben, ©ie Empfinbungen felbft jebod) werben ©egen

ftanb bei ber Einffellung auf pft>d)otogifd)e Wahrnehmung unb 

Beobachtung, wobei fte nid)t mittels Kategorien ber äußeren Welt 

(wie „©ing", „bingtiche Eigenfd)aft"), fonbern mittels pfhd)ologtfd)er 

Begriffe (wie „BewußtfeinSinl)alt", „ErlebniSelement") aufgefaßt

(apperjipiert) werben. . . .
©iefe jweife Art beS ©egenffanbSbewttßffetnS bringt unS

»iefct in ffitinnmmg, b«fl »et begriff „®egenft<mV nac(, unfetem

SmadjMbrauct, )a »iel tneflt u.ib SKannigfattigeteS bedeutet dB

nur phöftfehe ©inge. Aber mögen bie ©egenftänbe auch fern, weld)e

fie wollen, ph#W * ober pft)d)if<he, reale, ibeale ober phänomenale,

ftetS ftnb fte Ob je f t  für  unS nur infofern, als wir bte Auf*

merffamfot^auf f ^  ^  mit Aufinevffamfeit Erfaßte, b. M>ie

©egenftänbe unfereS BewußtfeinS, ju betreiben im Unterf^ieb

»on bem, waS als bloß perjipierter BewußtfemSmhatt gletchfam

im Äintergrunb bleibt, fo ftnben wir bet ben P ro lo g e n  Probt-

fate wie Kar unb beutlich, lebhaft unb einbrtngltch. Snbeffen burften 
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nur bic beiben testeten in aßen gälten jutreffenb fein; benn eS 

fatttt fein, bafj wir auf ©egenftänbe unfere Aufmerffamfeit rieten, 

bie ung gar nicht flar unb beuttid) ftnb; man benfe an Beobachtung 

in ber Dämmerung, an angeftrengteS Nachftnnen über eine unS 

mtöerffänbliche Stelle ufw. DaS entfd>eibenbe Merftnal bürfte eben 

baS fein, bafj baö aufmerffam Erfaßte für unS ©egenftanb wirb.

Die Übergänge jwifd)ett bem Bead)teten unb Nidjtbeachteten 

ftnb ftiefjenbe unb auch innerhalb beS Beamteten fann manches 

nod) in höherem Mafje »on ber Aufmerffamfeit erfaßt fein wie 

anbereS. Über biefe »erfd)iebenen BewufjtfeinSgrabe hat neuerbhtgS 

bie Unterfuchung »on E. QjÖeffpJjat £id)t »erbreitet. Die wichtigsten 

Unterfchiebe ftnb: 1. b«3 btofje ©egebenfein eineS 3nhalfS; 2. bte 

Beachtung; 3. bte Konftatierung. DaS „©egebettfein" als nieberfter 

BewufjtfeinSgrab Würbe eben beim gehlen ber Aufmerffamfeit »or- 

hanben fein. Der 3nf>alt wirb bann nicht jum ©egenftanb (Weber ber 

äußeren nod) ber inneren Wahrnehmung). Die „Konftatierung" be

fteht baritt, baf} wir beim Ergebnis ber Beachtung »erweilen, unb 

eS eigenS fixieren, j. B . burch Beilegung beS NantettS, womit ein 

UrteilSerlebniS gegeben ift. Bielfad) geht bem ein Stabium »orauS, 

baS beS „potentiellen WiffenS", inbem baS Urteil ftd) »orbereitet, 

tmb baS Subjeft bie Sicherheit bejitjt, eS fällen ju fönnen. Diefe 

Beobachtungen beftätigen ihrerfeitS bte enge 3ufammengehörigfeit 

»on Aufmerffamfeit unb Erlebniffen beS ©egenftanbSbewufjtfeinS.

Dafj ber ©egenftanb wirflid) beurteilt unb baburd) erfannt 

(aufgefafjt, »erftanben) wirb, ift freilich mit bent Borhanbenfein 

ber Aufmerffamfeit nicht notwenbig gegeben. W ir fönnen aud) 

auf ein Objeft unfere »olle Aufmerffamfeit wenben, baS unS babei 

un»erftänblid) unb rätfelhaft bleibt. Aber eS ift unS bann bod) 

„etwaS", b. h- ©egenftanb, fretlid) nod) fein irgenbwie beftimmter. 

SeboCh werben burd) bie Aufmerffamfeit fofort Denfprojeffe an* 

geregt, beren 3iel bie nähere Bestimmung ift.

Dafj wir bie Aufmerffamfeit junt ©egenftanbSbewufjtfein in 

engfte Bejiehung fet3en, befagt nicht, bafj fte für anbere Erlebnis* 

gattungen feine Bebeutung habe. Btelmehr wirb ber ©egenftanb 

unfereS gül; tenS, Wertfd)ät) enS unb W o l lenS  aud) ©egen

ftanb ber Aufmerffamfeit fein; ferner fönnen wir auf biefe Erleb- 

niffejetbft unfere Aufmerffamfeit ju ridjten fud)en; bajj fie enblid) 

unter ben Beb ingungen  ber Aufmerffamfeit eine wichtige NoUe 

fptelen, wirb noch fpäter ju jeigen fein.
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Wanbern berfelben über eine SOfohrheit »on Objelten nic^t ganj 

leicht ju unterfd)eiben iff.

4. ©iefe Enge beS BewußtfeinS ober richtiger ber Aufmerf

famfeit iff and) baS Wefentlidje in ben Erlebniffen, bie mir al« 

(tfolierenbe) Abffraf f ion unb A n a l h fe  bejeidjmen.

©ie ©egenffänbe, mit benen mir eS tl>eotetifd> ober praftifch 

ju tun hoben, ftnb meiff »tel fomplijierter unb reicher an Be

stimmungen, als bafj fte in ihrer Totalität »on unS jeweils erfaßt mürben, 

©er (reale ober ibeale) ©egenffanb „an ftch" enthält alfo meiff weit 

mehr, als „für unS" ©egenffanb wirb. BieleS mag überhaupt 

nic^f bewußt werben; anbereS, WaS bewußt wirb, bleibt unbe

achtet unb infolgebeffen unbeffimmt unb flüchtig. Bon aliebem 

Wirb „abgefehen", „abffrahiert", unb infolgebeffen wirb baS auf

merffam Erfaßte relati» ifolterf, b. h- gefonbert »on bem, waS im 

©egenffanb bamif jufammengehört. ©eShalb bürfen wir hier »on 

„ifolierenber A b f f r a f t io n "  reben. Sie fe$f unS in bie £age, 

felbft folcheS, waS im anfd)auticl)en Erlebnis in fo innigem 3u- 

fammen ftch barbietet, Wie Qualität unb 3ntenftfät einer Emp

finbung ober wie ©eftd)tSempftnbung unb räumliche AuSbehnung, 

für unfere Beachtung ju trennen (wobei bie SKöglichfeit gefonberfer 

Bariafion eine wichtige ilnterffü^ung bietet). Snbem wir ferner 

bie Aufmerffamfeit fufjefft»e »ergebenen Momenten eineS ©egen- 

ffanbeS juwenben, „analpfieren" wir ihn (waS wieber eine BorauS- 

fetjung ber Befchreibung iff). —

W ir ftnb nun freilich gewohnt — unb ber Sprachgebrauch 

ber £ogif ffütjf biefe ©ewöhnung — unfer Abftraftion bie ©e- 

winnung ber allgemeinen Begriffe auS ben inbi»ibuell fonfrefen 

Objeften ber äußeren unb ber Erlebnis-Wahrnehmung ju »erffehen. 

W ir haben barum bis jetjf »on „ifolierenber" Abffraftion gefprochen 

unb müffen noch hinjufügen, baß baS Einjelne, bem wir babei 

unfere Aufmerffamfeit juwenben, burcfjauS feinen inbioibuell-fonfrefen 

Eharafter behält. Wenn ich 5* B . an einem »or mir liegenben 

Blatte »on feiner Figur unb AuSbehnung abfehe unb nur bie Farbe 

beachte, fo nimmt biefe beShalb feinen „allgemeinen" Eharafter an.

Bon ber „ifolierenben" Abftraffion ift alfo biejenige, bie ftch 

jum Allgemeinen erhebt, nämlich bte „generaltf ierenbe", fcharf 

ju unterfcheiben.

SKan fann aber bte Frage aufwerfen, ob für biefe letztere 

nicht auch bie Aufmerffamfeit »on Wichfigfeit fei. ©aS iff, wie
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mir fcheint, ber Fall, boch fojufagen im negati»en Sinne, ©enn, 

Wie ftyon bemerft, gelangt baS, waS wir nicht aufmerffam erfaffen, 

nur unbeffimmt unb infofern „allgemein" ju unferem Bewußtfein 

(Wenn eS nicht überhaupt ganj unbewußt bleibt).

Wie häufig begegnen unS Fälle wie bie, bafj wir »on einem 

SEftenfchen, mit bem wir eben gefprochen h^en, nidjjtS Näheres 

angeben fönnen über feine kleibung, bie Färbe feiner Äaare ober

Augen ufw. _
©iefe Ungenauigfeit ber Wahrnehmung (bie mit ber Enge 

beS wirflich Beachteten gegeben ift) läßt »iele Objefte, bie im ein

zelnen recht »erfchieben finb, unS ähnlich erfcf) einen. 9?un fönnen 

aber Spuren früherer Einbrücfe, unb alles, waS bamit affojiiert iff, 

nicf>t bloß burch gleite, fonbern auch burd) ähnliche WahrnehmungS- 

objefte erwetft werben, ©ie gleichen Worte fönnen alfo »on einem 

großen KreiS ähnlicher Objefte in unfer Bewußtfein gerufen werben.

©iefe Satfache, bie wir noch bei ben fpracherlernenben Kinbern 

in oft überrafchenbem Umfang fonftatieren fönnen, bürfte auch für 

bie BUbung ber Sprache bei ben primiti»en 9ttenfd)en »on Be

beutung gewefen fein. Sie erflärt freilich nicht jenes Moment im 

Wefen ber Sprache, baß Worte als 3eichen für ©egenftänbe in 

Berwenbung famen. Aber biefe eigenartige Bejiehung beS 3etchenS 

jum bejeichneten Objeft als Ergebnis einer befonberen geiffigen 

Funftion einmal »orauSgefe^t, erflärt bie Unbeffimmfheit ber Wahr

nehmung bie Bejiehung ber Worte auf einen weiten KreiS ähnlicher 

Objefte. (3n gleicher Dichtung muß baS Unbeffimmtwerben ber 

ErinnerungS»orffellungen wirfen.) 3n bem Bewußtfein ber Be

ziehung beS Wortes auf eine Bielheit ähnlicher ©egenffänbe, auf 

ein gewiffeS ©ebiet, eine „Sphäre" »on Objeften, befteht aber in 

»ielen Fällen baS BegriffS-(bjw.BebeutungS-)erlebniS. 3a, man barf 

Wohl fagen: baS unbeffimmt ober »erfchwommen Wahrgenommene 

unb Borgeffellte bilbet bie anfchauliche Unterlage für bie in ben 

Begriffen gemeinten „allgemeinen ©egenffänbe", wie j. B . Pflanje,

^ier, SRenfch überhaupt.
Mithin bürfte auch bie Aufmerffamfeit, fofern fie unS ffetS 

»on fo »ielem Einjelnett abfeben läfjt, ju ber generaüfierenben Ab

ftraftion unb bamit jum 3uftanbefommen ber allgemeinen Begriffe 

beitragen.
5. ©iefe Erörterung ber Aufmerffamfeit als eineS wefenflidjen 

Moments bei ber ifolierenben Abftraftion unb ber Analpfe, fowie bei
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ber generoltjterenben Abftraftion unb bee Vegrtff«bilbung füf;rt jwar 

tn geiteftfche Fragen hinein, bod) fte überfc^reitet an unb für ft* 

md)f ben Rahmen ber Vefchretbung; e« »erben ja nur bie Erleb- 

mffe be« ifolierenben unb generalifterenben Abffrahieren« burd) ike 

Kennjetchnung al« Aufmerffantfeit«phänomene gefchtlbert

©ie Vefchretbung ber Aufmerffamfeif muft aud) gewiffe Jorperlicbe 

Symptome berudftchftgen, bie jwar vielfach mehr al« unwefenflicbe 

.e,^ ®r^ einunQen aufgefaftt »erben, bte aber fo regel
mäßig auffreten, baft »o^l tiefere 3ufammenf)änge mit ber Auf

merffamfeit felbft vermutet »erben bürfen. Auf biefen förderlichen 

Veglettvorgdngen beruht e«, bafc » ir  ben Menföen anfehen, ob

ftC ftnb ober nic^  SB«*« biefe Vorgänge aueb ganj
unwtllfurltch etntrefen, fo fontmen fte boch burd) VeWegungS- 

Spannung«- unb Örganempfinbungen jum Vewufttfein, freilich 

flnb fte tn ber Regel nicht felbff beachtet, fonbern verbleiben im 
Vewuftffetn«hinfergrunb.

©a« Vegleitetfein von Auöbrudöftjmptomen hat bie Aufmerf < 

famfett mit ©efühl«- unb <333itfengerlebniffen gemein (»a« jugteicb 

auf tiefere 3ufammenhänge mit folgen hittweiff). W ir  »erben bei 

Erörterung btefer ber Mefhoben unb M f«m itte l gebenfen, wo- 

burch man eine genauere Regiffrierung biefer förperlic^en Vorgänge 

verfugt hat. ©te Xlnterfud>ungen haben h ö f l i c h  ber Vegleif- 

erfd)etnungen ber Aufnterffamfeit noch ju »enig gefieberten Er- 

gebntffen geführt. 3u biefen gehören aber ge»iffe Äemmungöer- 

f^etnungen, fo in ber Afembewegung. Vefannt iff ja, baft 

,J?enfd>en, bte in lebhafte Unterhaltung vertieft ftnb, leicbf lang- 

famer gehen ober ffehen bleiben, ©iefe &emmung«vorgänge ftnb 

von befonberem 3ntereffe, »eil ftch aud) bie Verengung be« Ve- 

»uftffetn« al« Hemmung auffaffen läftf. Sie beffe^f barin, baft 

Retje, benen bte Aufmerffamfeit nicht juge»enbef iff, gar nicbf 

»trfen, ober nur fch»ach be»uftfe Empfinbungen au«löfen. Ebenfo 

bietbett reprobujterte Vorstellungen ober ©ebanfen, benen bie Auf*

Tn iTr f  H T  f l ?  ^  f°äufa9en „pafftv", i^r Einfluß auf 
ben Ablauf be« pf^ifchen ©efcheljen« iff gehemmt.

, ' ber befd)reibenben ^fpdjologie Ralfen ftcb
auch bte FeffStellungen über bie © a u e r  ber Aufmerffamfeif. M an  

»tU feffgeffellt haben, bafj fd>»ache Sinne«reije (H e iden , leife

5  w , f t bie ^  Unfere ^^fnterffamfeit richten, me^r ober »eniger 
penotifch für un« verf<h»inben unb »ieber auftauchen. M an  fteht
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batin ein periobifdje« S<h»äd)er»erben, glei«hfam Ermatten, ber 

Aufmerffamfeit, ba« man al« „Aufmerffamfeit«fd>»anfung" be* 

jeid)nef. Eine ver»anbfe Erfd)einung iff bie, bafj unfere Aufmerf* 

famfeit nur »enige Sefunben — burchfd)nittlt<h brei bi« ad)f — 

bemfelben Einjelgegenffattb juge»anbt bleiben fann; fte f<h»eift 

bann ab. ©em »iberfpri<ht ntdjf, baft »ir vielleicht ftunbenlang 

mit gefpannter Aufmerffamfeit einem ScE)aufpiel, einer ßeftüre 

folgen; benn hierbei »echfeln bie ©egenftänbe fort»ährenb.

7. Vemühen » ir un«, berartige« Abfd)»eifen unb Ermatten 

ber Aufmerffatnfeit ju verhüten, fo haben » ir ba« Erlebni« ber 

» i l l f ü r l i d )e n  Aufmerffamfeif. Vei ihr fonffatieren » ir Aftivitäf, 

Selbfftäfigfeif. Wo biefe Merfmale im Erlebni« fehlen, »o ein* 

fach bie ©egenffänbe einbringlxch unb lebhaft für un« ba finb, ba 

fpri<ht man von un» i l l fü r l icher  unb pafftver Aufmerffamfeif. E« 

»äre aber irrig, »enn » ir „pafftv" hier im Sinne eine« beffripfiven 

Merfmal« faffen »ollfen. Rid)f tninber »ürbe e« anbererfeU« 

über bie ©effription hiuau«gehen, »enn man betonen »ollte, baft 

»ir ja auch bei un»iUfürlieber Aufmerffamfeit äufterff „aftiv" fein 

fönnen, j. V . beim Auffaffen eine« Cefeftoff«, bei einer Veobad)tung, 

öer ßöfung einer Aufgabe. Weber aftiv noch pafftv fühlen » it 

un« bei ber un»iHfürtid)en Aufmerffamfeif, »enigften« in ihrer fon-- 

jentrierteffen Form; ja man fann gerabeju fagen: » ir fühlen unb 

wiffen von un« überhaupt nid)f«; » ir ftnb ganj „verfunfen" unb 

„Verloren" in ben ©egenffanb; » ir haben un« felbff ganj vergeffen. 

©egenffänbe ftnb ba. Wenn »ir hinjufe^en: „für un«", fo fagt 

ba« eigentlich fä>on ju viel, unb e« foil nur ben Hnterfchieb von 

ber blofjen realen Ejiffettj ber ©egenffänbe anbeuten.

8. An bie Vefd)retbung ber Aufmerffamfeit felbff reihen ftch 

al« »eitere Aufgaben bie Fefffiellung ihrer Vebingungen unb ihrer 

Wirfungen. Sofern » ir  hierbei mehr au«fagen »ollen al« einfach 

gewiffe Regelmäftigfeiten in ber Folge von Erlebniffen, gehen wir 

alterbing« über bie blofje pftxhologifche Vefchreibung hmau«.

©ie V e b i n g u n g e n  bafür, baf} unfere Aufmerffamfeit ftch 

auf etwa« richtet (b. h* bafj e« für un« ©egenftanb wirb), ftnb ent

hebet mehr äufjere (objeftive) ober mehr innere (fubjeftive). ©afj 

e$ ftch nur um ein relative« Überwiegen be« einen ober be« anberen 

Merfmal« hanbelt, wirb bie nähere Vefrad>tung jeigen.

A l« „äuf jere"  Vebingungen ber Aufnterffamfeit hat man 

feffgefteUt (unb teilweife in ihrer Vebeutung näher unterfucht):
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a) ©ie relati»e 3 fo tier ung »on Neizen, bag Sichabheben oon 

bee Umgebung. 60 jiehf audj baö Bewegte unb überhaupt bag 

ftd) Anbernbe letzter bie Aufmerffamfeit auf ftd).

Natürlich fpielf aber babei bte Unterfd>iebgempftnblid)feit für 

3ntenftfäfg»erfChiebenheifen unb bie Unterfcheibunggfähigfeit für 

qualitative ©ifferenjen eine Nolle, ©ag finb jeboch Bebingungen, bie 

im Subjeff liegen. Sie fönnen teilg auf angeborenen Anlagen ober 

Übung berufen unb relati» bauernb fein, feilg fitrjer bauernben 

Schwanfungen unterliegen. 60 wirb burd) Ermübung, Alfohol, 

Kälte bie Unterfcheibunggfähigfeit herabgefe^f, burch Erholung, 

mittlere Temperatur, Koffein u. a. geffeigerf.

b) ©ag befonberg S ta r fe  unb ©rofe .  Ein lauter Knall 

ober ein gewaltiger ©onner, grelle £id)treije, bie rieftgen ßeftern 

eineg ptafafg erregen bie Aufmerffamfeit. Aber auch h‘<* ift ber 

3uftanb beg Subjeffg nid)t gleid)gültig. Sinb j. B . berartig mächtige 

Einbrüde einem Subjeft etwag ©ewohnteg, fo Werben fte »on ihm 

unter Umffänben gar nicht mehr beachtet, ©ie lauten ©eräufche 

eineg gabrifbetriebg fönnen »on Arbeitern ganj überhört werben.

c) ©ag zufällige räumliche B e rh ä l t n i g  ber Neige ju 

ung unb unferen Simtegorganen. ©ag Nahe ftnbef im allgemeinen 

mehr Beachtung alg bag gerne; ebenfo bag zufällig gtfterfe mehr 

alg bag nur mit ber Peripherie ber Nefshaut Wahrgenommene, 

©er Anteil beg Subjeffg iff hier auch un»erfennbar. Noch mehr 
gilt bieg für:

d) bag Neue (Seltene, Ungewohnte) unb Unerwartete; 

benn beibeg hat biefe Eigenfchaft ja nur in Beziehung auf bag 

jeweilige Subjeff. Sntmerhtn gibt eg gar mancheg, wag für ben 

©urchfchnitf ber jeweils in Betragt fomntenben 3nbi»ibuen alg 

„neu" unb „überrafchenb" bezeichnet werben fann. Befannt ift, 

baf auch bag Aufhören eineg gewohnten Neizeg alg etwag Neueg 

unb Unerwartefeg bie Aufmerffamfeit erregen fann: j. B . „Man 
hört bie Stille".

©iefe äuferen Mittel, bie Aufmerffamfeit zu erregen, finben 

befonberg in ber Neflame unb bei Augffetlungen in Schaufenffern 
ufw. praffifd>e Berwenbuttg.

9. Bei ben „inneren" Bebingungen für bag 3uffanbefommen 

»on Aufmerffamfeit machen ftch We inbioibuetlen Begebenheiten 

in weit höherem M afe geltenb. Ebenbarum »errät fich oft bie 

Eigenart eineg Menfchen gerabe in bem, wag feine Aufmerffam*

fett erregt. Befonberg trifft bieg zu für bie erffe ©ruppe ber 

inneren Bebingungen:

a) ©ie Sntereffen beg 3nbi»ibuumg. Wag mif unferen 

Werffdhäfjungen, Neigungen unb Strebungen zufammenhängt, für 

bag ftnb wir intereffiert, b. h- bag erregt befonberg leid)t unfere 

Aufmerffamfeit. Matt fann bag 3ntereffe in biefem Sinne ge* 

rabeju alg eine ©igpoftfion zu Aufmerffamfeit (eine „Bead)tungg- 

bigpofttion") bezeichnen. Nid>f zu »erwechfeln mit biefem — er- 

flärenben — Begriff iff 3ntereffe alg ©effriptionSbegriff. Ee 

bezeichnet bann ein ßuffgefüht, bag off bie aufmerffame Befchäf- 

tigung mit einem ©egenffanb begleitet.

©a bag, wag unferen 3ntereffen enffpricht, befonberg geeignet 

ift, bie fogenannfe unwitlfürliche Aufmerffamfeit zu erregen, fo 

ergibt ftch, btefe burchaug nicht jegliche Willengbefäfigung aug* 

fchlieft, fonbern nur bag bewuffe, abftchtliche „Wollen" im eigent

lichen Sinne, ©agegen fann alg Bebingung ber unwitlfürlichen 

Aufmerffamfeit ein triebartigeg Wollen angenommen werben, eine 

Annahme, bie freilich über bie Betreibung beg Erlebniffeg hinauggeht.

b) Bebeuffam ift bie Beranlagung unb Übung beg 3nbi»ibuumg 

audh infofern, alg bie g ä h ig f e i f  ber Konzen tra t ion  über

haupt auf ©runb biefer gaftoren fehr »erfchieben iff. M an braucht 

bafür nid)f an bag berühmte Beifpiel beg Ard)imebeg zu erinnern, 

<*ud) an Kinbern h<*t 8- B . Meumann beobachtet, baf fte nicht fetten 

„unfer gröf fern Straf entärm, bei fehlerem £id>f unb fchtechfer £uft, 

bei Störungen burd) anbere Kinber unb fogar burch bie eigenen 

Ettern, an einem fd)Iechten Tifd), oft nur auf einer genfferbanf, 

mit grofer Konzentration ihre Sd)utarbeif augführen fönnen".

Auch bie Menfchen, bte ber Bolfgmunb atg „zerffreuf" be- 

ä«id)net, ftnb in ber Neget fold)e, bie auf bag, wag fte innerlich 

befchäftigt, in auferorbentlid^em M afe fonzentriert ftnb, fo baf 

fte ihre Aufmerffamfeit nicht auf bag richten, Wag fte nach ber 

Meinung ihrer Mitmenfchen beachten fottfen.

3n biefem 3ufammenhang fei ber Berfudhe gebaut, bag 

^ a f  ber Aufmer f fam fe i tg fonzen tra t ion  experimentell 

feffzuffellen mit Hilfe »on Neizen, bie jeweitg nötig ftnb, bie Auf- 

merffamfeit abzulenfen. Atteg, wag geeignet ift, bie Aufmerffam* 

êit auf ftch 5U z^hen, ift aud) geeignet, fte »on einem anberen 

®egenftanb abzulenfen. M an beobachte z- B . Menfchen in einem 

-efefaal, bie auf ihre £eftüre fonzenfriert ftnb. Ein plö^li^eg



©eräufd) ertönt bur$ baS Fatten eine« Bud>eS. Sofort fahren 
etnige köpfe in bte &öf>e.

AtS befonberS ffarf abtenfenb fcaben ftĉ  bet ben genannten 

Berfud>en 9?etje erwiefen, bie baS 3ntereffe erregen ober fonft ae- 

eignet ftnb, ©efütjle auSjulöfen, wie 3. <23. ftarfe ©erücbe. 3nter- 

mittierenbe 9?e.je wirten ffärfer als fonffanfe. 3u allgemeineren 

Ergebntffen fiaben aber btefe Experimente nidjf geführt, weit bie 

Berfud)Sperfonen jl$  »ielfa$ batb an bie Störungen gewöhnen 

ja burcfy erfjöfjfe konjentration unfer ümffänben frofj ber AWenfuna 

beffere AufmerffamfeitSteiffungen juffanbe bringen.

diejenigen^ aber, bie nur eine relati» geringe Fä^igfeit beftfcen, 

fid> ju fonjentrieren unb bie ft$ fe^r leid>t ablenfen (affen finb 

beS^atb ntc f̂ etwa außerffanbe, aufmerffam ju fein, eS liegt bei 

i^nen »telme^r ein anberer, mef>r fluftuierenber AufmerffamfeitS- 
fDpuS »or, wie er befonberS im jugenbtid>en Atter überwiegf

c) 9?eben fotdjen relati» bauernben inbimbuetten Fäbiqfeifen 

fomnten mej>r »orüberge&enbe 3uffänbe beS Subjefts eben- 

falls atS Bebmgungen ber Aufmerffamfeit in Betragt. So wirft 

im allgemeinen eine freubige ©efamfffimmung begünffigenb, inbem 

fte au<$ über Ilm- unb SWifwelf einen »erflärenben Stimmer wirft 

ber aueS anjte^enber unb intereffanter mac^f. ©emüfSbepreffton 

bagegen ffumpft ab, läßt bie dinge frwial unb langweilig er- 

föeinen. 61er muffen au$ gewiffe P&t)fiologifc^e Bebingunaen 

erwähnt werben, ©efunb^eif unb Frifc^e ffeigern bie F^igfeif jur 

^lufmerffamfett; ebenfo regen einjelne ©enufjmiffel wie §ee kaffee

n>irt> ftC keintr«^tigf bur<$ aHeS, WaS bie 
Blutbeföaffen&etf föäbtgf, wie fd>led)te £uff, »erfe^rte Ernäbruna 

ober burd) alles, waS bie Blut»erforgung beS ©c^trnS berabfefc/ 

wie ffarfer Blut»erluff ober baS Abffrömen beS BtufeS na* bem 

Sp?agen wie eS nad) ben Stta^tjeiten eintritt. Plenus venter non 

studet libenter. Aljnlicf) wirfen Ermübung unb Alfoljolgenufi

d) die günffigffe Berfaffung beS Subjefts bafür, baß efwaS 

unfere Aufmerffamfeit auf ftcf> jie^f, iff, baß wir eS „erwarten" 

baß wtr barauf »orberetfef", auf eS „eingeffellt" ftnb. dabei wirb 

baS kommenbe fojufagen »orweggenommen, inbem wir eS anfc&au* 

? ?  baran benfen. diefe Borwegna&me fann in
»ergebenem ©rabe beff immt fein: »on ber ganj allgemeinen 

Erwartung, baß efwaS fommen wirb, bis jum ganj befatUierfen 
-iluSmaten beS Be»orffefyenben.
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10. diefer 3uffanb ber E rwar tung  (Borbereitung ober Ein- 

ffellung) ift bereits felbff ein AufmerffamfeitSjuftanb; er t>af nur 

baS Eigenartige, baß fein Objeft als jufünftigeS bewußt iff. £rttt 

eS ein, fo wirb iljmt fofort bie »olle Aufmerffamfeit juteil. Snfofern 

gehört biefer 3uffanb jugleid) ju ben Bebhtgungen ber Aufmerf

famfeit.

BefonberS ^eaffionSöerfudje mannigfad)er Art |>aben ©eiegen- 

£eit gegeben, biefe „Borbereitung" felbft nä£;er ju unterfudjen. Bei 

biefen Berfud>en tff ben Berfud)Sperfonen bie Aufgabe geffeltf, auf 

baS Erfd)einen eineS 9?eijeS l)in eine beftimmte Betätigung »or- 

juneljmen, j. B . auf einen opfifcfyen ober afu[fi|'d)en 9?eij eine Be

wegung auSjufü^ren ober ju einem erfcfyeinenben Wort ein anbereS, 

in einer beffimmfen Bejielmng ffe^enbeS, ju fud>ert ufw.

damit bie Aufmerffamfeit bei ber 9?eaffion möglic^ff gefpannt 

iff, £>at eS fid) als nüfjlid) erwiefen, bem 9?eij ein Borftgnal »orauS-- 

jufd)icfen. Etwa IV2 Sefunben ift bafür bie günffigffe 3eit. Bei 

fürjerer Frift ftnb wir teid)f mit ber „Einteilung" nod) nic^f fertig, 

unb ber 9?eij überraf^t unS; bei längerer erlahmt unfere Auf- 

merffamfetf wieber.

Ferner fann bei ber Borberetfung unfere Aufmerffantfeit enf- 

weber me^r auf ben fommenben 9?eij ober auf bie »orgefd>rtebene 

9?eaftion gerichtet fein. 3m erfferen Falt rebet man »on „fen- 

forieller", im jweiten — falls bie 9?eaftion tn einer Bewegung 

beffe t̂ — oon „motortfdjer" ober „muSfulärer" Einffellung. Bet 

ber lederen wirft ber 9?eij fojufagen nur als AuSlöfung. 9J?and)e 

perfonett neigen oon AauS auS me£r jur einen ober ber anberen 

Art ber Einffellung. Snbeffen »erteilen »iele aud) bie Aufmerffam

feit jiemlid) gleichmäßig auf 9?eij unb 9leaftion.

3n ber „Borperiobe" fotcf)er Berfuc^e (b. fy. in ber 3eit jwtfc^en 

Botftgnal unb Erfd>einen beS 9?eijeS) pflegt bie Borffellung ber 

Aufgabe im Bewußffein aufjutaud)en, wentgffenS im Anfang »on 

Berfud)Sreü)ett, folange noc  ̂feine Übung im ßöfen ber betreffenben 

Aufgabe beffeljt. Aber ait^ wenn fte metyr unb me^r unbewußt 

»irb, bleibt bod) bie Aufmerffamfeit ber BerfucfySperfon auf ben 

9?eij unb bie ju »olljie^enbe 9?eaftion gerid)fet, nämtid) infolge 

i^reS Entfc^luffeS, ber 3nffruftion beS Berfud)SleiterS entfpre^enb 

îe Aufgabe ju löfen. damit »oHjie^t fte ja eine WillenS^anbtung 

u»b »on iljrem Wollen iff auc  ̂ bie Aufmerffamfeit bebingt. Äfyn- 

wirfen nun im £eben unfere bauernben WillenSric^tungen unb
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Snteveffen: fie bebingen ebenfalls, baf wir auf gewiffe ©egenffänbe 

beffer eingeffetft finb als auf anbere unb fte leichter bemerfen.

11. Dabei wirft nun noch ein anberer Umftanb mit, nämlich 

bte Vegünfftgung ber Aufmerffamfeit burch 9?eprobuffionS- 

»orgänge. Schon bie Vorbereitung entölt ja einen Nepro- 

buftionSoorgang, fofern bie (anfchauliche ober begriffliche) 3tel* 

»orffeUung eine reprobujierfe Vorffetlung ift. Auf etwa« abfolut 

Neues fönnen wir nicht (mit irgenbwie beffimmfer Vorwegnahme) 

eingeffeUf fein. Unb wenn wir lebigficf) „etwas NeueS" erwarten, 

fo iff aud) biefer Vegriff aus unferem @ebächfniSbeft$ her»orgehol/ 

Nun iff eS eine_ befannte Tatfache, baf ber Fachmann an irgenb- 

einem Objeft feines ©ebiefeS gar »ieleS beachtet, was ber Caie 

ganj überfteht. Solche Einbrücfe, bie wegen ihrer ©leichheit ober 

Ahnltchfeif mit früheren imffanbe fmb, NeprobuftionSprojeffe auS- 

julöfen, erhalten baburdh einen erhöhten VewuftfeinSgrab. Es ftnb 

baS aber je nach bem ©ebä<hfniSbeft$, bem Wiffen beS SubjeftS 
fehr »erfchiebene.

Diefe AufmerffamfeifSbebingung fte$f in enger Wechfelbejiehung 

ju einer bereits erwähnten: ben inbiöibuellen Neigungen unb 3nfer* 

offen; benn gerabe biefe werben unS normalerweife »eranlaffen auf 

beffimmten ©ebiefen eine reichere güüe »on Einbrücfen unb »on 

Wtffen unS anjueignen. Umgefehrf, wenn wir bieS lefjtere junächft 

nur auf äufere Veranlaffung, etwa unfer bem 3wang ber Schule 

getan haben, fo fann biefeS Wiffen bie Aufmerffamfeit begünffigen 

unb Anlaf geben ju weiteren luffoollen intelleffuellen Projeffen 
fo baf barauS 3ntereffe erwachfen fann.

Wenn wir hier fonffatierfen, baf eS bie Aufmerffamfeit be

günstigt, wenn Etnbrücfe bie Spuren früherer gleicher ober ähn

licher »orfinben, fo fcheint baS im Wiberfpruch ju ftehen mif unferer 

Angabe, baf gerabe baS Neue unb Ungewohnte unfere Veachtung 

erregt, unb mit ber Tatfache, baf baS Vefannfe unb ©ewohnfe 

unS gleichgültig läff unb in ber Negel unbeachtet bleibt. 3n ber 

Tat bürfte bie Vegünffigung ber Aufmerffamfeit burch Neprobuf* 

ttonSprojeffe meiff nur bann einfreten, wenn auS anberen Urfachen 

fchon bie Aufmerffamfeif rege geworben iff. Wer j. V  einem 

Premben feine Vaferffabf jeigen will, für ben iff bamif eine An- 

regung gegeben, baf er in ben ihm ganj »ertraufen Straf en »ieleS 

beachtet, woran er fonft achtlos »orbeiging. Weil er bie Aufmerf

famfeit beS anberen barauf lenfen will, fo richtet er fte felbff barauf,
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unb babei unterffüfjt ihn freilich feine Vertrautheit mif ber Stabt. 

Er ftehf je$t mühelos »teleS, waS ber prembe leicht überfehen würbe, 

felbff wenn er noch fo aufmerffam auf alles Sehenswerte iff.

DieS Veifpiel jeigt aber auch/ baf burch reicheres Wiffen über 

einen ©egenftanb bie aufmerffame Vetrachtung beSfelben e r fo lg 

reicher werben fann. DieS führt unS auf bte präge nach ben 

W i r f u n g e n  ber Aufmerffamfeit.

12. 3e mehr wir auf einen ©egenftanb bie Aufmerffamfeit 

lenfen, um fo f larer pflegt er in ftch 8U werben unb um fo beut« 

lieh er wn etnberen ftch 5U unterfcheiben. So wirb bet ben Unter- 

fuchungen über bte Empfinblichfeit unb UnterfchiebSempftnblichfeit 

in ber Negel fonjenfrierte Aufmerffamfeit ber VerfuchSperfonen 

»erlangt. Da bte Steigerung »on Klarheit unb Deutlichfeit beS 

©egenffanbeS metft mit ber Konzentration ber Aufmerffamfeit ge

geben iff, fo fann man biefen Umffanb auch als ein beffriptioeS 

Merfmal ber Aufmerffamfeit »erwenben. 3nbeffen gibt eS Momente, 

bte frotj »orhanbener tnfenftoer Aufmerffamfeit Klarheit unb Deut- 

lichfeif erfchweren ober »erhinbern. Dahtn gehört j. V . fehr geringe 

Sntenftfät ber EmpftnbungSreije, befonberS wenn fte ftch öon gleich

zeitig wirfenben wenig abheben; ferner atlju grofe plüchtigfetf ber 

Einbrüche. Die Erhöhung ber 3ntenftfät bis ju mittlerer Stärfe 

unb bie Verlängerung ber Dauer »on Einbrücfen bürfen aber nicht, 

Wie j. V . EbbinghauS eS tut, ju ben Vebingungen ber Aufmerf- 

famfeit gerechnet werben; benn wir fönnen auch auf fel;r fchwache 

unb fehr flüchtige Einbrücfe in höchftem M afe aufmerffam fein. 

Vegünftigt wirb burch biefe Umffänbe »ielmehr bie Klarheit unb 

Deutlichfeit. Diefe ftnb alSbann unmittelbar mit ber Aufmerffam

feit gegeben, paffen wir fte als beren Wirfung, fo iff einjuräumen, 

baf biefe faff gleichzeitig mit ber Urfache auftrift; jeboch jeigt ge

rabe bie Veeinträchtigung ber Klarheit unb Deutlichfett bur<h ffarfe 

Verfügung ber Neije, baf eine gewiffe 3etf für baS 3uffanbe* 

tommen biefer AufmerffamfeitSwirfung nötig iff.

W tr fahen f«hon, baf bei ber Aufmerffamfeit NeprobuftionS-- 

projeffe eine wichtige Nolle fpielen. Sie bürffen auch bei jenem 

Klarer- unb Deutlicherwerben ber ©egenffänbe beteiligt fein. Ob 

babei bte 3ntenfttäf fchwacher Neije burch bie Neprobuftion ber 

Spuren gleicher Neije oerftärff werbe, ift eine umgriffene präge. 

M an fann bamit in Vejiehung fe^en folgenbe Veobachtung bei 

ber Klanganalpfe. ES gilt babei, auS ben f^etnbar einfachen Klängen
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Ä n  ;f ?L ente bte fosenannten Öbertöne herau«juhören. Am 
Reffen gelingt bte«, wenn wir ben gefuchten Oberfon junächff ifo-

S  21 h mb batm im f e t t e n ,  um
^n  tn bem ju analhfterenben klänge Wieberjufmben. Für ba«

S S S " “ 5? ftd). babei eine ^ n(iĉ c 3nfenftfäf«ffetgerung be« 
Oberfon« al« wenn jener burch phhftfalifche N iftel, j. 93. burd) 

unen Refonafor, öerffärff würbe. ©urch biefe Verftärfung iff aber 

te tfblterte Auffaffung be« Obertone« erleichtert. Vei häufiger

S b f e T Ä 0 f  ^ cobaĉ un9 wirb bieö Ä«f«mitfel (ben ge- 
f chfen -ietlfon vorder ifolterf Wahrjunehmen) aümäfjlic^ überflüfftg.

Ob 'erZ" r , ! ^ , tan3C * * “"* f° wdt baß H  *e
meXn 1  “ufbrän9en-, bie häufige Wieberholung
f8 f "®Puren"' Ke »ott ben wahrgenommenen Ober-
o en bletben, frafftger unb leichter reprobujierbar, unb fte »erffärfen 

bte neu erregten gleichen Empftnbung«fomponenfen.

o m J 9c9e«über fo relafi» einfachen Objeffen wie 

Z S ,  f0!lbern öud> bei fomplijierferen wirb bie Aufmerffamfeif,

alfnrhLf S C in ^ f u n g  burch Reprobufftonen
geforberf. Vet ber Veobachtung »on Objeften aller Art (ob fte

oTr S  ltfl m;tfCl 1556 ^ i!wff0p ober ^«w ohr ift
ober nicht), auch bet ber Erlebni«beobad)tung, jeigt ft*, baß bie

®trfung ber Aufmerffamfeit bei bem am reiften tfl ber am

befifr ff fus6are ^enntnifTc auf bem betreffenben ©ebiet

»2 L  **<$ rmd me^r ^^ juana lp fie ren  unb infolgebeffen

ju liefernUCre fĉ re,bunsen öon bcn ^efreffenben ©egenffänben

13 ©urch bte früher gefd)ilberte „Vorbereitung“ ober „©in- 

f eUung »erben bte Reprobuftion«projeffe, bie in ber Richtung

2 m , fr ben ? Uf9abe £rfDl9en mnen' in Eintreten be- 
gunfftgf. So erflärt e« jty, baß unfere Veobachtung erfolgreicher 

f ,  wenn wir fte unfer Fefthattung beftimmfer „©efichf«punfte"

ftimmurtiTh v  f  Ke gewöhnliche Erfahrung. ©enauereVe- 

S  S  ? “? !  ^«finhenbenAufmerffainfeifSwirfungen haben 

f l n t  T  f '  * mnÖ9(id>t ®r monierte eine Achtel* 
^ p le y e ,  bie au« jwölf Vuchftaben beffanben unb

f  C,f ? 5 ^ iebene ^ ufsabem ^ alb »arett bie gefehenen 

9 W  fCr ft iU nennm' ba(b ^ ce balb ihre räumliche
s » r Ü Un9 Û ‘ an5u9el>en. 3mmer waren bie Angaben, bie in 

Achtung ber betreffenben Aufgabe lagen, jahlreicher, beftimmfer

unb juoerläfftger, al« biejenigen, bie fonft über ba« Wahrgenommene 

gemadjt werben fonnten.

SCftan fann ben Vorgang ber Analpfe unfer einem beffimmfen 

©eftchtSpunft auch fo charafterifieren, bafj ba« unter ben betreffenben 

©eficht«punff Fallenbe bemerft wirb, währenb ba« nicht baju ©e- 

hörige unbeachtet bleibt, ©tn ©efid)f«punft ffellt ftch aber pfhdjo* 

logifch bar al« ein Vegriff, ber reprobujiert unb im Vewußtfein 

burd) bte Aufmerffamfeit feffgehalten wirb (ober beffen unbewusste« 

korrelat in „Erregung" ift). ®a« gilt 5. V . bei külpe« Ver* 

fuchen für Vegriffe, wie Farbe, Anorbnung ufw. ©eren Vejiehung 

auf ba« in ben Einbrüdien ihnen Entfpredjenbe läßt ftch — togifĉ  

befrachtet — al« Subfumfion«urfetl charafterifteren. Veim Ve- 

obachten erfolgt biefe Vejiehung aber fo momentan, baß e« ju 

einem bewußten llrteil«erlebni« gar nicht fommt: ein Vejiehen 

unb ein Anerfennen folcher Vejiehungen fönnen wir in ber Regel 

Wenigffen« bei fold)en Vorgängen anatyfierenber Veobachtung nicht 

in ber Selbstbeobachtung fonffatieren.

®ie W irf ung ber Aufmerf famfeif«einftellung unter bestimmten 

©efi<^t«punffen jeigt ftd> auch barin, baß bei Reaffion«»erfuchen 

Vorftellungen unb ©ebanfen, bie un« einfallen, fehr häufig un

mittelbar mit bem Vewußtfein ftd) »erbinben, baß fte jur £öfung 

ber Aufgabe geeignet, alfo „hterhergehörig", „paffenb", „richtig" 

finb ober nid)f. <3Kan pflegt berartige Vewußtfein«lagen »ielfach 

al« „©efühl" ju bejetchnen. S[Ran wirb aber biefen Au«bru<f beffer 

meiben, ba e« ftch hier nicht um ßuff* unb Hnluffjuftänbe hanbelt, 

fonbern um Erlebniffe, in benen ftch Ke Vejiehung »on 3nhalfen, 

bie im Vewußtfein gerabe auftreten, ju »orhanbenen unb burch bie 

Aufmerffamfeit fojufagen fixierten 3nhalfen unmittelbar funbgibf. 

SÖian fann fte al« Relafion«erlebniffe bejeichnen; fte ftnb intellef« 

tuetler, nicht emotioneller Art.

Wie bie Analpfe, fo wirb auch ba« Erfennen unb V e r 

stehen »on Objeften burch bie bei ber Aufmerffamfeit ftattfinbenben 

Reprobuftion«projeffe bebtttgf. SWan fann auf etwa« aufmerffam 

fein, ohne baß wir e« boch ju erfennen ober ju erflären »ermögen. 

Äier jetgf ftch deutlich ber llnterfchteb jwifchen bem Apperjeption«-- 

begriff Wunbt« unb bem Äerbart«. ®er erffere »erfteht unfer 

Apperjeption lebiglid) ben Eintritt in ben Vlicfpunft be« Vewußt

fein«, alfo bie 3uwenbung ber Aufmerffamfeit; ber letztere ba« 

*>erftehenbe Aneignen »on neuen Etnbrütfen bur^ ältere „Vor-
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fietlungSmaffen". _ Er benft alfo an eine W i r f u n g  ber Aufmerf

famfeif, bie er mit 9?ed)f auf 9?eprobuffionen jurüdführt.

14. Weitere Wirfungen ber Aufmerffamfeif jeigen ftch in ber 

Btlbung »on 9?eprobuffionSgrunblagen unb A f fo j ia t ionen  

unb im A b la u f  ber 9?eprobuft ionS»orgänge felbff. W ir 

haben biefe Projeffe bi« je$f als Bebingung ber Aufmerffamfeif 

einfach »orauSgefe^t unb in ihrem Einfluß auf bie Aufmerffam- 

feitSwirfung »erfolgt. Aber baS ©ebädjfntS bebingt unb förbert 

nid)t nur bie Aufmerffamfeit, fonbern auch baS Umgefehrte ftnbet 

patt. WaS nicht beamtet wirb, ba»on bilben ftch feine „Spuren", 

b. $. eS wirb fofort wieber »ergeffen. ©ar oft begegnet eS uns 

im gewöhnlichen £eben, bafj mir über ©inge, an benen mir »ielleic t̂ 

fmnbertmal achfloS »orbeigegangen ftnb, feine Angaben ju machen 

wiffen, ober bafj mir fofort nach gewohnten (unb beS^alb ohne 

Aufmerffamfeit oolljogenen) Betrichtungen, mie Berfchliefjen einer 

§ür, Attfjiehen ber £%  ufw., nic^t mehr wiffen, ob wir fte »oH= 
jogen haben ober nid£)t.

Bei ben ©ebächtniS»erfuchen hat ftch auch gejeigf, ba& off 

WteberholfeS unaufmerffameS Cefen für baS Behalten faft ergebniS* 

loS bleibt, bafj bagegen geffeigerfe konjenfrafion bie 3a^l ber hier

für nötigen Wieberholungen herabfe^f. Freilich iff eS babei für 

baS Bemalten günffiger, wenn bie Aufmerffamfeif, unb baS fte be- 

bingenbe Wollen nicht allein auf baS Bemerfen unb Berffehen, 
fonbern auch auf baS Einprägen gerietet iff.

9?ichf blofj bie Bilbung »on 9?eprobuffionSgrunblagen als 

folgen, fonbern auch bie ber „Affojiationen", b. h* »on Ber-- 

fnüpfungen ber „Spuren", wirb burd? bie Aufmerffamfeif wenn nicht 

ermöglicht, fo bod̂> wenigffenS begünffigf. Wie wichtig bie Bilbung 

»on 3ufammenhängen für baS Erlernen iff, baS auf bem 3uffanbe* 

fommen »on Affojiationen beruht, habenefperimentellellnterfuchungen 

bewiefen. Selbff ftnnlofe Silben werben bei Erlernen, j. B . burd) 

9thhthmifterung, ju Komplexen jufammengefafjf. ©iefe kompley» 

bilbung aber »olljieht ftrf> in einem »erfnüpfenben Umfaffen beS 

gleicf)jeitig ober in unmittelbarer Folge ©egebenen burch bie Auf* 

merffamfeif. 3nwiewetf babet mit ber Aufmerffamfeif aud) 9?e- 

lationSerlebniffe beteiligt jutb, bebarf noch genauerer Unterfudjung.

AIS Wirffamfeit ber Aufmerffamfeit auf ben 9?eprobuffionS- 

»erlauf barf eS bejeic^nef werben, bafj bei bem Feffhalten einer 

„Aufgabe" ober eines „@eftd)tSpunfteS" auch bie mit jenen affo»

jiterten Spuren »on BorffeHungen unb ©ebanfen itt eine erhöhte 

„Bereiffdjaft", b. h- in ben 3uffanb leichterer unb rarerer 9?e* 

probujierbarfeif, »erfe^t werben, ©amit iff jugleid) bie Dichtung 

beS 9?eprobuftionS»erlaufS, wenn eS ju einem folgen fommf (wie 

j. B . beim Eintritt beS 9leijeS in 9?eaffionS»erfu$en), in be* 
ffimmter Weife beterminiert.

Für bie glatte 9?eprobuftion »on eingeübfen AffojtafionSreihen 

iff eS beffer, wenn bie Aufmerffamfeit ftch nid)t auf bie etnjelnen 

9?eihenglieber felbft ricf>fet. ©ieS fönnen wir j. B . feffffetlen beim 

Auffagen eineS auSwenbig gelernten ©ebichtS, beim Wieberlwlen 

eingeübter BewegungSreihen (j. B . bei furnerifd)en Übungen), ober 

beim Bortrage eineS SD'tuftfffücfS. iöter hanbelf eS ftch ja eben- 

falls um 9?eprobuffion affojiierfer Spuren, nur bafj biefe nicht 

»on früheren Wahrnehmungen, fonbern »on Bewegungen herrühren. 

3n allen berartigen FäUen wirft ein SMnlenfen ber Aufmerffam

feit auf einjelne ©lieber ber ablaufettben 9?eprobuftionSfetfe fförenb

— wohl weil baburch leicht anbere AffojiationSreihen »on etnjelnen 

©liebem auS angeregt werben, bte bie begonnene 9?eprobuftion hemmen 

ober fte tn falfd)e Bahnen leiten, ©ie Aufmerffamfeit mufj »iel- 

mehr aufs ©anje eingeffellt fein, woburch fte regulierenb unb fon- 

trollierenb auf bie fojufagen automatifch ablaufenben projeffe 

toirft; inSbefonbere aber mufj fte baS 3iel feieren. ©ilt eS etwa einen 

©ebanfen ju formulieren, fo iff biefer tm Bewufjtfein ju halten; 

bie 9?eprobuftionen, bie baS erforberlic^e Wortmaterial inS Be= 

toufjtfein bringen, erfolgen mechantfd) unb werben nur fontrolliert, 

fo bafj etwa weniger treffenbe Worte burch treffenbere noch »or 

bem AuSfprechen erfeJjt ober eine mtjureichenbe Formulierung 

burd) eine jweite unb britfe ergänjf ober beridjfigt wirb.

Berläuft bie 9?eprobuftion nicht fo, wie wir eS in ber Ein» 

ffellung auf ein 3iel (eine Aufgabe) antijipteren unb oft fchematifd) 

fchon »orwegnehmen, fo tritt gewöhnlich ber 3uffanb beS SuchenS 
ober BeftnnenS ein.

W ir fönnen babei unS barauf befdjränfen, bie 3iel»orffellung 

erneut inS Bewufjtfein ju heben ober fte barin feffjuhalfen unb 

fojufagen pafft» ju warfen, ob ber 9?eprobuftionS»erlauf baS ©e= 

toünfchfe tnS Bewufjtfein bringt. W ir fönnen baju auch afti» 

Mitarbeiten, inbem wir anbere Snhalte, beren Spuren mit ber beS 

©efuchten affojiiert ftnb, inS Bewufjtfein heben. Beftnnen wir 

unS j. 93. auf ben tarnen eineS Siftenfchen, fo fuchen wir unS an
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aQeS, waS wir fonft »on ihm wiffen, Har ju erinnern, ©och bar* 

auf wirb fpäter noch näher einjugehen fein, ©af unS ein ©e- 

fuchteS oft einige 3eit nad) ber Beftmtung ptöJjlid) ein fällt, ift für 

bie Wirfung ber Aufmerffamfeit befonberS intereffant. ES jeigt, 

baf burch fte Projeffe angeregt Werben, bie im Unbewußten weiter 

wirfen, felbff wenn bie Aufmerffamfeit ft<h tnjwifchen anberen 

©egenffänben jugewenbet hat.

15. 3n engem 3ufammenhang mif bem Etnfluf ber Aufmerf

famfeit auf bie Neprobuftion ffeht ihre befd)leunigenbe W ir

fung auf Neaftionen aller Art, fei es, baf biefe im einfachen 

Bemerfen unb Auffaffen »on GinneSeinbrüden beffehen, fei eS, 

baf eS ftch barum hanbelt, auf GinneSeinbrüde hin Bewegungen 

ober anbere Betätigungen (j. B . Cöfung »on Aufgaben für ben 

Sntelleft) ju »oKjiehen.

© af bie »orherige Einftellung ber Aufmerffamfeit auf einen 

be»orftehenben GinneSreij beffen Eintritt inS Bewuftfein be* 

fchleunigt, hat man in folgenber Weife experimentell feftgeftellt. 

M an lief jwei »erfchiebenarftge Neije fo fdmeU hintereinanber auf 

bie Berfud)Sperfon einwirfen, baf ihre wirfliche Aufetnanberfolge 

nur gerabe nod) erfannt werben fonnte. Wenn babei bie Er

wartung nicht auf ben erffen, fonbern auf ben jweifen eingeftellt 

war, fo muffe baS 3nfer»all gröfer, gelegentlich boppelt fo grof 

gemacht werben, fonff mifchte ftd> infolge ber befd>leunigenben W ir

fung ber Erwartung ber jweite Neijeinbrud mit bem erffen.

M an hat ferner beobachtet, baf bei ber Aufgabe, bie Gfellung 

eines ftch bewegenben 3eigerS beim Ertönen eines ©lodenfchlageS 

anjugeben, meift eine objefti» etwas frühere 3eigerffellung als 

gleichjeitig mif bem ©lodenfchlag angegeben wirb, falls bie Seiger

bewegung unb bie golge ber Gchläge langfam iff. ©iefe fogenannte 

„negafi»e 3eit»erfchiebung" erflärt ftch ®te in beftimmfem 

NhhfhntuS wieberfehrenben ©lodenfehläge werben fehr infenft» er

wartet. ©aburd) werben fie früher wahrgenommen als bie weniger 

bead)tefen 3eigerftellungen, b. h- bie objefti» gleichjeitige 3eiger 

ffellung gelangt fpäfer jum Bewuftfein unb eS wirb beShalb eine 

frühere als Moment beS ©lodenfchlagS angegeben. Übrigens haben 

biefe »on Wunbt als „KomplifationSöerfuche" bejeichneten Ejperi- 

mente auch bie Bebingungen für bie 3u= unb Abnahme biefer 

„negatioen" unb ebenfo »on „poftfitter" 3eit»erfd)iebung ju unferer 

Kenntnis gebraut Praftifch wichtig ftnb biefe Unferfudjungett für

bie Aufbedung »on pehlerguellen bei affronomtfehen Beobad)tungen. 

©af bieS für bie Entwidlung ber ejperimenfeEen Pfpchologie 

überhaupt »on einiger Bebeutung war, haben wir bei unferem 

hifforifchen Nüdblid (S. 18) gefehen.

©ie befchleunigenbe Wirfung ber Aufmerffamfeit als Kom

ponente ber Erwartung jeigt ftd) ebenfalls, wenn eS bei NeaffionS- 

»erfuchen gilt, einen GittneSeinbrud mif einer einfachen Bewegung 

ju beantworten. 3ft hierbei burd) ein Borftgnal ©elegenheit ge

geben, »or jebem einjelnen Berfuch bie Aufmerffamfeit aufs höchffe 

ju fpannen, fo »erfürjt bieS bie NeaftionSjeiten »on 1/l bis 1/t Ge- 

funben um runb 1/20 Gefunbe. ©en Unterfd>ieb jwifchen ber Ein

ftellung auf ben Neij unb ber auf bie Neaffion haben wir G. 265 

erwähnt, © af bei ber leftferen bie NeaffionSjeiten wefentlich fürjer 

ftnb, ift burd) jahlretche Berfuche fichergeftellt. 3war wirb burd) 

bie Einffetlung auf ben Netj bei ben fenforiellen Neafftonen beffen 

Aufnahme »erfürjt, aber bie Einftellung ber Aufmerffamfeit auf 

bie Bewegung wirft — Wie bie Berfuche jeigen — nod) ftärfer 

befchleunigettb. ES fommt ja babei auch Sar nicht auf eine flare 

unb beuflid>e Auffaffung beS NeijeS an, fonbern fdjon baS leifefte 

Bemerfen beSfelben genügt jum AuSlöfen ber Neaftion. ©eShalb 

treten bet muSfulärer Einftellung nicht feiten »erfruhfe Neaftionen 

ein, weil irgenbein jufäUiger Nebenreij infolge ber flüchtigen Auf

faffung bie AuSlöfungSwirfung an Gfelle beS »erabrebeten NeijeS 

entfaltet.

16. Enblich feien noch furj ein paar Wirfungen ber Aufmerf

famfeit erwähnt, bie man als „negatiöe" bejeichnen fann, weil 

fte nicht in unferer AufmerffamfeitSrichtung liegen unb unS aud> 

meiff unerwünfeht ftnb.

©ahin gehört, baf wir infolge ftarfer AufmerffamfeitSfonjen- 

tration oft Wichtiges, waS — räumlich ober geiffig — in anberer 

N ichtig  liegt, ju unferem Gehaben überfehen. Ober baf Bor

gänge, bie — froh mangelnber Einffeltung unfererfeitS — boch in 

unfer Bewuftfein ftd) einbrängen, unS überragen, »erblüffen, in 

Berwirrung fe|en; enblich baf bie Aufmerffamfeit felbft relati» 

rafch ermübenb wirft, waS fd>on in ben früher erwähnten „Auf* 

merffamfeifSf(hwanfungen" ftd) befunbet.

17. M an hat ftch eifrig bemüht, burch Aufweifung phhfto* 

logifcher Parallelöorgänge ju ben Tatfachen ber Aufmerffamfeit für 

biefe eine erflärenbe phhfiologifdhe Theorie ju liefern.
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Bei unferer mangelhaften Kenntnis ber ©ehmworgänge iff ber 

Bilbuug »on Hijpothefen noch fehr »iel freier Spielraum geboten, 

aber noch feine hat ben EharaEter höherer Wahrfcheinlichfeit erreicht; 

WenigftenS fott?eit eS ftd) um eine beffimmfere 3urecf>tlegung ber 

Ph^ftologifchen Borgänge hanbelt. Eine Überfid)t über bie wich” 

tigften Theorien gibt E. ©ürr in feinem Buch: „Die lYpre oon 

ber Aufmerffamfeit" (1907). W ir befchränfen ung barauf, bie »on 

ihm — in freiem Anfd)luf an Ebbinghaus — »erfrefene Theorie 
furj anjubeuten.

Sie nimmt als AuSgangSpunft einmal bie Bebeutung »on

NeprobufttonSprojeffen für bie Aufmerffamfeit, inSbefonbere beren

begünfftgenbe Wirfung bei ber Erwartung; fobann bie mit ber

„Enge" ber Aufmerffamfeit gegebene Herabfetjung beS Bewuft--

femSgrabS unbeachteter 3n£alte. ©aS erftere legt man ftch Pl>9fw=

logifch fo jured)t, baf beffimmfe Erregungen in ber Hirnrinbe leichter

ftch fortpflanjen unb intenffaer werben, Wenn gleiche ober ähnliche

fchon »orher in ihr »orhanben ftnb. ©ie Erflärung für bie jweite

Tatfache finbet matt barin, baf anberSartige Erregungen burd? baS

Borwalten einer beftimmten in ihrer Entwicflung beeinträchtigt 
Werben.

Eine Slnterftütjung für bie Annahme folder gegenfeittger görbe- 

rungen unb Hemmungen »on ©ehirn - Borgängen fnbet man in 

ber Erlernung ber fogenannfen „Bahnung" unb „Hemmung" bei 

Neflejen. ©ie erffere liegt bann »or, wenn ein fchwadjer Neij 

für ftd) eine MuSfelbewegung nicht her»orjurufen »ermag; wo^l 

aber in Berbinbung mit einem anberen. AnbererfeitS hat man 

aber bei ffärferen Neijen beobachtet, baf jeber für ftch eine Neaftion 

auSlöft ( j.B . bei einem grofd) ein Quafen bjw. eine Beinbewegung), 

baf bagegen bei gleichzeitigem Eintreten ber Neije nichts erfolg/

©ie görberung bei ber „Bahnung" wirb man ftch ju benfen 

haben als eine Steigerung ber 3ntenfität ber Neroenerregung; bie 

Beeinträchtigung bei ber „Hemmung" alg Minberung ber Sntenftät. 

pretltch bleibt hier noch ein ungelöfteS Bebenfen: M an wirb für 

bie 3ntenfttät »on Empfinbungen ebenfalls in ber Stärfe ber forti* 

falen Erregung bie parallele fehen; aber nicht nur intenftöe, fon

bern auch ganj fchwac^e Empftnbungen fönnen im Blidpunft ber 
Aufmerffamfeit ftehenl

WaS ferner bie mit ber Aufmerffamfeit gewöhnlich »erbunbene

Steigerung »on Klarheit unb ©eutlichfeit ber 3n^»alfe betrifft, fo 
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foH bie ph^ftologifche parallele barin befielen, baf bie Erregungen 

nid)t biffuS nad» alten möglid)en Nebenbahnen auSftrahlett, fonbevn 

auf ganj beftimmte Hauptbahnen ftch fonjentrieren. Hnb bieS 

foU eben burch baS Beftehen gleicher ober ähnlicher Erregungen 

in ben betreffenben Hauptbahnen begünftigt werben. Mithin würbe 

nid)t nur in ber Sntenfttät ber ner»öfen Erregung, fonbern auch 

in ber ErregungS»erteilung auf ber ©rofhirttrinbe ein Korrelat ber 

Aufmerffamfeit ju erbliden fein.

Adjt jehnteS Kap i te l

©efii^Ie unb 5lf?effe

1. ES hat ftch als jwedmäfig herauSgeftellt, bem AuSbrucf 

,,©efül)l" in ber wiffenfchaftlichen Terminologie eine »iel engere An- 

WettbutigSfphäre anjuweifen, als er im populären Sprachgebrauch be

itet. ©arin wirb ja noch l^ute ber „fünfte" Sinn als ©efühlSftttn 

bejeichnet. W ir haben bereits gefehen, baf biefer »or ber wiffen

fchaftlichen Analpfe ftch in eine Neihe »on Sinnen aufgelöft hat, 

unb baf eS fad>gentäf ift, bie bahin gehörigen ErlebniSelemente 

„Empfinbungen'' ju nennen. Bielfad) werben auch bunfle, un- 

beftimmte Erlebniffe beS ©egenftanbSbewuftfeinS ©efühle genannt. 

Man „fühlt", baf eine Behauptung richtig ober unrid)tig ift; baf 

eine Sache ftch fo ober fo entwideln wirb ufw., man nennt auch 

»ohl baS »erfchwommene Bewuftfein einer Wortbebeutung „Be

griff Sgefühl". ©iefer Sprachgebrauch ift ju nteiben, ber AuSbrud 

„©efü^l" ift »ielmehr auf bie Erlebniffe »on£uft unb Sinlu ft ju 

befchränfen. ©iefe bürfen natürlich nid)t ihrerfeitS in ber wiffen* 

f<haftlid>en Sprache als „Empftnbungen" bejeichnet werben, wie in 

ber gewöhnlid)ett Nebeweife gefchieht, wenn man »on einem „tief« 

empfunbenen Bortrag", »on ber „Entpftnbung" ber Trauer ufw. rebet.

Wenn auch manche P ro lo g e n  biefen Erlebnisarten noch 

anbere, mehr ober minber »erwanbte als „©efüf?le" beigefellen 

»ollen, fo ^errfcht boch barüber in ben weiteften Kreifen ber pfpd)o-- 

logifchen porfcher Übereinftimmung, baf Cuft unb Unluft jebenfallS 

als ©efüf l̂e ju bejeichnen ftnb. ES empfiehlt ftch alfo auS metho» 

bifd)en ©rünben, hier»on als einem relati» ftd)eren Punft auS- 

iugeljen.
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Wenn wir für ßuft unb Unruff in biefer Weife einen befonh«™

m ber tt?tfTenfĉ aff«ĉ >en Pfydwlogie ben tarnen ©efübl nur "für 

bte etemen^ren ©rtebnilfe »on £uft unb U n l u T Ä e « » *

ä : : «  « 5 *

«n£ S a  ® T l F ’ ̂
e u f l T Ä  Unt Ä0ffnun9' ^ mcib' ^eib, 3orn, Sba6 ufw 

unterfc^eiben; benn i^re Sonberung »on biefeo ift n o * n i * t  
»on alten gütigen f o t o g e n  anerfannt. ’ *  ""**

föfifc ß E f i “ *?’ <S' 000 3ie^en) vevtvetene Anfic&t, bafi bie ® e. 

feten fo r i*?«  *0°” ®mf)^nblm3en (e&en beren „©efü^Stöne")

Ü ü i  
©ieä tff fr ' i e?  Wolluffentpfinbungen mit £uft »erfcbmohen 

ber ©affung ber Empftnbungen jujuorbnen. Aber ba§ e ^ fi^be i 

m  " S ? ? nFen *•* “
™ » L ? ‘ ^  ®'r Unt“  £lml’,ältl,e"  ™< fdiroäcfwe S *m e tt

a Ä T L S T i ^  mi‘ fa,enliMt«  «M en aU

« s s - r ?  «6- 

: :  r

S f S n r - a  ( “ « s r £
27g n ben "®mpftnbungen" ju Reiben feien.

Ein ähnliches SugeftänbniS bejüglid) ber „feineren" ©emüts

bewegungen tnad)t W . 3 ante«, wä^renb er im übrigen bie »on 

k. Gange aufgeffedfe Anftcf>t ftdE) aneignet, bafj fiuff unb Unluft

— Organempf inbungen feien. „Wel<$eS emotionale Bewufjt- 

fein »on Furd>t," fo fragt 5.93. 3ameS, „follte jurücfbleiben, wenn 

toeber bie Empftnbung befd)leunigfer Äerjtätigfeit nod) flachen 

AtrnenS, Weber bie Empfinbung beS EippenjitternS nod) bie ber 

©tieberfd)Wäd)e, weber bie ber ©änfeljaut nod) bie eines Aufruhrs 

in ben Eingeweiben »orljanben wäre?"

©iefe „3atneS-£angefd)e ^ e o r i e "  gê )t alfo »on ber £at* 

[ad)e auS, bafj ©emüfSbewegungen in ber 9vegel mit gewiffen förper- 

licken Borgängen (Anbetungen ber ©efäfjinner»ation, ber Äerj* 

tätiget, beS AfntenS, ber StftuSfelfpannung, Bewegungen ufw.) 

»erbunben ftnb, bie ifsrerfeifS „Organempftnbuttgen" auSlöfen. ©iefe 

follen nun ben gefamfen BewufjtfeinSbeffanb ber ©emütsbewegungen 

auSmac^en; befonbere „©efü(;le" als Elemente berfelben anjuneljmen, 

voirb als überflüfftg angefefjen. 3a, biefe ^Ijeorie tritt in fcfyroffen 

©egenfat* 51t allgemein »erbreifeten Anftcfyfen, wenn 3ameS behauptet: 

„Wir weinen nid;t, weil wir traurig ftnb, fonbern wir ftnb traurig, 
Weil wir weinen."

SWan »erfud)f, biefe Anftd)f auf experimentellem Wege ju 

Wiberlegen burd) ben 9?ad)WetS, bafj jene ftSrperltdjen Borgänge 

(bie jugteid  ̂ AuSbrudSftmtpfome ber ©emütsbewegungen ftnb) erft 

auf bie Erlebniffe »on £uft unb Unluft folgten. 3nbeffen ift baS 

«od) eine umftrittene Frage. ®leic^wol)l lefmt bie S0̂ef>rsâ [ ber 

Mutigen pfycfyotogen auf ©runb ber Selbstbeobachtung bie 3anteS* 

£angefd)e Anftdjf ab. ©afj fte bem £atbeftanb beS BewufjtfeinS 

nid)t gerecht wirb, fann man am ftĉ erften bet ben fogenannten 

höheren ©efül;len, ben intelleftuellen, etfnfdjen, religiöfen unb jum 

^eil ben äft^etifd>ert feftfteüen, bei benen bie p£t)ftologifd)en Be- 

9leit»orgänge (unb bamit bie AuSbrudSfpmptome) meift fdj>wad> 

finb, £uft unb Unluft bagegen beutlid), ja intenft» bewußt fein 
Ernten.

Wenn wir aber fo bie ©efü^le Weber als Eigenfd>aft »on 

^tnpftnbungen, nod) als eine befonbere klaffe »on folgen (,,©e- 

fttylSempftnbungen") anertennen, noc§ enblicfy mit Organempfinbungen 

^etttiftjierett, fo ergibt ftcf) für unS bie Aufgabe, wenn mijglid) 

^ e r f n t a l e  namhaft ju mad)en, bie fte »on ben Empfinbungen 

u nterfd>eiben.
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AtS ettt foldjeS wirb jtentlich übereinffimtnenb angegeben, bafj 

baS ©efühl fub je f f i »en ,  bie Empfinbungen obje£ti»en Eha* 

raffet hätten, Subjeftiöer G^araffer bebeufet babei freilich nic t̂ 

3ugehörigfeit ju einem Subjeft, benn baS iff ja ein gemeinfameS 

SOforfmal aller Ertebniffe, aud) ber Empfinbungen, bafj fte Erleb» 

niffe eines 3d) ftnb, atfo einem Subjeff jugehörett. Subjeffi»er 

Ebaraffer wirb »ielmehr beShalb ben ©efühlen jugefprodjen, weit 

fte im allgemeinen unmittelbar auf baS Subjeft bejogen werben, 

als 3uffänbe unfereS 3d> unS jum Bewußffein fommen, wäl)renb 

bie Empftnbungen meiff baju bienen, bie anfd>aulid)en Objeffe 

unferer Wahrnehmung aufjubauen. ©inge unferer Umgebung, nid)f 

wir fetbff, ftnb bunf ober farbtoS, fönenb ober ffumm, bitter ober 
füß ufw.

preitid), fo ganj leicht unb reinlich ift bie Sd>eibuttg »ermiftelff 

ber Stfterfmate: fubjeffi» — objefti» bod) nid)f ju »olljiehen. ©enn 

»ielfach regnen wir auch unferen Körper ju unferem Subjeff, unb 

fo werben Schmerj-, SpannungS*, Organempftnbungen ufw. eben

falls als unmittelbare 3d)juftänbe erlebt. Wenn wir ihnen alfo 

gleichwohl objeftioen Eharafter beitegen, fo müffen wir unferen 

Körper ju ben Objeffen rechnen, WaS unS ja gut möglich, aber 

boch eigentlich nicht Sache unfereS gewöhnlichen, unrefteffierfen 

Erlebens iff. AnbererfeitS iff auch nicht ju »erfennen, bafj bet 

manchen Objeffwahraehmungen, etwa bem Sehen enfjüdettber 

ober wibriger ©egenftänbe, bem Nted)en eines efethaffen ©e- 

ffanfeS, ber £uft* ober Untuffdjarafter fojufagen bem Objeff felbff 

anjuhaffen fcheint — unb jwar fd)on für unfer naiüeS Verhalten. 

Auf beffen Befchreibung jebod) fommf eS unS bei biefer Aufgabe 

anathtifch-beffriptfoer Pft^ologie an. ©eSfiatb barf man in biefem 

3ufammenhang nicht als Einwanb gegen ben „fubjeftioen" El;araffer 

beS ©efühtS getfenb machen, baß man ja aud) ©efühte bei bev 

inneren Wahrnehmung unb Beobachtung jum — Objeff machen 

fönne. ©enn unfere Neftejion fann ftch fdjtechferbingS auf alte 

Ertebniffe unb ErtebniSetemenfe als ihre Objefte richten; mithin 

barf biefer Untffanb nicht jur Abgrenjung einer befonberen Klaffe 

bienen. Wenn eS inbeffen gegenüber ben ©efühten unS »iel weniger 

als gegenüber ben meiffen Empftnbungen gelingt, fte als anfehau- 

liehe O&jefte ber inneren Beobachtung wirflich feffjuhalfen, wenn 

fte »ielmehr bei einem folgen Berfud) ftch »erflüchtigen, fo fprichf 

baS freilich ebenfalls für ihren fubjeff ioen Eharaffer. Sie gehören
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bem 3d) fo innig an, bafj fte nid)t »on ihm abgetöff unb ihm atS 

Objeft gegenübergefteilt werben fönnen. (©aß wir an ©efühte in 

unanfchauticher Weife „benfen", baS bleibt unS freilich möglich-)

Obwohl ftch bemnad) bie Sonberung »on Empftnbungen unb 

©efühten atS objefti» unb fubjeffi» nicht ganj glatf unb burch' 

greifenb »oltjiehen läßt;, fo reichen biefe SKerfmale boch für bie 

Klaffiftjierung meiff auS. Snbeffen fann eS unS gleichwohl will« 

fommen fein, baß nod) jwei weitere UnterfcheibungSmerfmale in 

präge fommen, auf bie inSbefonbere O. Kü lpe  mit Nachbrud hin* 

gewiefen hat. ©aS erfte iff bie Un ioer fa t i t ä t  ber ©efühtS* 

erregung. £uff ober Untuft treten nicht nur wie bie Empftnbungen 

(unb mit btefen jufammen) bei Einwirfuttg äußerer ober innerer 

Neije auf, fonbern fie werben aud) erlebt als bebingt burch Bor* 

Stellungen, ©ebanfen unb Affe beS Beacf>tenS, UrfeilenS unb 

WottenS ufw.
©efühte fotnmen ferner nicht in ber zwiefachen Weife »or, 

ber „aftuetlen" unb ber „reprobujierfen", bie wir bei ben Empfin

bungen »orfanben, je nachbem fte peripher ober jenfrat erregt fmb. 

Bietmehr ftnb bte ©efühle nur affuetl. Wenn Külpe auf ©runb 

eigener Setbffbeobachfung wie ber feinet Berfud)Sperfonen biefe £ehre 

»on ber „A f f u a l i t ä t "  ber ©efühle aufffellt, fo iff bte präge ba* 

mif freilich noch nicht altgemeingültig entfliehen. 3d) hatte feine 

Anftcht jwar ebenfalls für richtig; möchte bie präge aber boch noch 

als eine offene anfehen, beren »ielfätfige Nachprüfung wünfchenS- 

wert bleibt.
Aber felbft wenn eS ftd) beffäfigen fottte, baß eS feine teprobu* 

jierten ©efüt)te gibt, fo bleibt eS boch jweifettoS Tatfache, baß 

fowohl ©efühtSer innerungen wie Er innerungSgefühte

fehr häufig »orfommen.
©ie erfferen beffehen barin, baß man an ein früheres ©efüht 

benft. ©aS iff, wie eben fchon betont, möglich, ohne baß beShatb 

bas ©efühl in reprobujierfer porm unb anfchautich gegenwärtig iff. 

©ie ©efühlSetinnerung iff fein Erlebnis beS PühlenS, fonbern beS 

©enfenS.
©ie ErinnetungSgefühle aber ftnb feine reprobujierten, fonbern 

aftuelte ©efühle, bie bei ©etegenheit »on Erinnerungen erlebt werben. 

©aS wirb befonberS oft bann ber paE fein, wenn bie Erinnerungen 

folche Borgange wachrufen, bie einff lebhafte ©efühte erregt hatten. 

2eid)t werben bann wieberum ©efühte in unS auSgelöft, aber biefe ftnb
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eben aftueller Art; fönnen freilich leicht »egen ihrer Verfnüvfuno

m w r l  h0" ^ 01 •än3en m fÜr angefehen »erben"
W tr »erben fomit -  allerbing« mit einigen Vorbehalten -

III et9e,menfa; ern .® 5ü^ e büvd) Ke SKerfmale ber „Subjeftiöität" 
„llntöerfaltfaf' unb ber „Aftualität" von ben Empftnbunaen 

fonbern. 3m übrigen gilt aud> bei tynen, baß » ir  burcb Anqabe

nie la * $ t M “ Uttt Me S t * f“  

» e n n ^ i r ^  f ^ mitni^ ue!(e müffe« » *  gleichfalls »er»etfen, 

V, ^T'Jn beF £u<i mit Schopenhauer lebigltcb 
B p f  e9a *t ö e«, Rtchtöorhanbene«, nämlid) ba« Aufhöreu 
»on £uft ju fehen. ©ie Selbftbeobachtung bürfte leicht j e b e n K ?  

emgenommenen überzeugen, baß bie £uft genL in b e r f^ n  S  

e »trfltch »orhanbene Ve»ußtfein«faffad>e ift »ie bie Xlnluff 

?  ?  p r natU ^  tt>0̂  vereinbar, baß bei aufbörenber Slnluft

h e t t e ^ f ^ a «  g l t  * *  *>*

«her ftnbet noch eine anbere £ehre Vertreter, bie mir ebenfall«

l i* C L T 00 aUf te? f 1  <S^ au^ u«9 5» fei» fcheint, baß e« näm-
2cW öf ^ e n  Ve»uß t fe in «augenb l ic f  aebe

butvh t emf'fbrie f e(&̂ eobachtun9 nicht feiten folche aufju»cifen-

S a L Pr,r ff  ^ ° f rUfti0n * * "  ^ nnen derartige rein empirifcbe 
fragen offenbar nicht entfliehen »erben. 9ftan barf übriaen«

A » 4 mT  V Öf  Cm f°W}er Sefühl«freier 3uffanb paffenb mit bem 
i  c " .^ ^g ö lttg fe it"  bejeichnet »erbe, ©iefer »irb »ielmebr 

metff auf etn Erlebni« »on f«*»a*er Slnluft hinbeute« ^

ö. -allgemetn jugeftanben iff, baß man bei ben ©efüblen 

i enJ° bet bcn Empfinbungen Qualität unb 3 nfenftfäf unter- 
f ^ b e t .  Von eftenftöen ^erfmalen fommt ben © efüb le«Tav 
Settlt^e ©auer p ,  aber räumlicher Eharafter eignet ibnen niebt 

»emgfjen« nicht in irgenb»ie beutlicher Weife, ©a biefer baqe^n 

allen Cmpftnbungen in mehr ober minber ausgeprägter Art L .

5J T L  °s mtt> °UĈ  b‘ê er ^ mffanb 0011 manchen ^fechologen al«
SJnferfchetbung«merfmal »er»enbet. ^ « m o g e n  ais

S f 3Ü9̂  ber Q u a l i t ä t  haben » ir  nun noch 5tt>ei »icbtiqe 
beffrtptt»e Fragen gu unterfcheiben: erften« ob £uft unb Xlnluft b l

n w ain3eC?ner A  ^  m it™* °h £ufi unb ünl^21 Si u < 0bn »b fe © a f f u n g e n  ftnb, bie
etne Vielheit »on Arten einfcbließen.
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©ie Anficfyt, baß e« neben £uft unb llntuft noch anbere ©e- 

fühlSqualitäten gebe, »irb hauptfädjlich »ertreten »on Wunbt unb 

feiner Sd)ule. Er fteht noch „Spannung" unb „£öfung" einerfeit« 

unb „Erregung" unb „Veruhigung" anbererfeit« al« »eitere „©e- 

fühl«bimenftonen" an.

3nbeffen bürfte eine fchärfere Anafyfe biefe angeblichen ©e- 

fühle in anbere Ve»ußtfein«elemente auflöfen fönnen. Vei ber 

Spannung liegen »ohl einerfeit« Spannung«empftnbungen »or, bie 

burch (nteift un»iltfürlid>e) SOhi«felfpannungen erregt »erben, 

anbererfeit« Erlebniffe be« Streben« (bie Wunbt freilich nicf>t al« 

Elementarerfcheinungen anerfennt — mit Unrecht, »ie un« fcheint). 

©a« Erlebni« ber £öfung ift »ohl ber Äauptfacfje nach £uffgefühl, 

ba« mit ber »orhergehenben Spannung ju einem eigenartigen font- 
Plenen Ve»ußtfein«»organg ftd) »erbinbet.

Erregung unb Veruhigung beffehen »al)rfd)einlid) in ber 

Äauptfache au« Örganempftnbungen in Verfwtbung mit plöfjlid) ein- 

tretenber ftarfer £uff ober Unluft.

©aß bei Spannung unb Erregung Empftnbungen »efentlicbe 

Veftanbteile ftnb, bafitr fpricht bie Veobachtung külpe«, baß fic 

aud> in reprobujierter Form »orfommen. Sieht man nun in ber 

„Aftualität" ein nof»enbige« SKerfmal ber ©efühle, fo »ürbe 

biefer llmftanb fchon genügen, Spannung unb Erregung unb ihre 

Korrelate nidjt ju ben ©efühlen ju regnen (ma« ni^t au«fd>lteßf, 

baß fte foldhe — nämlich £uft unb Unluft — al« Komponenten 

enthalten).

Sd)»ieriger ift bie anbere Frage, ob £uft unb ilnluft felbft 

ftngulariftifd) ober pluraliftifd) ju faffen ftnb. Für bte erftere An- 

ßd>t ftnb 5. V . Eb. t>. iöarfmann, Ebbinghau«, 3obl, külpe, ©ürr 

eingetreten; für bie s»eite Wunbt, £ipp«, Stumpf, 3iehen u. a.

Vei erftmaliger Erwägung fd>einf j»ar nicht« etnleud)fenber, 

al« baß e« fehr »ergebene Arten »on £uft unb llnluft gäbe. 

Wa« erfd)eint »erfd)iebenartiger al« 5. V . bie Freube über eine 

elegant gelöffe mathematifche Aufgabe unb bie über ein gute« 

^Kittageffen! Aber bei aller Verfd)iebenheit berartiger Erlebniffe 

im ganjen fönnte bod), fo argumentieren bte ©egner ber pluralifti* 

f(^en Anftd)t, bie £uff= ober ilnluftfontponenfe überall qualitativ 

gleid) fein. Wären fte aud) nur annähernb fo fehr »erfchieben »ie 

et»a bie Empftnbungen, fo müßten fte ftd) »ie biefe in Reihen anorbnen 

laffen, beren eytreme ©lieber »entgften« leicht unterf^eibbar »ären.
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©a bte Setbffbeobadjfung unb bie pfycboloqifcbe Analhfe 

mbe gegenüber ©effi^ten befonbere Sd)Wierigfeifen biefen fo f i «

Z r Jn Z  f nte* r  ^^«tariffiten AnftcDf Z  Ä
Umffanbean, »or a «ent bte Berglei3>barfeif »erfcbiebenartiaer Puff 

uni. SlnlufferlebmfFe uni> itjrc Äompenfiertorteit burefieinanbtr <m , 
fönnen efrea auf ben <8,M  tine8 Sm1jw j

, “lt6 t' '  a a “ < «ne« tnfereffanten Romans fdiabioS batten- reir 
Innnen abroagen, 06 reit ei„e befttmmfe (Selbfumme fiit We’ a n  
Wnffunj ein,« Slnpg«, eine« ® etW 6ieJ " ;

«egenftanbS wrreenben, ober 06 tt uns mejir tfreube bereifet reenn

s ,  r , Ä r r  z h r  r ^ =
gttic^ungen I , b i t «  Me m  g  , m

Wenu nfaliti, Me S u n »  ber Enf, tibernU ^ 2  , fo

Wunen nur bte 3nfenfttäfen ftd) ttnferfcbeiben ZTr S' f

bann teUer % r 94 „ „ 9 bln C » Ä « n ?  C g e n  r e Z

! r Qual i täten ber Cup eine % r.

ä s  a w
anberen »orjujie^en fei ' * bem

f L  in it)m L “S  Ä Ä

„Etnjet* ober „©enteingefüljle" ftnb. 60 fann ein Qnhnfrfc 

tnfenffoe Untuff mif ^  führen, bie babei boct) peripheren S X ?  

ragt. Jber eS iff fro^bem bie präge, ob nicljf gewiffe ©efübte 
te an ftd> befonber* infenft»ft„b, 

eigenartigen Quattfaf ung im Snnerffen bewegen.

,  ;  Ut J en nweiteren Unferfc îeb räumen bie Vertreter ber 
fngulartfftfdjen Cetjre nod) ein, baf man bei Cuff wie bei Untuft

S i “C : * ? l . * eV  u r t-einet « ‘ “Ä
• aj r^tnbef ftdj mif Betatigunggweifen beS SubteFf<*

».« S e « ^ ,„ ,  «„eilen, Wotten s to L C * " mi/ r e f e S  1

Ä  "J* * * * » .  « «  biefe ©efüt,(e bln S Ä 3  
«egebenen, ja be» Sic^aufbraugenbeu tragen.

©te präge, ob bie ftngutariffifd)e ober pturatiffifd)e Anftd)f 

bem Bewuf tfeinStatbeffanb rne^r entfpricf)f, barf t;eufe wol)l alS 

nod) ttic f̂ fpruc^reif bejeid)net werben, giir bie teuere Auffaffung 

fc^eint mir aber befonberg etn Umffanb ju fprecfyen. W ir werben 

nod) feiert, in weld) ettger Bejie^ung ju ben ©efüljlen bie Wert* 

fcfyäfjungen ffet)en; wir werben erfennen, bafj jum guten Teil unfere 

©efütjle eg ftnb, welche ben ©egenffänben für ung Wer td )a ra f te r  

»erteilen. Nun wirb man aber wot)t attgemein einräumen, baf 

Wtr unter Werfen nid)t nur Cfttanfifafioe, fonbern aud) qualitative 

Unferfd>iebe mad)en. W ir erleben 5. V . unmittelbar, bafj ein ftnn= 

lieber ©enuf, unb fei er nod) fo infenfw, minberwertig fei gegen

über einer Tat ber Hingabe. WenigffenS fd>einen mir für bag 

Erleben ber »ergebenen Qualität unb bamit beg oerfd)iebenett 

Nangeg ber Werte nic^t nur eigene Selbffbeobad)tungen, fonbern 

aud) bte Cefrccn jat)treid)er SOioratiffen aug alten 3al)rt)unberten ju 

fprec^en. Wenn j. 93. Kant bie „reine Achtung" »or bem Sitten* 

gefe§ »on alten ©efüt)ten unb Neigungen ffreng fonbert, fprid)t 

bieg niö)f bafür, baf er fte alg etwag qualitati» Anbergarfigeg 

erlebte? Unb wenn bie „getffigen" ©enüffe »on atferStjer ^ö^er 

bewerfet werben atg bie ftnnlid)en (tro^ beren fyi%rer Sntenftfäf), 

fotlte ba ttid)f — abgefe^en »on anberem — aud) iftre Sd)ä^ung 

atg qualitati» wert»olter mitfpielen, unb foltte eine berarfige Sc^ä^itng 

nic^t jurüdweifen auf q u a l i t a t i » e U n t e r f d ) i e b e  ber ©efü^te?!

SKan erfennt aug biefen furjen Anbeutungen bereits, ba§ bie 

Enffd)eibmtg unferer grage nid;t blof rein t£eoretifcfy*pft>d)ologifd)eg 

Sntereffe fyat, fonbern baf ifjre Konfequenjen in wichtige Probleme 

ber Cebengauffaffung unb CebenSgeffatfung t)ineinreid)en. preitic^ 

iff beg^atb aug mef^obifc^en ©rünben um fo fcfyärfer barauf ju 

ad>ten, baf fte alg rein tl)eoretifc^e, unb jwar pftycfyotogtfd̂ befEriptioe 

Präge beljanbelt unb womöglid) entfliehen werbe. Befürchtungen 

Wie etwa bie, baf bie ftngutariftifcfye Anfidjt „gefährliche" potge

rungen für bie Etlj)if ^aben fönnte, bürfen babet grunbfä|tid) feine 

Nolle fpieten. —

©ag Ergebnig unferer big^erigen Erörterung wäre atfo, baf 

»tan am jwedmäfigften tebiglidj ßuff unb Unluff atg Etementar- 

Sefü t̂e anfte|)f, baf man aber bie präge, ob beibe nur eine ober 

ötele Qualitäten aufweijen, alg eine nod) unentfcfyiebene betrautet.

E^e wir nun jtt wetteren beffripti»en prägen ber ©efütjtS* 

le^re übergeben, bie über bte Elemenfarerlebniffe biefeS ©ebieteS
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Ä r ?  ? ? * &  ^ « s t  s ä
rtof fi r ^ et3e' bte Empfindungen üon ntäfiiqer 3nfenfitäf (ah

S S S B S S H l

t m r n r n ß

P S :  I S S S S ä

i ä ä ä s  s r r ?  ** '•“ euf' “

wt.auerr.iK „ „ ! , , „  antuf(b«0nun<j „rfgenbe ®,fll6(t.«

r  - - Ä r Ä Ä  s » * -

Für bie Unluft gibt eS in ber 9legel nur eine 9?eijfd)welle: 

biejentge Sntenfttät beS 9ReijeS, bei ber bie Unluft beginnt, um ftcfy 

bann bei weiterer Berffärfung beS 9*eijeS immer met;r ju fteigern. 

Für biefiuff gibt eS gewö^nlid) jwei Schweifen: ba wo ber 9?eij 

anfängt, tuffüolt ju werben, unb ba wo er auftjörf. ©abei ift eS 

»ietfac  ̂ fo, bafj ber Übergang jur Unluft nidjt burd> eine neutrale 

3one ^tnburd) erfolgt, fonbern bafj mit ber fd>wäd)er werbenben 

Cuff bei ber ^nberung beS 9?eijeS altmätytid) eine leife Unluff ftd) 

üerbinbef, bie me^r unb mefjr junimmt, wä^renb bie £uff üerfcfywinbef.

Eine Verlängerung ber 9?eij bauet  wirft innerhalb gewiffer 

©renjen ebenfo wie eine Berffärfung feiner 3ntenfttäf.

Bei ber Wieber^olung gleicher 9?eije fann man bie Erfcfyeinung 

ber „©efüfi lSabffumpfung" beobachten; unb jwar erfolgt bie 

9D?inberung ber Cuff rafdjer unb in leerem ©rabe als bie ber Unluft.

©aS mag im Äinblid auf ben ßuffertrag beS Gebens betrüblid) 

erfcfyeinen, iff aber biotogifd) infofern nü%lic£>, als bie anbauernbe 

Unluft ffärfer anfreibt jur Befeitigung ilprer lebenSfd>äbigenben 

Urfad>en.

©afj bie ©efü^jlSwirfung ber Einbrüde ni$t bloß üon beren 

3ntenftfäf, fonbern in fwtyem ©rabe aud) üon iljrer Qua l i t ä t  ab» 

&ängt, jeigt fd>on bie üorwiffenfd)aftlid)e Erfahrung. Bei ber 

großen biotogifd)en Bebeutung ber Funftionen ber Ernährung, 

Atmung unb Sexualität ift eS üerffänbtid), baß bie fnerburd) be

bingten Empftnbungen üon ffarfen ©efütplen begleitet ju fein pflegen; 

befonberS fönnen Störungen biefer Funftionen qualoolle Unluff 

mit ftd) fuhren.

©ie ©efü^lSbebeutung üon ©erud) unb ©efdjmad (bie ja mit 

ber ErnäfyrungSfunftion in enger Bejie^ung ffetyen) ift aucf) red)f 

er^eblicty; geringer iff im allgemeinen bie ber BewegungS-, 'S:aff- 

unb ^emperafurempfinbungen; noct> fdjwädjer ift meiff bie ©efüljtS- 

Begleitung ber afuftif<$en unb optifd)en Empftnbungen (wo^lgemerft: 

ber Empfinbungen als folder).

3m allgemeinen ftnb £uff unb Unluff mit ben Empfinbungen 

ber fogenannten nieberen Sinne in fonftanferer Weife üerfnüpft 

als mit benen ber $ö&eren: ©eftdjt unb ©ef>ör. SEftan fpricf)t beS- 

M b aud) üon „Perüerftfäf", wenn für einjelne 3nbiüibuen ge- 

toiffe ©erüd)e, fe^r bittere ©efcfymäde ober Sd^merjempfinbungen 

feine Untuff ober gar £uft erregen. Freitief) fehlen bie ®efü£)le 

Bei ben optifcfyen unb afuftifcfyen Empftnbungen burcfyauS nic^t ganj;
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ja fte fönnen unter Utnffänben erlief)e Stärfe erreichen. Welche 

Qual fpricht j. 93. auS Schopenhauers Abhanbtung „über £ärtn 

unb ©eräufch!" Unb baß man neuerbtngS einen Anti*£ärm*Berein 

gegrünbet hat, mag f)ier auch ©rwähnung finben.

©erabe baS optifc^e unb afuftifd)e ©ebiet mit feiner Fülle 

beuttid) unterfd)eibbarer Qualitäten bietet ein banfbareS Fetb für 

experimentelle Unterfudjungen nach ber ©inbrudSmethobe* So ^at 

man feftgeftellt, baß $  on empftnbungen im allgemeinen et; er mit 

£uft »erbunben ftnb als ©eräufch empftnbungen; ferner, baß bie 

Klänge, bie einen gewtffen mittleren Reichtum an Qberfönen be* 

fttjen, unö angenehmer ftnb, als bie baran fetpr reifen ober fehr armen; 

bie erfteren fommen unS fdjnarrenb, bie festeren gu Weid) unb teer 

üor. die ©mpfinbungen fatter Farben ftnb unS burchfchntttlid) ange* 

ne^mer, als bie ftumpfer. Über bie ©efühtSwirfmtgen ber üerfchiebenen 

Farben hat fchon ©oet!;e beachtenswerte Bemerfmtgen gemalt. So 

bejeichnet er als Farben „oon ber piuSfeite": ©elb, 9?otgelb 

(Qrange), ©elbrot (Mennig, 3innober). „Sie ftimmen regfam, leb» 

haft, ftrebenb." „3m ©etbrot fteigert ftch biefe aftiüe Seife ju ihrer 

höd)ften ©nergie." AtS Farben „üon ber SOftnuSfeite" faßt er 

Blau, 9?ofbIau unb Blaurot. „Sie ftimmen gu einer unruhigen, 

weiten unb fef;nenben ©mpftnbung." ©S bürffe biefe Unterf^eibung 

im Wefenftidjen harmonieren mif berfenigen, welche Skater jwifchen 

„warmen" unb „falten" Farben unb beren ©efül)lSbegteitung 

machen. die Bewertungen ©oefljeS befct>ränfen ftch freilich nicht 

auf bie £uft» unb Unluftfomponente ber burd) ben Anblid ber 

Farben auSgelöften ©rtebniffe. Überhaupt werben aud) fchon bei 

retafi» gang einfachen ©inbrüden ber pft)cf)ologifchen Analpfe 

f<J)Wterige Aufgaben geftellt. ©enn bei genauerer Prüfung ergibt 

ftd) häufig, baß bie ©efü^tSwirfung nicht allein üon bem ftnnlichett 

©inbrud als folgern >̂errü£)rt, fonbern üon gewiffen Erinnerungen 

ober ©ebanfen, bie ftch bamit üerfnitpfen. *3)?an benfe g. B . an 

bie fhmbolifche Bebeutung ber fcE)Warjen Farbe. Auch fontmen bie 

üon ben 3?eijen oft auSgelöften motorifchen Borgänge in Betracht 

unb bie burch fte bebingten ©mpfinbungen ber Spannung, Erregung 

ufw. 3e fomptigierter unb bamit bebeutfamer bte 9?eije ftnb, um 

fo reid;er pflegen au$ bie Fotgeerfcheinungen gu fein, bie ftch m*t 

bem unmittelbaren ftnnlichen Cfinbrucf üerbinben.

An ftch tft aber bie „©inbrudSmethobe" burd;auS nid>t auf bie 

Berwenbung ganj einfacher Steige befd>ränff. Sie fann ftch auch
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fomptijierterer bebienen. SnSbefonbere hat man jur llnterfudjung 

äfthettfeher ©efü^te üon ihr ©ebrauch gemacht, dabei würbe bie 

Bebeutung ber genannten Fotgeerfcheinungen für Art unb 3n* 

fenftfät beS ©efühlS beriidjtchtigf, feitbem Ferner burch feinen 

Begriff beS „affojiatiüen FaftorS" beim äfthetifct>en ©enuß barauf 

aufmerffam gemacht hatte.

©benfo geigt eS ftch bei ben fompttjierteren ©inbrüden, baß 

©efühle nicht bloß mit anfd)aulid;en BewußtfeinSinhatten ftd) 

üerbinben, fonbern ebenfo mit unanfd>autichen Aften. „die £eiĉ ttg- 

feit unb Schwterigfeit, mit welcher ftch ein folder Aft üottjieht, 

baS ©elingen unb Mißlingen beSfetben im iöinblid auf ein burch 

ihn gu erreichenbeS 3iet, bie ©nergie, mit ber er ftd) entfattet unb 

burchfetjt, feine dauer, bie ©efchwinbigfeit, mit ber er abläuft ober 

Wed)felt, bie Kontinuität unb piötjlicf)feif beS Überganges in anbere 

Betätigungsweifen haben hter einen im eingelnen noch nicht ge» 

nügenb aufgeflärten ©influß auf bie ©efühle" (Kütpe).

5. BefonberS auSftchtSreich mußte gerabe bei ben ©efühten 

bie Berwenbung ber „AuSbrucfSmethobe" erfcheinen, ba ©e» 

fühle, gumat intenftüere, üon beuftich wahrnehmbaren AuSbrucfS- 

erfcheinungen begleitet ju fein pflegen. ©S fommen hier tn Betrad)t: 

Anbetungen beS pulfeS, beS AtmenS, ber Berteitung beS Blut* 

ftromS (rooburd) baS Bolumen einjetner Körperteile ftch üergrößert 

ober üerringert), Steigerung ober Äerabfe^ung ber £eiftungSfähtg* 

feit ber SOiuSfeln, unwitlfürtid)e Bewegungen (wie SCRienen, ©eften 

unb ©ebärben). 9Jian hat über alle biefe Symptome in ben testen 

3ahrjehnten jajjtreiche Unterfudtungen angeffellt, aber man fann nicht 

fagen, baß fte ju fehr befriebigenben ©rgebniffen geführt hätten, 

die Berhältniffe liegen außerorbentlieh fomplijiert. £äßt man g. B . 

üermittelft pneumo* unb Sphpgmographen bie Atem* unb bie 

Pulsbewegungen aufgeichnen, fo fann man feftfteüen, baß bie Kurüen 

beeinflußt werben nicht bloß üon ©efühten, fonbern auch »on rein 

Phtyftologifch bebingten Schwanfungen in ber 3nnerüation ber ©e= 

fäße, burch unwiUfürliche fteine Bewegungen ber BerfuchSperfonen, 

burch ©rregung ihrer Aufmerffamfeit ufw. Außerbem geigen ftcf> 

außerorbentlich ftarfe inbiüibuetle differenjen.

FolgenbeS fann man etwa als ©rgebniffe üon größerer Wahr* 

fdheinlid)teit anfehen:
a) PulSoerlangfamung bei £uff über Farben unb §öne ; —  

Befchleunigung bei Untuft (aber auch bei £uff über ©efd)tnäcEe).
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b) SputSerhöhung bet Cuft; -  Erniedrigung bei ltniuft

c) Atem»erlangfamung unb ■befdjteunigung, — Erböbuna unb 

Verftadmng bei £uff unb Unluff (inbiotbuetl »ergeben).

d) Arotöolumffeigerung bei Cuff, _  Senfung bei Hnluft.

e) ©ehtrn»olumhebung bei Xlnluff, Senfung bet Cuff, (Sfan

fonnfe baS bei 3nbi»ibuen mit ©efeffen tn ber Scbäbelbede be
obachten.)

f) Steigerung ber bl)namometrifcf)en Kraft ber Sanbe bei £uff 

Äerabfe^ung bei Slntuff. (©och fcheinen aud) in biefer Vejiebung 
ftd) manche 3nbi»ibuen anberS ju »erraffen.)

Abgefefjen »on ben fdjon erwähnten &emmniffen ber experimen

tellen Knterfudwng ffehf aud) ber iimftanb ihrer erfolgreichen ©e- 

ftauung tm Wege, baß man im pft)d)oIogiföen £aboratorium im 

aUgemetRen ntd>f in ber Cage iff, ffärfere ©efüf;te (bei benen bie 

torjperltd)en Vegleifoorgänge beutlid>er jufage treten) an ben Ver-- 

fud)Sperfonen her»orjurufen. Ferner bat man bisher nod) nicht 

auSretdjenb ben Slnterfchieb ber zentralen unb peripheren, ber aftfoen 

unb pafjwen ©efühle bet biefen Slnterfuchungen berüdftd>tigf.

3u all ben Schwierigfeifen unb XJnftcherheifen ber Feffftellung 

tm etnjelnen fommen bann noch bie prinzipiellen ungelöffen Fragen, 

S ?  öll ® cufun9 VeobachfungSergebniffe hintanhalfen: in 
Welkem Verhältnis ffehen eigentlich bie ©efühle ju biefen AuS- 

brudSftimptomen: ftnb fte beren llrfachen, Vegleiterfd>einungen ober 

gar Wtrfungen? linb menn mir fte atS Vegleiterfdjeinungen faffen: 

ftnb bte ©efufcle bie Korrelate ber AuSbrudSfemptome felbff ober 

er ! ! ! '  Un̂  ^ eröenöor9änge, bte biefe Symptome »erurfadjen? 

r • w ? r rUr€rfWrut19 tcr ®m Pfinbungen ben Vewußf- 
S ü S f S  uberfdbreifen unb auf p^ftologifäe ^rojeffe unb beren 
JWflfaltfJe unb d>emtfd>e ilrfadjen eingeben mußten, fo führt aucb 

bet ben ©efu^ len ber Verfug, ju erflären, über baS Vewußt- 
fetn IjtnauS.

Sd)on AriffoteleS fab in ber Cuff ein Symptom ber mobt-

geltngenben Vetätigung eineS £ebewefenS, in ber SJnluff baS 3eicben

beS ©egenteilS; nach Spinoza iff Cuff „Übergang beS SKenfcben

»on geringerer ju größerer Vollfommenheif"; Kant erftärt in feiner

„Anthropologie": „Vergnügen iff baS ©efühl ber Veförberung,

Somers *a$ eines ÄinberniS beS £ebenS"; £ofje bemerft einmal,

tuff beruhe auf einer llbereinffimmung, Slntuff auf einem Wiber-

' rett jmtfchen ben Wirfungen eineS ReijeS unb ben Vebingungen
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ber geldmäßigen förperlichen ober getffigen EebenStäfigfetf; &. Spencer 

ff eilt ben Sat> auf: „Untuftgefühle finb bie Korrelate oon fd>äb- 

lidjen, £uffgefühle bie Korrelate »on förberlic^cn Vorgängen für 

ben Organismus".

So hat f‘3> ^hilofophen unb ^fychologen ber »erfchiebenffen 

Seiten bic Stypofhefe aufgebrängt, baß in ber £uff eine ob- 

i e l f i » c £ebenSförberung, in ber l lnluf f eine £ebenS-- 

hemmung unm it te lbar  zum Vewußt fe in  fomme. Veob- 

ad)tungStatfad)en laffen ftd) bafür in großer 3aht anführen; befonberS 

auS bem Vereid) ber ©efühle, bie mit ftnttlicben Einbrüden »er- 

fdjmolzen auftreten. 3ntenft»e Empftnbungen »on Aunger unb 

©urft, iohje unb Kälte pflegen mit ffarfen Hnluffgefühlen »erfnüpff 

ju fein. Mangel an £uff, Verlegungen beS Organismus, Er- 

franfungen löfen ebenfalls jugleid) mit infenftoen Organ-- unb 

S^merjempftnbungen auch Hnluff auS. llmgefehrt »erbtnbef fid> 

bie Aufnahme »on Rahrung, baS Einatmen reiner, ttmrjiger £uft, 

bie Ausübung angemeffener Vetätigung mit £uff. ®er ‘phtyfwloge 

W . Ragel äußert gelegentlid): „®er Efel beS 9J?enfd)en »or ben 

©erüd)en tierifd)er unb menfd)lid)er Effremenfe hat unzweifelhaft ben 

Wert, baß bie Senbenj entfielt, folĉ e Stoffe ju befeitigen, alfo 

bie für ben Organismus förberlt^e 9Reintid)feit ju pflegen. ES Wäre 

eine nicht unintereffante Aufgabe, ben Verfud) ju einer teleologifchen 

Erftärung ber luff- bjw. unlufferregenben Wtrfung ber »erfd)iebenen 

©erüd)e ju ma^en. ViS je^t haben wir faum bie »agffen An* 

haltSpunfte".

©iefe Vemerfung ift jugleich diarafteriffifch für bie Art ber 

f>b9ftologifd)en Erftärung ber ©efühle, mit ber wir eS hier ju tun 

haben. Sie iff, wie bie biotogifdjen $ h eoricn vielfach, teleotogifd). 
©aS £eben beS Organismus, feine Förberung, Erhaltung unb 

Forfpflanjung wirb als (objefti»er) 3wed »orauSgefe^t unb alle« 

bas im Vau unb in ber Funftion beS Organismus gilt als „er* 

flärt", waS ftc£) als nützlich für bie Erreichung jenes 3wedeS bar

tun läßt.

Wenn wir nun fo £uff als Symptom ber £ebenSförberung 

unb £lntuff atS baS ber £ebenShemmung feteotogifd) »erffehen wollen, 

f° müffen wir freilich noch baran benfen, baß biefe ©efühle moti- 

Kerenb auf baS menfd)lid)e Verhalten einwirfen. Auch ift ju be

achten, baß mit biefem teleotogifd)en VerffänbntS noch feine Einficht 

in bie Vebingungen beS Auftretens ber ©efühle gegeben
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iff. Äerbarf unb feine Sdjute Raffen angenommen, baß biefe Be

engungen pfpdjifdje Borgänge feien. 9J?an fal) in ben ©efüt>fen 

baS unmittelbare 3nnewerben ber Hemmung ober Förberung ber 

im Bewußtfein »or^anbenen BorffeKungen. Snbeffen ^ärtgt biefe 

Erflärung ju eng mit bem t;eute aufgegebenen BorftetlungSbegriff 

ÄerbartS jufammen, ber in ben Borffetlungen relatiö fonftante, 

bingl;afte unb jugleid) wirfenbe Bkfen fâ >. ©ne fold)e Erflärung 

fommt audj> für bie f inn liefen ©efüljle minbeftenS nid^f in Frage; 

enblid) täßt fte bie pljpftotogifdjen Projeffe außer Betragt, bie 

boefy bei bent 3uffanbefommen ber ©efütyte eine große 9?olle fpieten, 

wie il)re förperlidjen Begleiterfcfyeinungen beweifen.

-öeufe »erwertef man bei ber Erflärung lebiglid) ptytjfio* 

logifdje ober pfpd)op£t)fifd)e Faftoren. Über bte Art ber 

p£\)fiotogifcfyen Projeffe, bie baS Korrelat ber ©efüljte bitben follen, 

\)at man »erfcf>iebene §£eorien aufgeftellt. £etymann unb ^etjnert 

gef)en baoon auS, baß mit ftarfett ©efü^len Erröten unb Er blaffen, 

au<$ wo^l 0^nmad)t »erbunben fein fann; fte fud>ett barum ben 

in Betracht fommenben p^ftotogifd)en Borgang in Scfywanfungen 

ber Btutjirfutation unb in ben baburd) bebingten Anbetungen in 

ber Ernährung einjelner Organe, inSbefonbere einjelner ©el)irn* 

Partien, d a  aber bie Erfd)öpfuitgSjuftänbe beS 9iert>enft)ffemS 

(unb too 1)1 aud) beS ©eljirnS) mit Reiferen Stimmungen oerfnüpft 

fein fönnen, fo £at 3iefcen eine anbere $^eorie aufgeftellt. Er glaubt 

experimentell bewiefen ju Ijaben, baß £uft ben Berlauf beS Bewußt« 

feinSgefd)e£enS befdjleunige, ünluft ilm oerlangfame. Er fieljf 

barum ben p̂ t>ftologifd>en üntergrunb ber ©efüljle in ber gefteigerten 

ober geminberten Senbenj ber Heroen- bjw. ©e^irnjelten, il;re Er* 

regung burd) bie BerbinbungSfafern ju entlaben.

3nbeffen ift unfere Kenntnis ber in Frage fommenben p̂ pfto- 

logifctyen Projeffe nod) viel ju ungenau, als bafj berartige i>ppo- 

tl;efen meljr fein fönnten als erfte OrientierungS»erfud)e. B3tr 

fönnen l)öd)ffenS negatio fagen, bafj eS bet ber „ilniüerfalität" ber 

©efü^le feljr uttwa|>rf$einlic  ̂ iff, baß il)re Entfteljung an ein be- 

ffimmteS Sinnesorgan ober ein fubfortifaleS ober fortifaleS 3entrum 

gebunben fei. Auct) t)ätte man bann wo£l fd)on unter ben ja£U 
reifen pat^ologifd^en Fällen, wo bie ©e&irnerfranfuttg auf einen 

beftimmkn „Äerb" befcf>ränft ift, fold>e gefunben, in benen gerabe 

baS ©efütjlSjentrum jerftört gewefen n>äre. AuS biefen ©rünben, 

wie ebenfo mit 9?üdfid)t auf bie „Aftualität" ber ©efüt)le galten
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tt>ir mit Külpe eine „btynamifcfye" ^fjeorie für bie n>al)rfd)einlid)fte, 

„Weldje in ber Eigenart gem iff er pft)rf)op̂ vftfct>cr Borgänge, alfo in 

funftionellen Erfc^einungen, bie ©runblage unb ben Paratletprojeß 

für £uft unb ünluft erblicft".

So ffe^en wir alfo l)inftd)tlid) ber „Erflärung" ber ©efüfde 

nod) ganj in ben Anfängen. 3a, nid)t einmal jene uralte bio- 

logifd>e deutung ber ©efüljle ift über allen 3weifel ergaben, 

denn nid)t alle §atfacf)en laffen ftd) tyv jwangloS unterorbnen. 

3war barin wirb man faum einen Einwattb erbliden, baß manche 

Einwirfungen auf ben Organismus junäd)ft angenehm ftnb unb in 

bet Folge bod> als fd)äblid) ftd) ^erauSftellen — ein unerfd)öpflid)eS 

^>ema für bie SOtoratprebigt aller 3eitenl — denn eS fann in 

ber 5at junäd)ff eine partielle Förberung beS Organismus babei 

»orliegen, unb ber betreffenbe Borgang erft in feinem wetteren Ber- 

lauf fdjäblid) wirfen. Analog läßt ftd) baS Hmgefel;rte erflären, baß 

Ünluft £uff jur Folge l)at. Biet f d> w e r e r ju beuten ift bie 'Satfacfye, 

baß manche ernfte Erfranfungen ober Berte^ungen ber tt>ic£>tigffen 

Organe (£unge, ©e^irn) unter ümftänben gar feine ober geringe 

Ünluft öerurfadjen, wäljrenb anbererfeitS Sd)äbigungen, bie, bio- 

logif<̂  betrachtet, wenig Bebeutung fcaben (baS Abreisen eineS 

Gagels, ein fartöfer 3al;n), intenftöe S^merjempftnbungen unb 

bamit ftarfe Unluft auStöfen.

S o  ift auf bem ©ebiete ber ©efü^tSte^re, felbft bejüglt<$ ber 

elementaren ©efü^le, nod) fel;r »ieleS unftd;er. Bietleid)t fann 

burd) ja^lreidje detailforfdjungen allmä^lic^ geftd)erteS Material 

beigebract)t werben, um jene umfaffenben biotogifdjen unb p^pfto* 

togifc^en Äppot^efen näl;er auSjugeftalten ober abjuänbern.

Solange aber bie gewid)tigffen prinjiptellen Probleme unb 

fo jal)lreid)e detailfragen bejügti^ ber Etementargefüble no<̂  

ungetöff ftttb, folange wirb aud> bie wiffenfd)aft(id)e Bearbeitung, 

inSbefonbere bie ejperimentelle Erforf^ung uftb bie Erftärung ber 

fompli j ierteren ©efüfytSerlebniffe nur mit größter Borft^t in 

Angriff genommen werben bürfen. 3m allgemeinen wirb man ftc$ 

Surjeit ^ier auf Berfuc^e ber K l a f f i f i f a t i o n  unb Befd)reibung 

^efdjränfen müffen.

7. SÔ an ^af nic^t o^ne ©runb einen £lnterfd)ieb ber Empfin-- 

bungen unb ©efü^te aud) barin gefunben, baß bie erfteren retatio 

felbftänbig im Bewußtfein eyiftieren fönnen (man benfe an eine gteid)-- 

jeitige ©eftd>ts* unb 5affempftnbung), wätyrenb bie ©efü|)le
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weit mehr ftd? miteinander mifchen. Wunbt fpricht barum 

»on einem Prinjip ber „Einheit ber ©emüfSlage", baS er barin 

erblicff, „baf alle in einem gegebenen fom ent im Bewuftfein »or- 

hanbenen ©efühlSelemente ftcf> ju einer einheitlidjen ©efüMS- 
refulfante oereinigen".

Es märe jeboch eine unjuläfftge Äereinmengnng ph^fifcher Ana

logien, wenn man ftch biefe „©efühlSrefultante" nach bem Borbilb 

etwa be« Parallelogramms ber Kräfte benfen wollte; wenn man 

aljo annehmen wollte, baf ftch gleite 3ntenftfäfen »on £uff unb 

Unluff aufheben, unb baf nur ber Überfchuf »on poftfi»em ober 

negatioem ©efühl im Bewufffein bleibe. Vielmehr bleiben alle 

©efühle im Bewuftfein, nur gehen fie gewifferntafen als Teil- 

gefügte in ein ©efamtgefttfjl ein. 6 inb fte »ergebener Qualität 

bann refultieren eben ^ifd)gefü^te. So fönnen wir 5. B . mif zwie- 

fpalftgett ©efü^ten ein ©emälbe betrauten: manche Momente beS- 

felben fönnen uns £uff, anbere Unluff erregen. (Daf wir über 

genau benfelben Umffanb gleichzeitig Cuff unb Unluff erleben follfen, 

bürffe freilich auSgefchloffen fein.) BefonberS leitet werben wir 

bei peripheren ©efühlen baS gleichseitige Borhanbenfein »on £uff 

unb Unluff erleben fönnen. Bei zentralen ©efühlen, bie ja fo un

mittelbar als innerfter 3uffanb beS einheitlichen 3 $  erlebt werben, 

bürffe boch in ber Negel bie eine ober bie anbere ©efühlSquatitäf 

bominieren, fo in bem SOZifchgefühl beS Komifchen bie ßuff, in 
bem Tragiken bie Unluff.

AIS anbere Beifpiefe »on SWifchgefühlen feien hier Sehnfudjt, 

Wehmut, SOJifleib, Neftgnafion, freubiger Schrecf, ©efühle beS 

Erhabenen, beS Äumoriffifchen erwähnt. 3n ihnen fann je na*

Umffanben £uff ober Unluft baS im Bewuftfein »orherrfchenbe ' 
Moment bilben.

8. Die gefamfe ©efühlSlage pflegt man als S t im m ung  ju 

bezeichnen. Stimmungen hßl>en gewöhnlich eine gewiffe Dauer, 

jeboch fönnen, zumal bei 3ugenblid)en, auch &ie Stimmungen »er* 

hättniSmäfig rafd) Wechfeln. Die Stimmung fann ber relafi» 

bleibenbe Nieberfd;lag eines AffeffeS fein. Aber notwenbig iff baS 

nicht. Wichtig für ben Puff* ober Unluftcharaffer ber »orherrfchen- 

ben Stimmung pflegt ber Umffanb zu fein, inwieweit bie gefamte 

Lebenslage beS 3nbi»ibuumS feinen Bebürfniffen unb Wünfd)en 

enfipricht. Ein befonberS einflufreicher gaffor iff aud̂  ber ©e- 

funbheitSjuffanb, inSbefonbere ber Ner»enjuftanb. 9??an bezeichnet

bie baburch bebingte (mif Organempfinbungen eng »erfchmoljene) 

Stimmung als „ E e b e n S g e f ü h l 3 f t  ber 30?enfd> gefunb, fo 

hat eS »orwiegenb Cuffd)aralter, »ielfach felbff unter brücfenben 

äuf eren Umffänben. Auch religiöfe Überzeugungen, 5. B . baS Be

wufffein, ©oft burch Sünbe beleibigt zu ha&en ober mit ihm aus* 

geföhnt zu fein, fönnen mächtigen Einfluf auf baS gefamte CebenS- 

gefühl auSüben.

AIS AuSbriicfe, bie »orwiegenb Stimmungen bezeichnen, feien 

genannt: 3ufriebenheit, Behagen, gröhlichfeit, Seligfeit; anberer- 

feits Sorge, Kummer, Trauer, Betagtheit, SWtf mut, Berzweiflung. 

Bergegenwärfigt man ftd; folche Stimmungen, fo erfennt man, baf 

fie ben Eharaffer »on 3entralgefühlen tragen, b. h- »on folgen, bie 

baS 3ch in feiner Tiefe berühren. So iff eS begreiflich, baf währenb 

beS BorherrfchenS gewiffer Stimmungen bod) mehr periphere ©e* 

fühle anberer Art erlebt werben fönnen; baf alfo aud) ein Trauriger 

einmal bei einer momentanen greube lacht ober ein gröblicher 

einmal ftch ärgert, ohne baf beShalb bie herrfd)enbe Stimmung 

ftch wanbelf.

9. 3ntenft»ere unb plö^lich eintretenbe ©efühle, bie befonberS 

ftarfe förperliche Begleit-- unb AuSbru<fSerfd)einungeit mit ftd) führen, 

pflegen als „Affef te"  ober „Ehofgefühle" bezeid̂ net zu werben. 

Auch fte fönnen einen »orherrfd>enben ßuff- ober Unluffcharafter 

tragen ober einem mehr gemifchfen T^puS angehören. D a f fte in 

ber Negel eine ffarfe Tenbenz zeigen, unfer Wollen unb imnbeln 

ju beffimmen, iff für fte c£)arafferiftifc£). Die ©renze gegenüber ben 

einfachen ®efül;len iff eine fftefenbe, ba bie gröfere Stärfe beS 

Affefts ben wefentlichen UnterfcheibungSgrunb abgibt. Wenn Wunbt 

auferbem „bie Berbinbung wedjfelnber ©efühle zu einem ©e» 

fühlS»erlauf" als Kriterium beS AffefteS nennt, fo ffimmt baS nicht 

mit ber Beobachtung, baf ber gefamte Berlauf infenft»er ©efühte 

tebiglich luffootl ober unluff»otl fein fann. Solche aber »on ber 

Bezeidjnung „Affeft" auSzufChliefen, würbe eine unbegrünbete Ab

weichung »on bem Sprachgebraud; bebeufen. Die Scheibung beS 

^IffeftS »on ber „EeibenfChaft" ha* utan in ber Weife »or» 

genommen, baf man im Affeft einen afufen, in ber £eibenfd>aft 

einen chromfcfyen 3uftanb fteht. Dann wären beibeS BewufffeinS- 

»orgänge. DaS fcheint mir aber nur für ben Affeft zujutreffen; 

öaS EhronifChe, waS man gewöhnlich mit £etbenfcf)aft meint, braucht 

gar nicht im Bewuftfein ftch gerabe gelfenb zu machen. Kurz,
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Eeibenföaft ift wohl nicht al« befd)reibenber, fonbern al« erflärenber, 

fpejiclt al« ®i«pofttion«begriff anjufe^en. Eeibenfchaft biöponiert 

5u Affeften, aber freitic  ̂ auch ju Strebungen unb WiHen«aften. 

So »erfte^t man e«, wenn manche ^fechologen bie Ceibenf^aft in 

ba« ©ebiet be« Wollen« »erweifen, menn j. V . Elfenhan« bie 

2eibenfcf>aft beftniert al« „bie bauernbe Richtung eine« infenftüen 
Vegehren« auf einen ©egenftanb".

Roch »ielfacb üblich iff bie aud? bei Kant {ich finbenbe Ein

teilung ber Affefte in „ffhenifche" („au« Stärfe") unb „aff he- 

nifche" („au« Schwäd)e"). 3u ben erfferen rechnet man 3orn, 

Wut, &af, 3Rut, Subei; ju ben (eiferen Angff, Scf>re<fen, Scham, 

Kummer, Trauer. Elfenhan« gibt »on ben beiben Klaffen folgenbe 

Eharafteriftif: „93ei ben ftf;enifd)en Affeften äufert ftd) bie 9Q?oti- 

»ation«fraft ber plötjlkh auftauchenben infenftöen ©efühle in leb- 

Raffen Vewegungen, in ol;ne Vermittlung burd) ben überlegenben 

93erffanb einfe^enben Äanblungen unb in auf;erorbentlief) be- 

fd>leunigfem 93orffeUung«»erlauf; bei ben affhenifd)en in einer plö§- 

li<*> einfretenben Cähmung be« Wollen« unb Joanbeln« unb in einer 

-Öemmung be« Vorffellung«öerlauf«, bie bi« ju »ollffänbiger £ln- 

fähigfeif ju »ernünffigem ©enfen gel;en fann. Aucf) bie p£;t)fto- 

logifchen 93egleiferfd)einungen ffimmen bamit überein: bort Erweite

rung ber Vlufgefäfe, 93erffärfung ber ^ul«* unb Atembewegung, 

gesteigerte 3nner»ation ber SWu«fulatur, fjier Vlufgefäföerengerung 

(Erblaffen), Äerabfe^ung ober Sfocfen ber °Pul«- unb Afem- 

bewegung, Schwächung ber SSftugfelenergie."

Wunbt bemängelt an ber Einteilung in „ft(>enifd)e" unb 

„affhenifd)e" Affet te, bafj fte wefentlid) »on ben förderlichen Ve- 

gleiterfc^einungen, alfo »on Rebenmomettfen au«gehe. Aber bie 

angeführte d^arafteriftif jeigt boch, baf fid> aud) auf pft)d)ifĉ e 

Momente bie Hnterfcheibung ffü^en läft. Satfächlich geht bie »on 

Wunbt »orgenommene 3weiteilung in „erjitierenbe" unb „bepri- 

mierenbe" Affefte ber Kantinen »ollffänbig parallel.

10. <5)a im allgemeinen ©efühle aud) in ber Steigerung jum 

Affeft »orfommen fönnen, fo beziehen ftch bie K la f f i f i f a t ion«-  

»erfudje gleid)jeitig auf bie beiben Arten ber ©emüt«bemegungen.

Eine uralte unb barum wohl fachlich nicht unbegrünbete Ein

teilung ber ©efühle iff bie in ben beiben Äaupfgruppen ber „fintt- 

licken" unb „geiffigen". Freiltd), bei genauerem 3ufehen ift e« 

bocf> nid)t ganj letd)t, biefem Sprachgebrauch entfprecf)enb, bie erafte
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pftydjologifche Abgrenzung »orjunebmen. Raheliegenb unb »ielfad) 

üblidh iff bie Erflärung: f inn liehe ©efühle ftnb biejenigen, bie 

mit ftnnlichen Wahrnehmungen ftch »erfnüpfen. <£>iefe wirb fid) 

in weitem Umfang aud) anwenben laffen. Wenn wir j. 93. eine 

bent Auge wohlfuenbe Wiefenfläche betrauten ober einem an

genehmen Klang laufchen, eine gute Speife foffen, einen Wohlgeruch 

einafnten, fo erleben wir ftnnliche Wahrnehmungen unb mit ihnen 

Zugleich Cuffgefüf;te, bie barum paffenb al« „ftnnlidje" d>arafteriftert 
Werben.

Aber wie ift e«, wenn wir beim 93etrad)ten eine« Kunffwerf« 

Cuff erleben. E« iff üblich, berartige Cuftgefühle al« äft^etifc^e 

Zu c^arafferifteren unb biefe nicht zu ben ftnnlidjen zu rechnen; 

unb boch »erfnüpfen fte ftd) zmeifello« mit einer ftnnlichen 95ßahr- 
nehmung.

©leict)Wohl braunen wir be«halb bie Einteilung nid)f aufzu- 
geben, wir müffen nur ba« letzterwähnte Erlebni« genauer ana- 

lt>fteren. E« zeigt ftch bann, baf ftch ©efühle fowohl an bie Emp

finbungen felbff anfnüpfen al« auch auf ba« ©egenffänbli^e ftch 

beziehen fönnen, wa« in ben Empftnbungen ftd) un« barffeßf, unb 

JWar auf beffen räumliche unb zeitliche 93effimmungen ober auf 

anbere Verhältniffe. So fann alfo j. V . irgenbeine Farbempftn- 

bung, bie wir beim 93efd)auen eine« ©emälbe« erleben, un« luff- 

öoll fein, aber für ben äffhetifchen ©enuf wirb biefe mit ben 

Empftnbungen al« fold)en gegebene £uff wenig bebeutfam fein, »iel- 

•nehr werben bafür bie Farbenfombinationen, bie Anorbnung unb 

Verteilung ber Farben unb Aelligfeiten (£id)t unb Statten), bte 

Linienführung, bte ©ruppierung, bie Vebeutung ber Farben unb 

Formen »orwiegenb in Vetracht fommen. ®a« alle« wirb z*»ar 

auch fozufagen ftnnlich wahrgenommen, aber e« ftnb nid)t bie 

Empfinbungen al« fol<ä>e, bie e« im Vewuftfein »erfreten, fonbern 

Affe be« ©egenffanb«bewuf tfein«, beren Kern al« „geiffige" Funftion 

»on ben Empftnbungen al« ben „ftnnlichen" 3nhalten zu unter

bleiben iff.

Mithin fönnen wir ben äffhetifchen Erlebniffen gegenüber 

ebenfall« bie Scheibung »on „ftnnlichen" unb „geiffigen" ©efühten 

aufrecht erhalten, unb zwar werben wir bie fpeziftfd) äffhetifdjen 

®efühle ZU ben „geiftigen" rechnen. R ur ba« müffen wir alter

ing« zugeffehen, baf bie ©efnition ber ftnnlichen ©efühle al« 

folget, bie ftch mit ftnnlichen Wahrnehmungen »erfnüpfen, umzu-
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gepalten ift diefe ©efühle aber atS biejenigen ju bejeichnen, bie 

mit ©mpftnbungen »erfniipft ftnb („©mpfinbungSgefühle"), iff 

infofern mißlich, als ifolierfe ©tnpftnbungen ja in ber Q̂ egel 

nicht »orfommen. SEftithin tt>irb man bie ftnnlicfyen ©efühle wohl 

am beffen als biejenigen befinieren, bie ftd) mit ben ©mp- 

f inbungSbeffanbtei len ber Wahrnehmungen »erfnüpfen. W ir 

bürfen hinjufügen: „unb ber Borffellungen", benn aud) bie ©e- 

fü|)le, bie burch jenfral erregte ©mpfinbungen auSgelöff werben, 

gehören ju ben ftnnlichen. S0?an fann ftch ja befanntlicb frühere 

ober beoorffehenbe ^afelfreuben fo lebhaft »orffetten, baß einem 

„baS Waffer im 9D?unbe jufammentäuff", b. h- baß lebhafte 

©efühle mit ben jugehörigen phhftologifdl)en Begleiterfc£)einungen 

einfrefen. Natürlich wirb man fold)e ©efühle bann ju ben ftnn* 
liehen rechnen.

©S iff übrigens beachtenswert, baß bie burch ©eficht, ©ehör 

unb BewegungSfinn »ermittelten ftnnlichen ©efühle im allgemeinen 

wenig intenfi» ftnb unb an Bebeutung für unfer Bewußtfein 

hinter ben burch bie Wahrnehmungen biefer 6 inne mitbebingfen 

geiffigen (befonberS äffhetifd)en) ©efühlen ganj jurüdtreten. d a 

gegen Jommen bei ben übrigen Sinnen (man benfe »or allem 

an ©efchmatf, ©eruch, Bifalftnn) bie ftnnlichen ©efühle naheju 
allein »or.

deshalb benft man bei ber ©rwähnung ber ftnnltchen ©efühle 

gewöhnlich nur an biefe fogenannfen „nteberen" Sinne. daS ent» 

fpricht aber nic^t ganj ben ^atfachen, ba aud) bie „höheren" Sinne 

(wie wir gefehen haben) ©mpftnbungSgefühte auSlöfen.

Bei bem nahen BerhältniS jwifchen Begehrung unb ©efühl, 

baS bie grunblegenben Triebe beS EebewefenS (NahrungS*, ©e* 

fchlechtStrieb ufw.) jeigen, bilben biefe Triebe, bie ja »ielfältige 

©mpftnbungen auSlöfen, eine unerfcf)öpftiche Quelle ftnnlid)er £uff 

unb Untuff für baS 3nbi»ibuum.

11. 3m Unterfcf)ieb »on ben bisher behanbetfen „ftnnlichen" ftnb 

bie „geiffigen" ©efühte atS folct>e ju djarafterifteren, bie nicf)t 

»on ©mpfinbungen atS fotzen bebingt ftnb, fonbern »on Affen 

beS ©egenffanbSbewußffeinS. Sofern biefe anfd)autid)er Art ftnb, 

bitben bje barin enthaltenen obje!ti»ierenben Funftionen (unb nicht 

bie ©mpftnbungen) bie Präger ber „geiffigen" ©efühte. Bei ben un* 

anfchautichen (gebanftichen) Affen iff bieS ganj fetbffoerffänbtid) ber 

Falt. 3nfoweit Begehrungen bie Bebingung geiftiger ©efühle

auSmachen, ftnb eS nicht fotche, bie in rein förperlidjen 3uffänben 

ober Betätigungen ihre Befriebigung finben (wie baS Begehren 

nach einem warmen Bab ober nad) Nahrungsaufnahme), fonbern 

beren 3iel ein 3uffanb ober eine Betätigung geiftiger Art, furj 

etwas nicht SinnlicheS iff. Sofern ftnnlid)e Momente im 3iet 

enthalten finb, bürfen bie baburd) bebingten ©efühte bod) nicht »on 

wefenfticher Bebeutung für bie Befriebigung bei ©rreidjung beS 

3ietS fein. So führt j. B . baS Begehren nach fünftlerifcher pro* 

buftion ober gelehrter Sätigfeit auch ju manchen förderlichen Be= 

tätigungen, aber bie baburch etwa auSgelöften ftnnlid)en ©efühle 

ftnb Nebenfacf)e.

die K la f f i f i f a t i o n  ber „geiffigen" ©efühte (unb Affefte) 

ffellt außerorbenttich fdjwierige Aufgaben. Obwohl fd)on ättere 

Philofophen wie deScarteS, Spinoja, iöume u. a. mit einer ge* 

wiffen Borliebe biefeS £ h cma unter bem Namen ber „Affeften- 

lehre" behanbett haben, fo iff bod) auch heute noch nid)t eine all

gemein anerfannte ©inteiiung erreicht.

3obt ,  ber in befonberS feinftnniger Weife über biefen ©egen

ffanb gehanbett hat, unterfcheibet innerhalb ber geiffigen ©efühte 

junächff jwei große ©ruppen, bie er atS „For nt algefühle" unb 

als „P e r f  ongefühle" bejeichnet. Unter ben Formatgefühten »er- 

ftel;t er biejenigen, bie „»on ben jeweiligen BewußffeinSinhalten 

atS folgen ganj unabhängig ftnb". Sie ergeben ftch nur „auS 

ben Berhältniffen ber jeweils »om Bewußtfein ju »oltbringenben 

ßeiftung jur £eiftungSfät;igfeit beS Subjefts, ober auS ben Ber* 

hältniffen beS Ablaufs ober ber Äemmung eingeleiteter Neprobuf* 

tionen". durch biefe ©rwägungen gewinnt er bie beiben Unfer* 

abfeitungen: „Kraft* unb SpannungSgefühle".

3u ben „K ra f tge füh le n "  gehören bie ©efühte beS ©e* 

ltngenS, beS BorwärtSfommenS, ber ©rhobenheif, Klarheit, Begretf- 

tichfeif, Fülle; freilich auch ihr ©egenfeit: ©efühte ber Ohnmacht, beS 

UnüermögenS, ber Unflarheif, beS platten, Alltäglichen, ber £ange* 

Weite. ©inen fpejietten FaU beS £uffgefühlS, baS „auf angemeffener 

©rregung unferer reprobujierenben unb togifd>en STätigfeit unb teilet 

getingenbem Ablaufe ber eingeteitefen projeffe beruht", fteht er in 

ber ©efühlSwirfung beS Wit*eS.

AIS ©runbformen ber „SpannungSgefüh te "  ftttb ©r» 

Wartung, ©nttäufchung, ©ebutb, Ungebutb, Überrafchung, 3weifet 

ju nennen.
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„formalen unb „Perfongefühle" hat aber 3obl

»on vornherein wichtige Arten »on ©efühlen auSgeftf)teben, „welche 

in ber größten Entfernung »om Affefte fich beftnben: bie höheren 

äfthetifchen ©efühle unb bie et̂ >ifct>en ©efühle — jene wegen ber 

Ablöfung »om Willen überhaupt biefe wegen ber Abtöfung »om 

perfönlich-inbioibuellen Willen".

Snbeffen fprictyt gegen biefe AuSfcheibung, baf bie äfthetifdjen 

unb et îfc^en ©efühle, toenn überhaupt irgenbwetche, ju ben geiffigen 

©efühlen geregnet werben, ©af fte ben ©rab »on Affeften an- 

nehnten fönnen, bürfte auch unbejweifelbar fein. Wenn eS bei 

ihnen weniger oft ber gall fein foÜte, als bei manchen anberen, 

fo macht baS feinen wefentlichen Hnterfd>iei> auS. WaS bte Ab

löfung »om Willen bei ben äfttjetifchen ©efühlen betrifft, fo hat 

bie Eharafterifterung ber äffhetifchen £uff als „intereflelofer", wie 

fie fchon bei Kant unb Sd)iQer ftch ftnbet, gewif ihren guten 

©runb. ©aburch finb aber nur beftimmte Bejiehungen jum Wollen 

auSgefchloffen: baS egoiftifdje Haben- unb materielle ©enief enwollen 

Würbe baS äfthetifche ©efallen »erunreinigen. ©och ift eS fehr wohl 

möglich, ia im fünftlerifch »eranlagten 9JZenfchen wirb eS bie Negel 

fein, baf eben auf baS „intereffelofe" ©eniefen unb Schaffen ein 

ftarfer Trieb ftch richtet, ber feinerfeitS eine befonbere Wucht ber 

äfthetifd)en ©efühle bebingt.

Ähnlich ffeht eS mit ber behaupteten Ablöfung ber ethifchen 

©efühle »on bem „perfönlidHnbi»ibuellen" Willen, ©iefe Be

hauptung hat infofern Sinn, als beim ethifchen Wollen nicht be

wuft perfönlich-egoiftifche 3iele angeftrebt werben bürfen. Aber 

Wenn ftfflicheS Hanbeht überhaupt juftanbe fommen foil, fo muf 

natürlich ein Wollen beS 3nbi»ibuumS »orhattben fein unb ftch eben 

auf bie fachlichen 3 iele richten, bie als ftftlich wertvoll unfere 

Billigung finben. 3e ftärfer abet biefeS ftffliche Wollen beS 3nbi* 

»ibuumS iff, um fo ffärfere ©efühle werben burch baSfelbe auSge-- 

löft werben fönnen.

Mithin erfcheint eS jwecfmäfiger, bie äfthetifchen unb ethifchen 

©efühle bei ber Einteilung ber „geiftigen" ©efühle mitjuberürf* 

fichtigen. 3hnen wirb man bie „logifchen" unb „religiöfen" ©efühle 

jugefellen bürfen, foweit fte einen ähnlichen, „fachlichen", unper* 

fönlichen Eharaffer fragen. Wie jene auf baS „Schöne" unb 

„©ute", fo bejiehen ftch biefe auf baS „Wahre" unb „Heilige", 

^nblidh tönnen wir wohl bie „perfon"* unb „Sachgefühle" als 

»materiale" ben „gormal"*gefühlen entgegenfefjen. Somit ergäbe ftd>
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alö eine erweiternbe gortbitbung ber Soblfdjen (Einfettung fotgenbe 
Ktaffiftfafion bet ©efühle

I. Sinnlid>e II. ©eiffige
,-------------------------N

A. formale B. maferiale
/ ' s /------------ ------------- ,
1. Kraft-, 2. SpannungS- 1. Perfongefühle, 2. Sachgefühle 

gefügte a) ©gen- | ge- a) logifcf>e

b) Fremb-Jfühte b) aft^etifc^e ©e=

c) etl)ifcl)e fühle

d) religiöfe

Reun jehn feS  Kap i te l

2öerfgefül)Ie unb Q3öerturfcile

1. der intentionale d^araffer beS BewufjtfeinS geigt ftch aud? 

in ben Ertebniffen, in benen mir in Bejiehung treten jur Welt 

ber Werte , ber poftfieen wie ber negatiöen.

Bei unferem theoretifchen Berhatten iff ber ©egenffanb baS 

Seienbe, feine Befchaffenheit unb Bercinberung bei unferem praf- 

fifteen Wert unb Unwert. 6 o wenig eS aber Aufgabe ber pfychologie 

iff, alle« Ejiffierenbe ju unterfucf)en, fo wenig Ijaf fte bie Wert

probleme fd)te^t^in ju töfen. das überläßt fte einer allgemeinen 

Wlofopljie ber Werfe unb fpejielleren Werfbifjiplinen. die 

Pfadwlogie barf aber als allgemein jugeffanben »orauSfetsen, bafj 

eS »erfc îebene Werfarten gibt, wie baS Angenehme, baS Rüf>tid)e, 

baS Schöne, baS ©ute, baS Zeitige unb i£r ©egenfeil. Solche 

Werte, rein für ftch genommen, ftnb etwas „blofj ©ebachfeS", 

„ibeale Öbjefte". den Eharafter ber Wirtlid)feif gewinnen Werfe 

nur an realen W e r t  trägem. So »erwirtltchen fidE> j. B . ftftliche 

Werte an Petfonen, ihren ©eftnnungen unb Äanblungen; An- 

nehmlid>feits- unb RütjlichfeifSwerfe an dingen, bie als Wert- 
träger — „©üter" heißen.

3n ben Wertträgern »erfchmiljt fojufagen Sein unb Wert. 

Weld>e Werte realifterf werben; wann, wo, in welcher Weife unb 

wie oft ihre Berwirflichung ft$ »ottjieht, baS hängt »om ©ange 

beS wirtlichen WeltprojeffeS ab. AnbererfeitS müffen wir unferen 

Sfanbpunff im Bereich ber Werfe nehmen, um ju beurteilen, ob
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unb in welkem Sinne baS Wirtliche wert»oU iff. Sro% ber tnntgen 

Berfcbmetjung bleibt aber boch ber Sphäre ber Wirtlichfeit unb 

ber beS Wertes ihr befonbereS Wefen unb ihre Unabhängigfett. 

W ir föttnen Werte anerfennen, ihnen „©ettung" jufchreiben, wenn 

fte bis ie$t nie unb nirgenb realifterf worben finb; auch gehen 

Werte nicht unter, M -  fte »erlieren nicht ihre ©eltung, wenn 

Wertträger »ernicfyfet werben. AnbererfeitS fann ein Wertträger 

rubig weiterejiffieren, wenn er feinen Wert »erliert: wie »iele 

dinge werben j. B . wertlos mit bem Wechfel ber 9J?obe ober 

beS ©efcfmtadS! Sie »erfchwinben barum nid)t auS bem dafein. 

Ebenfowettig aber braucht etwas beSbatb ju eriftieren, weil wir eS 

für feljr wert»oll halten. ES iff ein Erbfehler ber SXetapf^ftf, 

befonberS ber religiös gefärbten, bafj fte SeinS- unb Wertfragen 

ineinanber mengt. d ieW urje l biefer Bermifchung aber bitbet eine 

Satfadje, bie unS als p h o to g e n  intereffteren mufj: nämlich auch 

in unferem gewöhnlichen Bemalten fließt für unS ber SentS-unb 

ber Wertcharafter beS Wirftid^en in eins jufammen. dte Wett, 

auf bie wir natürlicherweife eingeffellt ftnb, unfere „Umwelt , ilt 

nicht ber Inbegriff ber blofj „ba--feienben" p t̂yftfalifchen Realitäten, 

fonbern eine wirtliche Welt »on ^erfonen, Sachen, Begebenheiten 

unb 3uffänben »erfdjiebenffen Wertes. So iff eS begreiflich, bafj 

wir bie Wertträger in ber Regel felbff Werte nennen, unb bafj 

wir im praftifchen Geben Wert- unb SeinSfragen nicht auSetnanber- 

balten -  wie eS für bie 3wecfe ber Wiffenfchaft, au$ ber P M o -  

logie, notwenbig wirb, diefe barf alterbingS, wenn fte auf unferem 

©ebiet ihre analhfterenbe SCftethobe anwenbet, nicht »ergeffen, bafj 

fte fünftti* jerlegt, waS im Geben untrennbar »erfämiljt.
Bon bier auS ergibt ftch un^ ebenfalls, bafj wir felbff bet ber 

Bebanblung fo retati» f omptijierter Erlebniffe, wie Wahrnehmungen, 

Erinnerungen, ©ebanfen, immer nod) im Reiche ber Abffraftton 

weilten, wenn wir in biefen tebigtid) Afte beS auf baS Seienbe 

gerid)teten theoretifd)en BeWu|tfeinS erb tieften; jetjt müffen wtr 

bie Momente ber Wertung, bie in jenen Ertebniffen metff enthalten 

ftnb, tjinjufügen. Aber et;e wir biefe Spnthefe »ottjiehen, gilt eS 

bie Wertertebniffe fetbft in mögtidjfter Reinheit für ftch ju er* 

forft^en. daS erforbert natürlich ein Berlaffen ber „natürlichen 

Einteilung; benn folange wir unS in biefer bef.nben, ift für unS 

alles Wertootte gerabe fo abfotut unb unmittelbar ba wie baS 

Wirfticbe ES bebarf beS Überganges jur pfydjotogifefyen Etnffelluttg,
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um un« überhaupt bie Erlebniffe jum Vewuftfein ju bringen, oer= 

möge beren Werte unb Wertträger ftd) für un« fonftituieren.

2. 3war ift bie Literatur über bie Wertprobleme reich, aber 

in ihr gehen bie Verfuge, bie Wertfchätjung al« tatfächlid>e«, 

pftldjifche« Phänomen ju betreiben unb ju erflären, anbererfeif« 

bie $enbenj, i^re ©ültigfeit barjufwt, oielfad) ineinanber über. 

Aud) ffütjen ftch bie Forfcher in ihren Eingaben über bie pft)cho= 

logifche Seite ber Wertung meift nur auf bie eigene Selbftbe-- 

obadjtung unb blofe Reflexion. Erft neuerbing« l;at $h* Ääring 

bie fhffematifche Unterfud)ung ber Werterlebniffe oom rein pft)d)o* 

logifd>en Stanbpunft au« mit Äilfe be« experimentellen Verfahren« 

in Angriff genommen.

Wie notwendig eine Klärung auf biefem ©ebtefe ift, jeigt 

beutlich ber ilntffanb, baf oielfad) nod) bie Erlebniffe ber Wertung 

mit £uff* ober llnluffgefüt)ten ol)ne weitere« ibentifijiert werben, ober 

baf man e« at« fetbftoerftänblich Ijinnimmt, £uff fei ber etnjige 

pofttioe Wert, demgegenüber fann ber gegen ff änbliche Eharafter 

be« Wertbewuftfein« im llnterfd)ieb oon bem juffänbtid)en bet

riff- unb Hnluffgefül;le nicht fd)arf genug betont werben. Wenn 5. V . 

£eibnij bie ©efühte überhaupt al« ein bunfle« Wiffen oon Voll* 

fonimenheit ober Hnoottfommenheit ber Objefte djarafterifierte, fo 

iff barin nic^t nur bie intelleftualiftifc^e ©eutung irrig, fonbern 

aud) bie Auffaffung aller ©efüf)le al« Wertgefühle.

Aber freilich, wegen biefe« objeftioen ©epräge« ber Werte 

fönnen wir in recht mannigfadjer Weife auf fie innerlich bejogen 

fein, wie ja aud) unfere theoretifdje Vejiehung ju ben Objeften 

pfpchotogifch oerfchieben ju charafterifteren iff, je nad)beni wir fie 

finnlid) wahrnehmen, ober fie un« anfchautich oorffellen ober an 

fie begrifflich benfen. 3a, e« bürfte jebem au« feiner Erfahrung 

oerftänblid) fein, baf wir aud) ein rein tljeoretifdje« Vewuftfein 

oon Werten erleben fönnen, j. V . inbem wir einfach oon itjnen 

wiffen ober — referierenb — oon ihnen reben, ohne un« babei felbff 

irgenbwie werffd)äljenb ju oerhalten.

*211« eigentliche Wer tung«oorgänge im oollen Sinne 

be« Worte« wirb man barum nur folc£>e Erlebniffe anfehen, auf 

©runb heren ein Wert für ba« jeweilige Vewuftfein erff juffanbe 

fommt; wo alfo ein Subjeft, ohne 3uhilfenahme einer bewuften 

Erinnerung an eine frühere Schätzung be«felben Objeft«, einem 

©egenffanb Wert juerfennt. Alle Vorgänge, bie jwar mit Werten
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ju tun haben, aber fte nid)t felbft fonftituieren, haben für bie Unter* 

fuchung nur fefunbäre Vebeutung. So barf j. V . eine blof e Er

innerung an einen Wert nicbt eigentlich al« Wertfcfyäfiung aufge- 

faft werben. Anbererfeit« fann eine folche aber fehr wohl oor* 

liegen, wenn auch tatfäcf)lich biefelbe Wertung fchon oon bemfelben 

Subjeff oolljogen würbe, fall« biefe« ftch nicht baran erinnert, 

ober fall« e« bie frühere Wertung in ftch erneuert unb beffätigt.

3. 3m ©egenfatj ju ber oerbreiteten Anftd)t, baf in allen 

Wertung«erlebniffen notwendig ein ©efühl enthalten fei, barf e« 

auf ©runb ber ej-perimentetten ilnterfuctyung at« wahyfcheinlid) 

gelten, baf Wertfd)ät)ungen primärer Art (b.h- Wert foriffituierenbe 

Erlebniffe) auch ohne jebe« ©efüt>l«moment at« rein intetleffuelte 

'Projeffe oorfommen föntten. Rieht einmal alle „unmittelbaren 

Wertungen, b. h- biejenigen, bie ftch fofort mit bem Vewuftwerben 
be« betreffenben ©egenffattbe« ooltjiehen, ftnb gefüf)lömäf ige; bie 

infetteftuelle Form fommt f)ier ebenfall« oor. Anbererfeit« fönnen 

ftch gefühl«mäfige Wertungen fowohl unmittelbar wie auf ©runb 

einer oorau«gehenben inteüeftueüen Reflexion üolljiei)en.

E« gibt bemnad) jwe i& aup ta r ten  ber W er tung :  bie „ge* 

füh l«mäf ige"  unb bie „infetteftuelle" („Wertgefühl ''  unb 

„Wertur te i l " ) ;  unb beibe fönnen at« „unmitte lbare",  b. h- 

foforf mit bem ©egebenfein be« Objeff«, erlebt werben ober al« 

„mittelbare", b. h- erft auf ©runb eine« Rachbenfen« über ben 

betreffenben ©egenftanb. ©iefe« Racf)benfen iff bann wohl Vor- 

auöfetjung für ba« 3uftanbefommen be« Wertung«ertebniffe«, e« 

gehört aber nicht ju biefem felbff unb fann barum hier aufer

Vetracht bleiben.
©ie unmittelbare ©efühl«Wertung läff ftd) befd)retben al« 

ein gegenffänbtich gerichtete« £uft=(ober Unluff*)gefühl. E« liegt 

alfo nicht ein einfache« theoretifche« Ertebni« be« ©egenffanb«* 

bewuftfein« oor, b.h- ein folc£>e«, oermöge beffen ber ©egenftanb 

einfach für un« ba iff, fonbern e« oerbinbet ftch auf innigffe 

mit einem £uftgefühl; aber biefe« £uffgefühl wirb hierbei nicht allein 

al« 3chjuffanb erlebt, fonbertt e« hat eine Vejiehung auf ben 

©egenftanb. Eben baburd) unterfd)eibet e« ftd) al« Wertgefühl

*>on bem einfad)en £uffgefühl.
Eine weitere Aufgabe ber pft)chologifchen ©effription ware, 

f eft ju ft eiten, ob unb wie ftch bie ©efühl«wertung gegenüber oer- 

fdjiebenett Wertarten, inSbefonbere ben fogenannten ftnnlid)en Werten
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beS Angenehmen unb Unangenehmen einerfeitS unb ben geiffigen 

anbererfeitS unterfcheibet. Nicht unjutreffenb fd>einf eS mir, wenn 

man »on ben lederen gefagt $at, ba£ fte in ber Art ihrer ©egeben- 

hetf eine eigentümliche Abgelöft^eit unb Unabl;ängigfeif gegenüber 

ber gefamten Sphäre beS fieiblidjen an ftch tragen; baß ferner bie 

hebonifchen (b. h- AnnehmlichfeitS-) Werte in futnlicher £uff unb 

Unluff gefoffet werben, Wä^renb wir ber geiffigen Werte in einer 

Art Freube unb Trauer inne werben, bei ber unfer £eibeSjuffanb 
nid)f jum Bewußtfein fommt.

©ie unmittelbare in te l le f fuei le Wertung ffellt fich bar als 

eine ohne weiteres einfretenbe Überjeugung »on bem Wert ober 

bem Wertcharafter eines ObjeftS. ©S hanbelt ftch babei hier nicht 

um ein Wiffen fd)on beffehenber Werfe, fonbern um ein (Erlebnis, 

tn bem ftd;, fojufagen mit unmittelbarer ©»ibenj, ein Wert für 
baS betreffenbe Subjeft fonffituiert.

4 .3m Aff e beS 93 o r j i e h e n S iff uns baS Äöherfein eines Wertes 

ober WerfträgerS unmittelbar gegeben; entfpred;enb im Afte beSNach- 

fe$enS baS Niebrigerfein. ©ine fold>e Nangorbnung ffellt ftch unS fo 

gut unter ben poftfi»en Wie unter ben negati»en Werten bar, unb wir 

erleben fte ebenfo gegenüber Werfen wie gegenüber Wertfrägern. 

Auch im Borjiehen unb Nachfe^en fann baS Bewußtfein ber © e i

ben j »orhanben fein; eS fann jemanb „e»ibenf" fein, b. h- ohne 

Beweis einleuchten, baß baS fttflich ©Ute ober baS Schöne einen 

höheren Nang habe als baS Angenehme, ober baß Berichten »or- 

nehmet fei als ÄabenwoHen. Welche 93ebeutung biefer ©oibenj 

beijumeffen iff für bie Frage einer objeffi» geltenden Nangorbnung 

ber Werte, barüber hat bie Phitofophie ju befinben. ©er Pfocho- 

logie bleibt bie befĉ eibenere Aufgabe, ju unterfuchen, inwieweit ein 

berartig e»ibenteS Borjiehen ftch finbef, unb inwieweit eS — jumal 

bei 3Wenf$en »erfchiebenen Alters, ©efchlechfS, »erfchiebener Na

tionalität unb Kulturhöhe — inhaltlich übereinffimmt ober bifferierf. 

©enn baS jeigt boch fc^on bie »orwiffenfchaftliche ©rfal;rung, baß 

auch 3weifel unb Scf)Wanfen über ben Nang »on Werfen »or- 

fommen fann, unb baß biefe Urteile off recht »erfd)ieben laufen, 

©atüber barf man ftch nid)f irremad;en laffen, burch bie pafhe» 

tijchen Berftcherungen unb bogmatifchen Behauptungen »on folgen, 

bie jene Nangorbnung ber Werfe, bie ftch ihnen als eoibent bar- 

ftelff, ol;ne weiteres als aUgemeingülfig anfehen unb eS barum aud; 

für auSgefd;loffen halten, bafj jemanb — bei ruhiger Überlegung
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unb »oller ©rfaffung ber in Frage fommenben Werte — anberS 

ftch entfcheiben fönne als fte felbff.

©S ift freilich nicht ju beftreiten, bafj gewiffe Werturteile auf- 

geffellt werben fönnen, bie mit bem Wefen ber Werte felbff e»ibent 

gegeben ftnb, bie infolgebeffen ajiomatifche (apriorifche) ©eltung 

haben unb nicht erft ber 93effätigung burch ©rfahrung bebürfen. 

Solche Säf*e ftnb: baß bie ©jriffenj (ober Berwirtlichung) eineS 

poftfi»en Wertes felbff ein poftftoer Wert fei; ober bie Nichtejriffenj 

eineS poftftoen Wertes ein negati»er, ebenfo baß baS Angenehme 

bem Unangenehmen (ceteris paribus) »orgejogen werbe — womit 

nicht ffreifet, baf} einem angenehm fein fann, waS bem anberen 

unangenehm ift. AnberS ffebt eS mit Behauptungen wie bie, baß 

überhaupt allen eine beftimmte Nangorbnung ber Werte (j. 93. ber 

Borjug ber geiftigen Werfe »or ben ftnnlichen) e»ibent fei. jener 

gilt eS junächff, ein möglichft umfangreiches, fritifch gewonnenes 

93eobachtungSmaterial ju fammeln; folange wir baS nicht haben, 

Ware eS »orfchnell, allgemeine 93ehauptungen aufffellen ju wollen. 

Borläuftg fann nur folgenbeS jur Pfpchologie beS 93orjiehenS ge

fagt werben:

©ie beiben Äauptthpen, ber gefühlsmäßige unb ber intellef- 

tuelle, ftnben ftch auch &ei bem Bor j iehen .  ©S fann ebenfalls 

unmittelbar unb mittelbar eintreten. 3n bem letzteren Faüe beffeht 

bie »orauSgel;enbe Neflejion gewöhnlich in einer Begleichung, 

©iefe iff etwaS rein SntelleffuelleS; bie ©ntfeheibung fann ftch in 

ber Form »olljiehen, baß ber eine Wert fojufagen im Bewußtfein 

»öllig bominiert, b. h- baß er »ollftänbig bie Aufmerffamfeit auf 

ftch jieht, »nb ber anbere barüber faum noch ober gar nicht mehr 

beachtet wirb, ©in 93orjiehen iff nur bann möglich, wenn bie 

betbenWerf objefte (Wertträger) unfer eineWerffategorie fubfumiert 

Werben fönnen. ©ehören fte unter jwei »erfchiebene Wertflaffen, 

fo ftnb junächff biefe ju »ergletchen unb bie eine ober bie anbere 

»orjujiehen. ©elingt bieS niefjt, fo ftnb bie Wertobjefte infommen* 

furabel, eine ©ntfd;eibung jwifchen ihnen iff nicht möglich; waS 

nnfer Umffänben mit lebhafter Unluff unS jum Bewußtfein fommt.

5. Aber nicht nur bei Wertoergleichungen fommt ein Sub* 

furnieren unter beffehenbe Wertflaffen »or, auch bei bem einfachen 

Bewerten (ohne 93ergleich) glaubt man ffetS ein folcheS fonftatieren

fönnen. Wenn biefe Beobachtung ftch bewähren follte (b. f). 
*oenn fte nicht lebiglich burch bie *2lrt ber bisher angewenbeten
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93erfud)Sanordnung bedingt ift), fo wäre fte fo ju erflären, baf für 

ben erroacfyfenen Kutturmenfd)en — unb mit fold)en £>at eS ja unfere 

allgemeine ^fvjdjotogie ju tun — fid) auf ©runb feiner Erjiehung 

unb Erfahrung eine Kenntnis ber möglichen Werte herauSgebilbet 

hat, unb — eine „§afel ber Werte", mit Rie§fd)e ju reben — ; 

baf infolgebeffen bei einem Werterlebnis bie 3ugef)örigfeit beS be

werteten QbjeftS ju ber einen ober anberen Wertart burd) Reflexion 

ober unmittelbar jum 93erouf tfein fommt. AIS fo!d)e Wertarten finb 

ju nennen: bie hedonifchenWerte (b.h.baS perföntid) Angenehme ober 

Unangenehme), bie öfonomifd>en, bie äfthetifchen, bie et^ifd)en, bie reli- 

giöfen unb bie logifd)en. ©iefe Werte werben babei in tterfcfyiebenem 

Strafe als blof inbioibueU gültig ober als allgemeingültig erlebt. 

GS bängt bieS »on ber Erfahrung unb Selbftfritif beS 3nbi»ibuumS 

in hohem SSftafe ab. Währenb ber Raioe baju neigt, aud) bie 

£ebonifd>en Werte als allgemeingültige ju faffen, eS alfo j. 93. 

nicht »erftehen fann, baf feine CieblingSfpetfe einem anberen nicht 

fd)medt, tt>irb ber ReflejtonSmenfd) aud) feine äffbetifd>en, religiöfen, 

ja felbft etbifcfyen Wertfchäfjungen in fteigenbem SCRafe nur als 

indimdueü gültige erleben. 93ei ben logifchen Wertungen wirb ber 

Anfprud) auf AUgemeingültigfeit am jäheffen ftd) behaupten, unb 

nur bei ftarfer Hinneigung jum SfeptijiSmuS fid) abfd)Wäc^en.

Übrigens febeint eS mir überhaupt jmeifetyaff ju fein, ob ber 

»iel gebrauchte 93egriff ber „logifdjen Wertung" ju Recht beffeht. 

SOfan »erfteht darunter daS fogenannte EöibenjerlebniS, b. h- baS 

Erlebnis beS Wahren unb Richtigen ober beS Falfd)en unb Un

richtigen. ©arauS aber, baf eoibente Einftd)t »on ben 'SD'Jenfchen 

tneift wertgefchätjt wirb, folgt nicht, baf baS EöibenjerlebniS bei 

theoretifchen Einfichten felbft ein WertungSerlebniS ift. ©af 

Wertungen felbft als e»idenfe erlebt werben fönnen, foU bamit 

nicht beftritten werben, fommt aber für unfere Frage nicht in 

93etrad)t.

6. Wenben wir unS nun »on ber beffriptwen 93efrachfung ber 

genetifd)en unb der erflärenden ju! SKan hat hier auf ©rund 

der Analpfe den Sa§ aufgeftellt, jede Wertung fei lediglich Sub- 

fumtion unter fchon beftehenbe Werte. W ir fönnen biefen nicht 

anerfemun; ebenfowenig bie Folgerung, bie man barauS gejogen 

hat, der Wertbegriff laffe fich pf^c^ologifc  ̂ nicht reftloS auflöfen; 

ein Wert bleibe immer 93orauSfet}ung. ©aS fcheint unS nur für 

bie naWe Auffaffung ju gelten, für welche Werte etwaS ObjeftioeS, 
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ja AbfoluteS, an ftch EjiftierenbeS ftnb; unb ber Wertcharafter eine 

Eigenfdjaft, bie ben ©egenftänden an ftch jufommt, wie ihre ©e- 

ftalt, ©röfe unb anbere Qualitäten. Aber eine einfache Erwägung 

jeigt, baf für bie pfycbologifcbe Betrachtung ber Wert nicht fehlest 

hin eine geheimnisvolle, ben Qbjeften an ftch innewohnende Eigen

schaft fein fann. Wären wir nämlich nur erfennende Wefen, würden 

Wir nichts begehren, aud) nicht unfere 6elbfterhaltung, unb nid)fS 

»erabfeheuen, auch nid)t unferen ^ob; würbe unS nichts luft* ober 

unluftooll berühren, würben wir nid)tS lieben ober haffen, würbe 

unS alle« „falt" laffen, fo hätte eben fü r  unS nichts Wert .  

Sahen wir eS aber in ber ^fbchologie nid)t mit Werten „an fid)*, 

fonbern mit Werten „für unS" ju tun, fo folgt auS biefem 

„re la t i»en" Eharafter ber Werte, baf man in ber ‘Pfochologie 

berechtigt iff, ju fragen, wie ftch 9®«*« für un« urfprünglic^ 
fonftituieren. 3n biefem Sinne muf ftch ber Wertbegriff pfijeho- 

logifch auflöfen laffen. ©abei fann ftch f ^ r n>ohl bei biefer Ana- 

Ihfe herauSffellen, baf nt and) e Werte unS als „abfolute" gelten, 

fofem fte ihren Wertd)arafter nicht erff »on anberen empfangen, 

wie j. 93. oft baS Mittel »om 3wetf.

Ferner wirb natürlich nicht beftritten, baf h i«  auch Fragen 

ftd) erheben, bie über bie ^fp^ologie hinausführen. Wenn man 

j. 93. baS phhftologifche Korrelat der £uft und Unluft in einer Förde

rung bjw. 6d)äbigung beS Organismus unb feines CebenSprojeffeS 

ftehf, fo iff fchon baS feine rein pfhchologifche FcftftcUung; nod) 

weniger fällt eS unter bie Kompetenj ber ‘Pfocbologie, ju unter- 

fuchen, worin biefe Förberung und Schädigung beffeht. ©aS gleite 

gilt auch für baS problem, in welker 93ejiehung bie 93erhaltungS- 

Weifen, bie ftftlicher Wertfd)ä$ung unterliegen, ju bem Wohl menfeh- 

lidher ©emeinfd)aften ffehen.
Für bie genetifch-pfhchologifche Betrachtung fcheint eS mir nun 

bebeutfam, feftjuhalten, baf £uff (unb ilnluft) nicht ohne weiteres 

W er tung  bebeutet. SCRan benfe nur baran, wie 2uff und Untuff 

innig »erfd)moljen mit fejuellen Empfindungen einerfeitS, Scbtnerj- 

empfindungen andererfeitS erlebt werden. So wenig nun derartige 

Empfindungen für ftch f^on einen „©egenffand" für unS bebeuten, 

fo wenig müffen ftch bie fte begleitenden ©efühle notroenbig auf 

einen ©egenffanb bejieben. Aber erft, wenn eine folche 93ejiebung 

bewuft iff, erleben wir eine Wertung; denn immer iff eS etwaS 

©egenftändlicheS, daS poftti» oder negati» gewettet wird.
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ES iff aber pfechologifch wohl »erffänblich, baf bicfc Wertung 

ftĉ  »tt erffer Cinie auf fotche Objefte rietet, bie unS einmal £uft 

ober Unluft »erurfacht haben. Natürlich muf nicht notwenbig auf 

©runb jeber Erfahrung oon jufäEig erlebter £uft eine Wertfchä$ung 

juftanbe fommen. Es fann einfach bei bem luftbefonten Erlebnis 

fein Bewenben haben. Aber jenes Objeft, baS unS einmal £uff 

erregte, braucht unS nur wieber ju begegnen ober in ber Erinnerung 

aufjutauchen,fo wirb eS gewöhnlich wieber £uft erwecfen,bie nun burch 

bie gegenftänbliche Bejiehung ben Eharafter ber Wertung annimmt.

Eine Äauptquelle folcher luftbetonter Erlebniffe unb i^reS 

WteberauftauchenS im ©ebächtniS fmb unfere Triebe unb Be- 

gehrungen. WaS fie befriebigt ober ihrem 3iele näherbringf, baS 

»erurfacht uns £uft unb fann fo jum Objeft unferer Wertfchä^ung 

werben. Es fcheint mir alfo burchauS nicht pfechologifch notwenbig, 

baf baS Begehren Werfe (genauer: Bewuftfein »on Werfen) »or= 

auSfetje. ©amit, baf wir „logifcherweife" baS Begehrte jugletd) 

wertfehä^en, iff für bie pfrchologifche Analhfe noch nicht erw'iefen, 

baf alles Begehren in einem WertungSerlebniS „funbierf" fei.

©aS Urfprüngliche bürfte nicht fein, baf M engen etwas be

gehren, weil eS ̂ für fte wertooE iff, fonbern baf eS für fte WertooE 

wirb, weil ftch tyr Begehren barauf richtet, unb eS burch Befrie- 

bigung beS Begehrens Quelle ber £uff für fte wirb. EntfprechenbeS 

gilt für baS Behältnis oon tnfftnffioent Wiberffreben unb neqa- 
tioer Bewertung.

SWit bem ©efagfen foE freilich nicht in Abrebe geffeEt werben, 

baf — jumal im entwickelten Bewufffein — Wertungen ohne 

jegliches Streben erlebt werben fönnen. W ir »erntögen j. B . im 

einfühlenben Berffehen Anberer Werfe ju fchä^en, ohne irgenbwie 

banach 8« ftreben, ja wir fönnen poftfioen Werten, gegenüber 

benen wir auch poftfioe Wertung erleben, wiberffreben ober negatioe 

erffreben (wobei wir freilich gern über unfere wahren Wert- 

fchätjungen unS unb anbere ju täufchen fuchen). Aber baS aEeS 

läft ftch ntif unferen früheren Ausführungen wohl oereinigen.

So bürffe ftdh alfo bie güEe ber WerfungSerlebniffe bei ber 

genetifchen Betrachtung jurüefftihren laffen auf Erlebniffe beS 

©egenftanbSbewufffeinS, ber £uff unb Unluff unb beS Begehrens 
unb WiberffrebenS.

AIS pr imit ive  gorm beS WertungSerlebniffeS aber barf 
wohl bie ge füh lSm ä f ig e  angefehen Werben.
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Nun haben wir bisher bie Entwidlung beS WertbewufffeinS 

im 3nbi»ibuum nur in fünffacher Bereinfachung betrautet, nämlich 

lebiglich im fiinblicf auf bie grage, wie Wertfchä^ungen im 9Jien- 

fchen auf ©runb eigener Erfahrung, nämlich eigenen gühlenS 

unb Begehrens, entffehen fönnen. ©er SKenfch wächft aber nicht 

ifoliert, fonbern in einer ©emeinf^aff auf, in ber eine SKaffe oon 

Wertfd)ä§ungen mehr ober minber aEgemein »erbreifef ftnb, bie 

bem jugenblichen Menfchen »on früh als etwas felbffoerftänblich 

©elfenbeS nahegebracht werben, ©aburch erfcf>tteft ftch feinem 

Bewuftfein eine Wett »on pofitioen unb negati»en Werten, bie 

fojufagen objeftio ba ftnb; bie burch *>«n fuggeftioen Einfluf feiner 

Umgebung für ihn ©ettung gewinnen, b. h- ©egenffanb feiner Wert- 

fchä$ung werben, auch ohne baf fte »ietteid)t bem eigenen gühten 

unb WoEen btrart entfpredjenb wären, baf fte fpontane Wertung 

erweeft hätten.
So bitbet ftch ein „ W i f f e n "  um Werte, greitid) fann biefe 

inteEeftueEe gorm ber Wertfchätjung ebenfo auS eigenen gefühtS* 

mäfigen Wertungen heroorgehen, wenn ftd) etwa infolge häufiger 

Wieberholung bie ©efühlSbetonung »ertiert. 3eboch braucht baS 

Wiffen um Werte, baS nid)t in biefer Weife felbft erworben, fonbern 

»on ber älteren ©eneration einfach inffinfti» übernommen iff, beS* 

halb nicht notwenbig etwas Oberflächliches, für unfer WoEen unb 

Äanbeln UnwirffameS ju fein. ES fann, wie atleS, waS für unS 

als „felbffoerftänblich" gilt, mit gröfter fubjefti»er ©ewifheit ftch 

»erbinben unb ftarfe MotioationSfraft enthalten.

AnbererfeitS iff eS freilich «ine befannte Tatfache, baf ber 

fuggeffioe Einftuf ber Autorität »on Ettern, £ehrern ufw. oft nicht 

auSreicht, bie in ber ©emeinfehaft gettenben Wertfchä^ungen ber 

3ugenb berart ju eigen ju machen, baf fte ihr Berhatfen ftetS 

banadh beffimmt. Hier müffen nun £ohn unb Strafe ju Hilfe ge

nommen werben, b. h- Einwirfungen, »on benen auf ©runb aE* 

gemeiner Erfahrung »orauSgefefjt wirb, baf fte ftcher £uff unb 

Untuff unb info tg eb eff en auch poftfioe unb negati»e Bewertung auS- 

löfen. WaS an ft<̂h nicht gewertet wirb, baS wirb bann atS Mittel 

jur Erreichung »on Belohnung ober Bernteibung »on Strafe gefchäfjt.

©aS führt auf ben wichtigen Unterfchieb »on „Eigenwert" 

unb „abgeleitetem" ober „Mittelwert", ©iefer Unterfchieb 

hat natürlich nicht nur für baS ©ebiet ber Erjiehung, fonbern für 

altes menfehtiche Schäden, WoEen unb Hanbetn gröfte Bebeufung.
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Seme pfecbologifcbe ©rflärung bietet aber feine Scbwieriafeif 9lb

: r £ p ~ B £ £ H »

eine »5m9e a t S i m m n n a  8«M«n,

geffaffungen äW « iW er''m m& s L l ,  eifl' " ,’r“ !,e"  ^

^ S 3 * s S * S S

s H B S S S

3 t »an j ig f f e «  K a p i t e l

Sfrefcen unb SBoHen

Ä - Ä S S « £

unb Wollen« Bewußtfein« elemente befonberer A r t  enthalten 

ftnb. ©ine Reilje angefebener Pfpdpologen beffreitet bie«. Wunbt 

jtebf ©mpftnbungen unb Ocfü^le al« bie einjigen Bewußtfein«- 

elemcnte an; Witlen«»orgänge bejeiebnet er al« „Affefte, bie bureb 

tyren Berlauf tyre eigene £öfung ^erbeifü^ren". Rad) ©bbing- 

bau« ift ba«, wa« wir Wollen nennen, nur eine eigenartige „Ber

einigung be« Füllen«, ©ntpfinben« unb Borffellen«"; „WiüenS* 

a!te ober Begebungen al« befonbere elementare Formen be« 

Seelenleben« anjufefjen, beffebt feine Beranlaffung". 3ieben er- 

ttärf: „©a« Wollen bejeiebnet eine feelifd>e Situation, Welche au«- 

fd)ließltcb burd) ganj beftimmte Borftellungen unb ©efüblStöne 

gefennjeicf)net iff."

Snbeffen »ermag icf) micb auf ©runb meiner Selbstbeobachtung 

biefer Anfid)t nicht anjufd)ließen. 3cb fftmme »ielmebr 3obl, £ipp«, 

Ach, Reumann, ©epfer u.a. ju , bie eine befonbere Art »on 

©rlebniöelent enten in ben „Willen«affen" fe^en, unb id) glaube 

mit bem £ef>fgenannfen baüon noch ba« „S t reben"  unterteilen gu 

müffen, al« ein ©lementarpbänomen, ba« im Seelenleben eine 

böd)ft bebeutfame Rolle fpielt unb aueb bie BorauSfe^ung be« 

„Wollen«" im engeren unb eigentlichen Sinne bilbet.

Streben unb Wiberffreben fommen »i elf ad) in enger B  erb in« 

bung mit £uff unb Unluff »or. „Web fpric^t: »ergeb; boeb alle 

£uft wiU ©wigfeit." ©abei iff bie Bejiebung »on Unluff unb 

Streben allerbing« inniger; inffinfti» wiberffreben wir ber Unluff 

unb bem, wa« fte erregt, wäbrenb ein Streben, bie £uff feffjubalten, 

meift erft bann ftcb regt, wenn wir an tyr Aufbören benfen. ©a 

gegenftänbli<b gerichtete £uft ober Unluft (wie wir oben S . 307 gefeben 

baben) bte poftti»en unb negatioen W er tungen  au«mad>t, fo 

iff e« begreiflich, baß aueb biefe in enger Begießung ju Streben 

(unb Wiberftreben) fteben.

©od> tro$ aller innigen Berfcbmeljung iff Streben mit ©efü^l 

unb Wertung nic^t ibentifcb- 3war feilt e« mit ibnen bie 

boppelte Richtung nach 3a unb Rein, aber e« unterfebeibet ftcb 

»on ibnen bureb ba« Moment ber ^enbenj, ber Aftioität. Ferner 

gielt Streben immer auf etwa« erft gu Berwirflicfyenbe« unb 

Weift infofern auf bie 3ufunft, wäbrenb bie £uft al« lebiglicb 

9egenwärtiger 3uffanb erlebt wirb, unb bie Wertfcbäfjung aueb 

Wirflid)e« in ©egenwart unb Bergangenbeit jum ©egenftanb 

baben fann.
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©urcfeau« irrig aber fcfeeint mir bie alte, ffet« wieberfeotte Be

hauptung, baf alle« Streben notwenbig (ober Wenigffen« „urfprüng- 

liefe") auf ßuff jiele. Un»oreingenommene Selbftbeobacfetung wirb 

jeben ba»on überzeugen, baf bie 3iete be« Streben« »iel mannig

faltiger ftnb: Betätigungen alter Art, Verwirflicfeung »on Werten, 

Veft$ »on ©ütern ufn>. ©af Cuff fetbft al« 3iel angeftrebt werbe, 

iff aud) fo wenig ba« „Urfprünglicfee", baf e« »ielmefer erft auf 

©runb »on Erfahrung unb Reflejion möglicfe wirb, ©ie Erfaferung 

belehrt un« nämtiefe, baf faftifefe £uft, nämliefe greube, Vefriebigung 

eintritt, wenn ein Streben fein 3iel erreiefet. ©iefe Tatfacfee iff e« 

Wofel auefe, bie — irrig gebeutet — bie ©runblage für jene Be

hauptung, Cuff fei ba« 3iel be« Begeferen«, abgibt. Ein fatfäd)* 

ticfee« „ E rg e b n i « “ iff aber nid^t ibentifefe mit einem „3 ie l" , 

niefef einmal im objefti»en Sinne, gefefeweige benn in bem fubjef- 

tioen be« 3ielbewuftfein« — unb nur biefe« fann für bie pffeefeo- 
logifcfee Vefcfereibung in Betracfet fommen.

2. Obwoyl in ber gewöfentiefeen Spracfee bie Au«brü<fe „Streben" 

unb „Begeferen" »ielfacfe al« gteicfebebeutenb gebrauefet werben, fo 

iff e« boefe niefet unjwetfmäfig, baf manefee °J>ffecfeologen nur ba« 

Streben, ba« ftdj mit einer beutlicfeen VorfteHung feine« ©egen* 

ftanbe« »erbinbet, al« „Begeferen" (ober „Verlangen") bejeicfenen; 

jeboefe iff e« oft überflüfjtg, bie« »om Streben ju unterfdjeiben.

©agegen fefeeint e« niefet räftiefe, ben AuSbrudC „ W o l l e n "  

naefe bem Borgang Scfeopenfeauer« auefe auf ba« Streben unb 

Begeferen ju erffreden. W ir gebrauefeen „Wollen" im engeren 

Sinne, um baburefe einem bebeutfamen pfeänomenotogifefeen Unter- 

fci>ieb gereefet ju werben. Er betrifft ba« Berfeättni« jum 3dfe.

Streben unb Begeferen treten auf ofene unfer 3ufun, wie etwa 

Empfinbungen. ©aneben gibt e« aber Erlebniffe »on afti»em Efea« 

rafter, in benen ba« 3cfe ftefe in befonberem SCRafe betätigt; bie ju 

betreiben ftnb at« Stellungnafeme be« 3cfe. 3fer Unterfcfeieb »om 

Streben unb Begeferen tritt befonber« bann flar feer»or, wenn 

biefe Stellungnafeme be« 3cfe in einer Anerfennung ober Ver

werfung »on Strebungen beffefet.

©abei iff mit biefer „Stellungnafeme" nidfet btof ein bewerfen- 

be« Bitligen ober SPftfbitligen ber Strebungen gemeint — wa« 

ba« Wort an flrife audfe bebeuten fann — , fonbern e« foil feier 

mefer fagen. E« foil bie unmittelbar erlebte Wirffamfeit ber 

Steltungnafeme be« 3cfe auf unfer Streben mifbejeiefenen, infofern 
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biefe« enfweber gefeinbert wirb, unfer 'Sun ju befitimmen, ober bie 

Eriaubni« baju erfeätf, wobei ftefe noefe ba« 3efe felbft für bie Ver

wirflicfeung ber 3 iet»orffettung einfe$en fann.

©iefe Unterfcfeeibung »on „Streben" unb „Wollen" in bem 

angegebenen Sinne ift nidfet nur burefe ben pfeänomenotogifefeen 

Tatbeffanb geforbert, fonbern auefe »on grofer praftifefeer Vebeutung. 

©iefe tritt 5. V . barin feer»or, baf wir für Strebungen, bie »on 

felbft ftefe in jemanb regen, ifen niefet »eranfworttiefe maefeen, wofet 

aber für fein Wollen; bie« wirb eben in ganj anberem Sftafe ai« 

Aft be« 3cfe angefefeen.

©er faefetiefee Unterfdfeieb wirb freilidfe burdfe ben Spracfe-- 

gebraudfe infofern wieber »erbeeft, at« »ielfacfe auefe ba« »om 3dfe 

anerfannte (poftti»e ober negati»e) Streben unb Vegeferen weiterfein 

mit biefen AuSbrücfen unb niefet mit „Wollen" bejeiefenet wirb 

(j. V .: „©en ©anf, ©ame, begefer’ iefe niefet"). Audfe bejeiefenet 

„Streben" oft ba« Vemüfeen, ba« ©ewottfe ju »erwirftiefeen.

3. Um eine genaue V  efefereibun g be« eig entliefe en Wol len« 

feaben ftefe in neuerer 3eit befonber« E. SO^eumann, R . Acfe unb 

SW. Scfeeler bemüfef.

3d) füfere feier bie Veffanbteite einer „eefeten Witten«feanbtung" 

im Anfcfetuf an SWeumann »or, wobei idfe bie mir notwenbig fefeeinen- 

ben Ergänjungen unb Vericfetigungen »ornefeme.

a) 3unädfeff muf »orfeanben fein bie Vorffellung eine« 3 ie le« 

ber Äanblung, welcfee bie ganje iöanbtung einleitet unb ben 3nfealt 

ber Au«füferung beffimmt; b) bamit fann ftd) »erbinben bie Vor- 

ffeltung eine« 3 wede«,  bie ftefe niefet mit ber 3 iet»orffeltung ju 

beefen brauet (ba« 3iel iff j. V . AuSgefeen, ber 3wedf: einen Vrief 

5ur ^off bringen). Sowofet bie 3 iet»orffeltung (alfo bie Vorffellung 

beffen, wa« idfe tun will) al« auefe bie 3weef»orffetlung werben at« 

„Abftcfet" bejetefenef. SQian fann fagen*. Er featte bie Abftcfet, 

au«jugefeen, ju bem 3wecfe, einen Vrief jur ^o ft ju bringen; 

aber auefe: Er wollte auSgefeen, in ber Abftcfet . . .  ©a« letjtere 

entfprid)t ber Terminologie ber 3uri«prubenj.

©ie feier gemadfete Unterfcfeeibung »on 3iet unb 3wed£ gefet 

über ben gewöfentiefeen Spracfegebraucfe feinau«, ber „3iel" unb 

„3wed" in ber Regel niefef fefeeibef. Veibe bebeufen einen 3nfealt, 

ber al« ju realifterenber un« bewuft iff. ©abei brauefet ber reali* 

fterenbe Faftor nidfet menfefetiefee Tätigfeit ju fein. So reben wir 

in ber Vtologie »on Raturjweden unb jwedntäfigen Vitbungen
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unb gunffionen. Da« Behältnis »on 3iet- unb 3wecf»orffeflung 

jum Streben unb Wollen ift nicht fo ju benfen, baf ju einer fo* 

jufagen t^eoretifd)en Borftellung Strebung unb WillenSaft einfach 

hinjufreten, »ielmehr fann ein Objeft ebenfo urfpriinglid) erffrebt 

unb gewollt l»ie »orgeffellt unb gebaut fein. 3mmerhin ift bem 

Streben unb Wollen irgendeine Bejiehung auf Objefte immanent 

unb biefe fann als „Borffellung" (im allgemeinffen Sinne beS 

Worte«) bejeichnet werben; wobei eS Aufgabe ber feineren Anafyfe 

fein muf, bie Unterfchiebe biefeS fojufagen „praftifchen" BorffellenS 

»om „tfyeoretifcfyen" ju unterfud>en. Es bürfte »on »ornljerein ju 

»ermuten fein, baf jene« »ielfach mit „Wertungen" »erfdjmoljen 

iff, fo baf baS gewollte Objeft jugleid) als ©ut ,  ber ju realifterende 

Sac£)»er^alf jugleid> als wert »o l l  erfcfjeint. c) ©elegentlich fommen 

hinju ©ebanfenan  weitere g o lg  en, bie über ben 3we<f noch 

hinauSgreifen. d) Dte3iel»orffellung muf »om 3 cf) gebil l igt  fein. 

Der Sinn biefer Billigung iff beim Wollen ffefS ber, baf wir ber 

Berwirflichung beS 3ielS unb bamit ber ausführenden Handlung 

juftimmen. Unb jwar muf bie 3iel»orffellung unb bie 3uftimmung 

baS fein, waS bie Hanblung herbeiführf. „Hierburd? erflärt ft* 

ber Eharafter ber Afti»ifät ber Hanblung ober unfer beftimmfeS 

Bewuftfein, baf Wir felbff bie Urheber ber WillenShanblung 

ftnb." gührt bie Borffellung eines 3ielS unb unfere 3uffimmung 

ntd)f jur Ausführung einer Hanblung, fo liegt nur ein Wünfdjen 

»or, fein wirflicf>eS Wollen. freilich fann auch beim wirflichen 

WtHenSaff ober Entfchluf bie Ausführung erff für einen fpäteren 

3eitpunft feftgefe t̂ werben: baS Erlebnis (>eift bann „Borfa$".  

3n ber juriftifchen Spraye iff biefer AuSbrud für ben WiüenSaff 

fchlechfhin üblich. Eine ,,»orfä§liche" Handlung bedeutet hier ein- 

fach eine „gewollte". e) Dem Entfchluf fann »orauSgehen eine 

P r ü f u n g  ber bewuften  Beweggrünbe ber Hanblung (d. t. 

der „M o t i » e "  im engeren und eigentlichen Sinne), f) Daneben 

fommen als Bed ingungen  in Betracht: dunfel bewuf te Bor* 

Stellungen unb ©ebanfen; ferner bie ganje pft>cf)ifche Konffellation unb 

Befchaffenheit: ©efühle (»or allem aud) Wertgefühle), Werturteile, 

frühere ©ewöhnungen, angeborene ober erworbene Neigungen, end

lich *>ie ganje Befangenheit der Perfönlichfeit. (Bon den förper- 

Uchen Urfachen fehen wir dabei ab.) Alle biefe fomplijierten 

Bebtngungen unb Mifurfachen werben off als „Motioe" im

weiteren Sinne bejeichnet; ein Sprachgebrauch, ben wir nicht für
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jtoedntäfig halten, g) Die eigentlidhe A u s f ü h ru ng  ber Hand

lung, die 3uffandSänderung, bie infolge beS WollenS eintritt und 

bie eine äufere oder innere (oder beibeS) fein fann.

Manche »on biefen Momenten fönnen fehlen; als unerläflich 

für eine wirflidje WiUenShanblung aber müffen gelten: 1. bie 3iel- 

»orftellung; 2. bie 3uffimmung beS 3ch; 3. bie Bewirfung ber auS- 

juführenbcn Hanblung. M if bem altem aber »erbindet fich baS 

Bewuftfein der eigenen Afti»ifät, der 3chtäfigfeit, fowoht mit der 

gifation der 3iel»orffellung im Bewuftfein atS auch mit der 3u- 

ftitnmung und mit der Herbeiführung der Handlung.

4. Während ftch biefe Befchreibung MeumannS auf bie Willens- 

handtung in ihrer Totalität bejieht, unter Einföluj» ihrer Urfadjen 

(Motioe) und ihrer Berwirflichung, hat eS Ach unternommen, ju

nächft den WillenSaft felbff phänomenologifch im einjelnen ju dja- 

raftertfteren. Er hat dabei die experimentelle Methode in Ber

andung mitfpffematifch durchgeführter Selbstbeobachtung angewenbef. 

Ach geht »on bem ©edanfen auS, baf bie Analt>fe beffen, was 

toir unter WoEen »erffehen, ba einfetjen müffe, wo wir unS beS 

S&oEenS mit ber gröften Deuflic£>feif als etneS beffimmfen AffeS 

fcewuft feien, ben wir »on anderen bewuften Affen unferfd)eiben. 

DieS ift nach ihm bann der gall, wenn ein „energifcher Entfchluf" 

gegenüber Wiberffänben erlebt wirb. „3e ffärfer bie Wiberffänbe 

ftnb, die ftch unferem WoEen entgegenftellen, deffo energifcher muf 

unfere WillenSanfpannung jur Überroinbung der Widerftänbe fein. 

Se^en wir fünftlich innere Wiberffänbe, fo läft fich bie Willens- 

tonjentrafion in jedem beliebigen ©rabe ihrer Ausprägung her»or- 

rufen. Die jeweilige WillenSanfpannung bilbet einen WillenSaff." 

Den WillenSaft in feiner energifcf>ffen Ausprägung bejeichnet A^> 

als „pr imären "  W i l l e n S a f t ,  unb ihn (mit feiner Wirfung) 

macht er jum Hauptgegenffanb feiner experimentellen Unterfuchung. 

^r »erwenbete babei folgenbeS Berfahren. Durch wieberholteS 

barbie ten ftnnlofer Silben Würben bei ben Berfud)Sperfonen fuf- 

Jefftoe Affojiationen »on einer beffimmfen Sfärfe jwifchen ben ein

jelnen ©liebem der Neihe geffiftet. Darauf wurden einjelne diefer 

Silben wieder gejeigt, die BerfuchSperfon hatte aber bann nicht bie 

fi$ aufbrängenben, mit jenen affojiierten Silben auSjufprechen, 

fonbern entgegen biefem inneren 3wang irgenbeine anbere Tätigfeit 

°uSjuüben, etwa ben erffen unb britten Buchffaben umjuffellen 

°ber einen Neim ju bilben. Die Stärfe ber geftifteten Affojiationen
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fann je nad) ber 3afcl unb ber Verteilung ber für eine Silbenretye 

»orgefehenen Cefungen beliebig variiert werben. 3e ftarfer babei 

bie Affojiation iff, beffo ffärfer muf bie Konzentration ber WillenS- 

energie fein, wenn fte bie Wirfung ber affojiatioen ReprobuftionS- 

fenbenj überwinben foil. So fann nid)f nur — wie wir fpäter nod) 

fehen werben -  bie W i r f  ung beS WillenSaffeS felbff fojufagen 

gemeffen, fonbern aud) biefer felbff in ber beliebigen Abffufung 

heroorgerufen unb ber Analtyfe jugänglid) gemacht werben, ©iefe 

Anatyfe ergab als Momente beS energifchen WiUenSaffeS foIgenbeS:

a) Sehr intenftoe SpannungSempf inbungen ,  befonberS 

im Kopf, »om 3ufammenpreffen ber 3ähne unb Eippen unb 3u- 

fammenjiehen ber Augenbrauen jjerrü&renb. b) ©ie 3ieI»or- 

ff eil ung, bie fowofpl in innerlichem Sprechen (afuffifd>-finäff£jetifc )̂ 

wie „Reimbilben!" ober „Reim!" als auch in ber Form unan- 

fraulichen WiffenS um bie Aufgabe gegeben fein fann. c) ©aS 

Erlebnis einer affueiten B e t ä t ig u n g ,  bei ber bie „3cf)feite" 

ftarf heroortrift. ©iefeS Erlebnis, baS oon bem Bewufffein be- 

gleitet iff: ,,3cf) wilt wirtlich" (ober „ich will nicht"), bilbet einen 

eigenartigen Elementar-3nhatt; eS iff baS Wefentliche am energifchen 

Entfcf)luf. ES ftellt wohl eine fräftigere Ausprägung beS 3cf)*Er* 

lebniffeS bar, baS wir oben als „Billigung" ober „3uffimmung" be* 

Zeichneten. ©aSfomntenbe Verhalten beS3ch wirb barin in einbeufiger 

Weife beftimmf. ©iefeS fommenbe Verhalten beS 3d) (baS beim „Bor* 

fa$" ja erff in näherer ober fernerer 3ufunft ftd) »erwirflichen foil) 

bilbef ben gegrnffänblid)en 3n&alf, bie „3iel»orffellung". Sie wirb 

im WiüenSaff als efwaS ©ebacfyteS erlebt. Sie iff bemnach ffreng ju 

fdjeiben »on ber Betätigung felbft, bem: „3# Witt", baS Ad) alS 

baS „affuelle SOJoment" bejeichnef. SDftt biefem öerbinbet ftd) oft 

auc  ̂ ber ©ebanfe „3<h fann". d) ©ie BewufffeinStage ber An* 

ffrengung begleitet ben ganjen Borgang beS energifchen WollenS. 

Sie tritt als eigenes Erlebnis nicht heroor, wirb aber bemerft, wenn wir 

WiüenSafte »on geringerer Konzentration jutn Bergleich heranjiehen. 

©ie Aufmerffamfett iff beim energifchen Wollen berart auf bie 3tel* 

»orffellung fonjentrierf unb eingeengt, baf 3. B . »or ber Berfucf>S- 

perfon ftehenbe ©egenffänbe für fte ganj »erfd£)Winben. ©agegen würbe 

Cuff ober Unluff nicht als Beffanbteil beS WillenSafteS fonffafierf- 

©a bie 3ief»orffellung unb baS affuelle Moment bieS fommenbe 

Behalfen beS 3d) im »orauS feftlegen, fo enthält aud) baS Wollen 

(wie baS Streben) eine Bejiehung auf bie 3ufunff.
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Wenngleich ftd) biefe genauere Betreibung beS WillenSafteS 

felbft in bie mehr fummarifc^e ber ganjen WiltenShanblung, bie 

Reumann gibt, einorbnen täft, fo muf bod> betont werben, baf 

bie Beobad)tungSergebniffe AchS unter ganj beftimmten BerfuchS- 

l>ebingungen gewonnen worben ftnb unb beShalb nid)t ohne weiteres 

ferallgemeinert werben bürfen. ©ie WillenSafte, bie feine Ber- 

fuchSperfonen erlebten, Ratten ben S inn, gegenüber bem Wiber* 

ffanb »on feiten ber gestifteten Affojiationen bie Aufgabe, einen 

Reim ju bilben ober bie Silbe umjufteüen, jur Ausführung ju 

bringen, ©en En t fd ) Iu f ,  ber 3nffruftion beS BerfucfySleiterS ju 

entfpredjen, hatten aber felbffrebenb bie BerfudhSperfonen fchon 

*>or bem Erfc^einen ber Reijftlbe, alfo »or ber eigentlichen Ber- 

fuĉ S- unb BeobachtungSperiobe gefaf t. Bei bem „aftuellen SWoment", 

bem „3d) will", baS beim Berfuc^e felbff erlebt würbe, hanbette 

eS ftd) alfo nicht um baS Faffen eineS EntfchtuffeS, fonbern um 

baS Auf recht erhalten unb ©urchführen eineS fold)en. Run iff eS 

ia freilich möglich, baf bieS Aufrechterhalten fojufagen ein er

neutes Faffen beS Ent|'d)tuffeS barffeUt unb ftch °on bem erff- 

maligen nicht wefenhaft unterfcheibet, aber an ftch barf baS nicht 

als felbft»erftänblid) angefehen werben. Ferner iff nicht ju über- 

fehen, baf eS fidh bei Ach lediglich um WillenSafte hanbette, beren 

©urchführung er̂ eblic^e Wiberffänbe fi<h entgegenffeüten. Beffehen 

fold̂ e Wiberftänbe nidf>t, fo bürfte wohl ber WiUenSaft mehr ben 

^harafter einer blofen „3uftimmung" tragen, bie jwar eben

falls als ein Aff beS 3<h bezeichnet werben barf, bei ber aber ber 

^ätigfeitschar after ntehr jurüdftritt, unb SpannungSempfinbungen 

unb BewuftfeinSlage ber Anffrengung fehlen. Überhaupt bürfte 

richtig fein, wie bei anbern ErlebniSarten, fo auch beim WittenS- 

eine reiche <3ftannigfaltigfeit »on Barietäten »orauSjufe^en. 

Ach felbft hat auf ©runb feiner BeobachtungSergebniffe biefer 

^ielgeftaltigfeit Rechnung ju tragen »erfucht, inbem er neben bem 

«Primären" Wollen brei Formen eineS „fefunbären" uneigentlichen 

Rollens (als bie wichtigeren ber fehr »ariablen ErfcheinungSformen) 

n^er charafterifterfe.

„AbgefürjteS Wollen" nennt er folche WillenSerlebniffe, bei benen 

^njelne ber befonberen 'Sfterfmale in einem geringen, rudimentären 

Erabe entwicfelt ftnb, fo etwa baS Bewuftfein beS 3ielS, ber An* 

ftrengung unb baS aftuelle Moment. ©aS festere fann ftch berart 

abflachen, baf eS lebiglich als „Ein»erffänbntS" ju d)arafterifteren iff.
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fib <3ö°aen" Iie9* bann »w , n?enn e« ft* nidbt um
Uberwtnbung befonberer Wiberffänbe hanbelf. Spannung*empftn-

S f o r J ü  ^ " f ren9u" ^ bett>ufffein pflegen hier ju fehlen. ©ie 

f t Ä !  f r r fdtCn ber einji9 « ar ^«»orfrefenbe Bewuft- 

i Z £ \ f . "  f,e *  bcm üftueaen Sbm ent »erbunben in 
bem . Bewuftfem: e« foil bie« ober jene« gegeben w oauT* n«* 

ber ©ebanfe gefellen fann: id> bin bere if/bS  8„ ^

Sentratton ber Aufmerffamfeit unb bte <?inbringficf>feif beg ganjen

S r  Sü S .  *  9eri" 9er' Un& *  "3^ feite" 1)60 tritt

v«- f r ? i 6en ? ^ cr?marc f*nben fich auch £>ei bem „geübten Wollen"

* <3Bieöer̂ run9 öfetcharfigcr Willen*befäfigungen

s s  z : ° * * "  m  m  -  a - * * T

infof,?„a t o ' “ alä; e.® ° f“CTKf,tnt aff0 « "  « • « «  ■»mtofern bar, al« e« enfweber au« bem eigentlichen Wollen ber-

S T S ™  ° t  *' ® ' 10S 3t“l,te °b,r aHein'  “ «•

S>' ä“ % W i ' W* “"9 * •  »

M n a f .™  £  tin,S aitnimmf,
S i n  be* ^ rt ber ^oftoafton ab. W ir wenben un* barum 
iunacbff ber Betrachtung ber ^ o t i o e  ju. W ir bejieben babei

aUf b‘C bemu^ cn Bemeggrünbe be«

?  * V.?0 Un? ^'Cr t)omp ouf bie bIo&c Befc^reibunq an* 

n i*M n s ’96" 0 b5 fe c* übcr^aiIPf rötlich fein, ben Au«bru<f 

T J L  hr tt>etten un9 ( f ^  alle Urfad>en be« Wollen«)

S n b W b S ?  h V ft tCnn ** b£n ^ avatter cineö
bört i r  4  f ^  f  bCn bebeu^ mf ^  Wtllen«urfachen ge*

meinen StomA h *  Ä * " '  C" tfrr^ t JU teeni8 bem aü^
L  u  ® ‘e ^ ra9e nad? » « ^ t t o e n  lautet alfo

toenmf-  n,e!ĉ e. beR,ur̂ en  Momente beffimmen un« ju einem poft- 
tt»en ober negafioen Wiaen«aft? V

au« e% ? fT ift  ,^ntcrfuĉ un9cn über biefe frage ffehen noch

“ b b « ß  f Z  u * r  9ele9entIiĉ n Behanblung in ber Citerafur 
unb ber Selbstbeobachtung glaube ich al« bie bebeutfamffen Klaffen

feii.fd>iiefir!*w  n ^ B,Uenöaffc nennen iu fönnen: Strebungen 
LtP <s\* ^«9 el>run9en)/ Wertungen unb »orau«gehenbe Willen«* 

b ® afL meIfa?  öu*  bic ®e»  al* ^®iHen«mofiöe, ja af*
3 ê emjtge Jrtberfelben namhaft gemacht Werben, beruht Wohl auf

ber Tatfache, baf fte in ber Negel Streben ober Wiberffreben mif 

fich führen, ferner fommt in Betracht, baf ja auch Wertungen 

in gefühl«mäftger 'Jorrn auftrefen fönnen. Wertungen intellef- 

tu eile r Art ftnb in ben häufigen fällen al« SKottoe anjufehen, 

Wo bie ältere Pftichologie «ine Beffimmung be« Willen* burch 

bie „Bernunft" ober ben „Berffanb" fonffatierte. W ir taffen fotcf>e 

Bermögen«begriffe hier beifette unb begnügen un« mit ber ©effription. 

3m Nahmen btefer aber erfcheint e« wichtig, feftjuhatfen, baf nicht 

blof Wertgefühte, fonbern aud) Werturteile »on fheoretifchen 

Urteilen (ober „Urteilen" fchtechthin) wohl ju unterfcheiben ftnb. 

3e reifer aber ber SPienfd) wirb, um fo mehr werben bewuf te 

Wertfchäfjungen — bie at« ©ewiffen«gebote, ©runbfäfje, SKafimen 

ft<̂  getfenb ma^en fönnen — bafür beftimmenb fein, wa« über

haupt 3iet feine« Wollen« wirb: Anerfennung ober Berwerfung 

ber Strebungen wirb in erfter ßinie »on ber Bewertung ihrer 3iele 

abhängen. So erhält ba* Wollen einerelati» bleibenbe ©runbrid)tung, 

bie wir auch at* bie „© e f innung "  eine« SCRenfchen bejetchnen. 

©iefe glauben wir in feinen ©ntfchlüffen unb Hanblungen unmittel

bar ju erfennen; wie wir anbererfeit« forbem, baf eine „echte" @e= 

ftnnung ftdh im Äanbetn „bewähren" müffe.

Werturteile fönnen un« alfo baju bringen, etwa« jum 3we<f 

ober 3iel unfere« Wollen« ju machen, theoretifcf>e Urteile für ftch allein 

jtnb baju nicht imftanbe. Wohl aber fommen fte inbireft al* 9Ro* 

ti»e in Betracht, wenn nämtict) fchon unfer Wollen ftch beftimmte 

3wecfe gefefjt hat unb nun in einem theoretifchen Urteil efroa* al* 

unerläfliche* Spittel jur Erreichung jene* 3wede* erfannt wirb. 

3n biefem ^att fann ba* theoretifche Urteil einen Witlen*aft jur 

'Jolge haben, bei bem bie Erreichung ober Berwirflichung jene* 

Mittel« 3ietoorffetlung ift. Somit fann ein theorefifcf)e« Urteil 

nur bann SCRoti» fein, wenn fchon bie Anerfennung eine« 3wecfe* 

burch ein Wollen, b. h- ber Entfchtuf ju feiner Berwirfltdiung, 

Oorau*gefe§t iff. E* führt atfo biefe Erwägung auf bte jule^t er

mähnte Klaffe »on SO^otioen: »orau«gehenbe Willen*afte. ©a* 

Spri^wort: „Wer A  fagt, muf auch B  fagen", gibt bie pft)d)o- 

logifche Beobachtung wieber, baf wir häufig un* oeranlaft, ja 

9leichfam genötigt fehen, infolge früherer Wilten*afte neue ju 

Oolljiehen.

®tefer 3ufammenhang fann nun freilid) auch bie ©eftalt haben, 

baf jene »orhergehenben WiUen*afte fd>on in Äanblungen »er-
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wirflicht fmb, unb baß biefe al«bann Folgen haben, au« benen 

9floti»e für weitere WitlenSaffe entfpringen. diefen Fall raffen 

wir hier außer Befracht, weil bie »orau«gehenben Willen«ent- 

Reibungen nur al« inbireffe llrfac^en in Betracht fommen. direffe 

S0?oti»e aber ftnb fte bann, wenn ber in innert anerfannfe 3wecf 

noch nicht realiftert iff, fonbern ju feiner Berwirflichung erft weitere 

Willen«afte nötig ftnb. 3ch habe etrna mich entfchloffen, jemanb 

ein ©efchenf ju machen. da«  motwiert ben weiteren Wil(en«aft, 

burch ben ich mich für ein beffimmte« ©efchenf entleibe. &ier 

hat alfo ber moti»terfe WiHen«aff eine fonfretere Faffung ber 3iel- 

»orftellung be« erffen jum 3nhalf. Beffimmt mich aber jener erffe 

©ntfchluß, ein ©efchenf ju machen, baju, bie Wünfdje ober ben 

©efchmacf beffen au«juforfchen, bem ba« ©efchenf jugebacht iff, fo 

»erhält ftch ber Snhalf be« motimerfen WiHen«afte« ju bem be« 
mofwterenben wie ba« Mittel jum 3wecf.

6. Aiermtt ftnb wir fchon auf jwet häuftg »orfommenbe Formen 

be« W ä h le n «  hingewiefen: auf bie Wahl jwifcf)en »ergebenen 

fonfreten Au«geffalfungen eine« fchon gewollten allgemeinen 3wecf« 

unb auf bie Wahl jwifchen »ergebenen Mitteln jur Erreichung 

eine« 3wetf« (ber bann ebenfall« in einem Willen«aft bereit« an= 

crfannt fein muß). 3n beiben Fällen fe$t alfo bie Wahl ein 

Wollen bereit« »orau«; bie 3Koti»e brängen lebigtich 5« biefer ober 

jener Spejialifterung be« 3wecf« ober ju biefem ober jenem Spittel hin.

Nun fann aber auch bie ber Wahlentfcheibung »orau«gehenbe 

Überlegung ftĉ  barauf richten, ob überhaupt ein 3wecf gewollt 

wirb, ober welcher »on mehreren wiberffreifenben 3wecfen. hierher 

werben »orjug«weife bie moralifch bebeuffamen Entf^eibungen ge

hören. denn e« wirb ftch babei »ielfach um bie Frage hanbeln, 

ob ba«, wa« junächft al« 3iel unwitlfürlich aufffeigenber „Be

gehrungen" in« Bewußtfein tritt, auch al« 3iel »on mir gewollt 

werben wirb ober nicht, dabei wirb bie ftffliche Bewertung jene« 

Sie« ein bebeutfame« Sftoti» abgeben, daß e« nicht immer ba« 

au«fchlaggebenbe tff, jeigt bte Erfahrung. W a« in ber Etljif al« 

Kampf jwifchen Pflicht unb Neigung ober »on Bernunft (ober 

©ewiffen) unb Sinnlichfeit ein »ielerörterfe« $hema bilbet, ba« 

ffellt ftch unter pfpcf>ologifĉ em ©eft^ttpunft al« ein Wiberffreit 

jweier Arten »on SWofwen bar: »on Begehrungen unb »on ftft- 

Iid)en Wertungen, (da« aber gilt un« al« ba« „fttflich ©ute", 

wa« jeweil« al« ba« im hoffen ©rabe Werf»oHe erfchetnf.)
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Natürlich fönnen Wertungen anberer Art wie hebonifche ober 

äffhetifche bei berartigen Entfärbungen ebenfall« eine Nolle fpielen. 

Äanbelt e« ftch nm bie Wahl jwifchen »ergebenen 3wecfen, fo 

muß nicht bte Entfärbung einfach bie Bejahung eine« einjigen 

unter Ablehnung aller übrigen fein. E« ift aud) möglich, baß wir 

eine Kombination »ergebener 3wecfe »ornel;men, »on benen bann 

ber eine 5>auptjwetf wirb.

Bei ber Erörterung ber Wertungen hat ftch un« fchon bie 

Wichtigfeit ber Afte be« B o r j ie hen «  gejeigt. E« wirb »ielfach 

bie Borau«fe$ung einer Wahlentfcheibung fein, baß ein Borjiehen 

in un« juffanbe fommt. ©erabe in folgen Fällen aber, 'wo wir 

un« über ben höheren Wert be« einen ober anberen S0?oti»« nicht 

flar werben fönnen, wirb „bie Wahl jur Qual". E« fann bann 

her Fall fein, baß eben bie Unluft be« fortwährenben Überlegen« 

ein neue« ^ o t i» , nämlich ba« Streben, bie Überlegung ju Enbe 

ju bringen, her»orruft. Wtr greifen al«bann oft baju — unb 

hierin liegt ber bie Überlegung abfchließenbe Willen«aft — bie 

Entfcheibung einem jufälligen Umffanb ju überlaffen, etwa an ben 

Knöpfen abjujählen, ju würfeln ufw.

Bei neueren experimentellen Unferfuchungen hat man auch be* 

obachtet, baß jwifd)en bent eigentlichen SSflotiöenfampf unb ber 

abfchließenben Wahlentfcheibung ein fürjere« ober längere« 3wifd>en= 

ffabium liegt, ba« burch ben fubjefti»en 3uffanb ber Erwartung 

mit bem Bewußtfein be« Sweifel«, Schwanfen« ober 3ögern« 

charafterifierf tft. 3n biefer „paufe" ober „Äemmung" »or ber 

Entfcheibung fehlen Borftellung«inhalfe, bagegen befteht häufig ein 

Stocfen be« Atem«, unb in Berbinbung bamit ftnb deutliche Span- 

nung«empftnbungen »orhanben, bte in Bruft, Kopf, ü>al« unb be- 

fonber« in ben Fingern lofaliftert finb. 3m Augenblick ber Wahl 

erfährt bann ber fubjeftiöe 3uffanb ber Berfu<h«perfonen eine tief= 

greifenbe Berättberung. die Erwartung«fpannung löff fich, an 

bie Stelle be« 3weifel« tritt ©ewißheit, unb bie 50?u«felfpannung 

t>flegt ju fc^winben; jugteich wirb tief eingeafmet. diefer ümfdjlag 

»olljieht fid) balb plö^lich, balb allmählich, unb banach nimmt bie 

Entfcheibung einen qualitati» »erfchiebenen Eharafter an: fte er- 

fcheint mehr lebhaft, energifch ober fühl unb ruhig.

E« wäre übrigen« irrig, anjunehnten, baß alle Erlebniffe ber 

Überlegung burch einen Willen«aft ihren AbfcEjtuß fänben. Nicht 

fetten führen Überlegungen überhaupt nicht ju einer Entfcheibung;
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fie hören auf, indem die Aufmerffamfeif anberen ©egenffänben ftcf> 

3u»enbef. Aber bie Überlegung fann auch baburch ju einem Enbe 

fommen bafj ein Sftoth) ohne eigentliche 3uffimmung bie &anb- 

umg herbeiführt ©iefeS Übermächtig»erben eines Mottos ffeftt 

lieh pfhjologtfch in ber Weife bar, baf eS bie Aufmerffamfeif 

gang auf ftd) fonjenfrierf unb bie anberen xü?ofioe aus bem Be- 

» u f tfein ober »enigffenS auS beffen Blicfpunff verdrängt. Kommt 

eS tn folgen Fällen boch noch 8« einem WillenSaff, fo enthält 

btefer nicht fo»ohl baS B e»u f tfein: „3ch atS vielmehr-
„tcf> muf". y

7. ©teS führt auf bie vielerörterte Frage beS FreiheitS» 

bewuftfetns .  ©ie °Pfechologie hat biefeS lebiglich 8« betreiben 

unb bte be»uften Vebingungen feines Auftretens feffjuffetlen. ©aS 

problem, ob für bie m e n g e n  WiUenSaffe in bemfelben Sinne 

»te für bte Rafurvorgänge ber Sah ber Kaufalifät gelte, liegt 

überhaupt auferhalb ber cPfpci>oIogie; feine Erörterung fäüf ber 

ErfenntmStheorie unb ber RJetaphhftf anheim.

©aS FreiheitSbemuftfein fann jufammenfallen mit bem Be- 

»ufffetn, baf man auSjuführen oermag, »oju man ftch entfchloffen 

hat ober en tlie fen  »irb. ©er Raive pflegt gegenüber ber An 

snmftung ferner Freiheit bieS als nächftliegenbeS Argument amu< 

fuhren, baf er boch ^nne, »aS er »olle — »aS »enigffenS foviel 

bejveiff baf hierin fein FreihetfSbettmftfein beffeht. ©iefeS beliebt 

m  alfo tn feiner primitiven Form nicht fo»ol;l auf baS Wollen 
als vielmehr auf baS Sanbeln.

©ieS B e » u f t f e i n  beS Tun-KönnenS beruht burchauS 
nicht etwa nur auf Erfahrungen über »irflid>eS Können — ob»obl 

bteS ber Faö fein fann vielmehr pflegt gerabe bie Erfahrung 

auf btefeS Be»uftfem einfehränfenb ju »irfen. Wo eS gegenüber 

einem 3tel aufgehoben iff, ba fommt eS gar nicht jum »irflichen 

Rollen. ©te Uberjeugung von ber WillenSunfreiheit meint vief- 

fach mchf« anbereS als WiHenSohnmachf. 6o fühlt fich et»a ber 

d-romme unfrei, ber ftch ohnmächtig »e if gegenüber ber „Ber

g u n g  unb nicht burch eigenes Wollen, fonbern nur burch bie

r f  1  5um ®ufcn Staubt fähig ju fein. Unfrei fül;lt
fnh aud) ber ©efermtniff, ber »erfennt, baf baS fräffige Wollen

n J f°r W ir fu ng e n  habe, unb ftch einrebet, eS fei 
alles Künftige, felbff fein eigenes Äanbeln, »ie burch ein „Fatum“ 
beffimmt, unb fein Wollen helfe bod) nichts 
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Aber auch bie Tatfache, baf bei ben Überlegungen t>erfc£>ie- 

bene E n t f ä r b u n g e n  als mögti<h vorfch»eben, fann baS 

FreiheitSbe»uftfein hervorrufen unb ihm feinen 3nl)alt geben. ES 

iff mir allerdings »ahrfcheinlid), baf baS FreiheitSbe»uftfein in 

biefem Sinne nid)t unmittelbar mit jeber Überlegung unb Wahl 

ftch »erbinbe (ba hierbei bie ffreitenden SCftotive felbff baS B e»u f t- 

fein ganj erfüllen fönnen), fonbern erft bei der Reflexion darüber 

entffehe, fobald » ir unS eben bie Tatfache, baf unS verfd)tebene 

Wege der ©ntfeheidung offenffehen oder fanden, jum Be»uftfein 

bringen. 3ff die Entfcfyetbung gefallen, fo erhält baS FreiheitS- 

be»uftfein ben Sinn deS „Auch*anberS--gefonnt--iöabenS".

©egenüber ber vielfachen Berufung auf baS FreiheitSbe»uft* 

fein muf aber betont »erben, baf recht häufig auch bei ber Über

legung baS B e » u f t f e i n  beS SERüffenS unb bamit ber U n 

freiheit  einfritt. ©aS findet nid)t blof in bem fchon ermähnten 

Falle ftatt, baf ein 9D?otiv — befonberS ein folcheS, baS »ir 

eigentlich fittlich nid)t billigen — übermächtig »irb, fonbern auch 

dann, »enn » ir unS für daS Sittliche entfetjeidert, aber dabei ffarfe 

Begehrungen oder andere ©egenmotive ju über»inben haben. 

Ferner tritt baS Bewuftfein beS ‘SftüffenS auf, »enn bie vorauS- 

liegenbe Entfd)eibung für einen 3»ecf unS nötigt, ein SCRitfel ju 

»ählen, baS unS unangenehm ober ju foftfpielig uf». iff. Enblid> 

iff hier noch an fold^e ©elegenheiten ju benfen, »o unS Ent- 

fchtiefungen bur<h Befehle unb ©rohungen anberer abgenötigt 

»erben follen. Solche äufere Einflüffe fönnen natürlich nur 

infofern SOtofive für unfer Wollen »erben, als fte in unS felbff 

Furdjf ober baS Streben, bem angebrohfen Übel ju entgehen, 

erregen, ober baS Werturteil, baf ber Befehl berechtigt fei, her- 

öorrufen.

©urd) rein pft)d)ologif<he Feftftellungen fann alfo fd)on des

halb nichts über bie fogenannte Frage ber Willensfreiheit ent

fliehen »erben, »eil man burch fie gerabefogut Belege für baS 

^3e»uftfein ber Freiheit »ie für baS ber Unfreiheit ftnbef.

AnbererfeitS foil bie Frage, ob unb in »elchem Sinn für bie 

Khdjifchen Borgänge Kaufalität gilt, nicht irgenb»ie gelöff »erben, 

Wenn » ir hier barauf hin»eifen, baf » ir gerabe bei ben WillenS- 

hanblungen einen inneren 3u fammenhang  ber Erlebniffe be

fonberS beutlich »ahrnehmen fönnen. ijutneS Anftd^t, daf »ir 

îer ebenfalls nur ein Racheinanber fonftatieren fönnten, liefert
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freilich feine auSreichenbe unb getreue Befd>reibung beS SacfwerhalfS. 

©n blofjeS Racbeinanber oon ©rlebniffen liegt »or, wenn wir 

etwa bie Bilber einer ittuffrierten Seitfdjrift befragten. Aber 

jwifdjen 3ftofi» ober Überlegung unb ©ntfchlufc ift unS nicht nur 

eine fotĉ e lofe Folge, fonbern ein (frfolgen, ein innerer Sufammen- 

hang bewußt ©ntfpred>enbeS gilt für baS Behältnis »on Willens- 

aff unb Äanbtung. die ^ettbeng, in .öanblung überjugehen, ift 

ja fchon ein charafteriffifcheS 9fterfmal bes WoUenS felbff; unb 

ebenfo iff baß Äanbeln begleitet »on bem Bewußtfein, bafj wir, 
b. h- unfer Wollen, es »erurfad>en.

©iefeS Bewufjtfein wirb felbff bann nicht befeitigf, wenn wir 

über feine Berechtigung gweifelhaft werben, ©enn allerbingS, wir 

wiffen bis je$t nid)t, wie es unfer Wollen anfängf, auch nur einen 
unferer Finger gu bewegen.

8. Was bie Ä anb lung  betrifft, fo ift biefe fü r  bie be = 

f f r ip t i »  = pfhchoIogifche Befrachtung nic^f etwa eine blofje 

faufale Folge beS WoöenS (wie wir fte fpäter bei ber ©rflärung 

ihres 3uffanbefotnmenS auffaffen werben). 6ie  bilbet »ielmel;r mit 

bem Wollen eine ©rlebniSeinheif, an bie ftch bann freilich als 

etwas BefonbereS gewiffe — ungewollte — Folgen ober gewollfe 

unb berechnete ©rfolge als »erurfachf anfchliefjen fönnen.

Phänomenal ffellt ftd) bie Äanblung bar als bie im $un er

lebte Berwirflichung ber 3iel»orffellung. ®S ftnb babei »erfdjiebene 

Fälle, wenn ftch baS Wollen — wie in ber Regel — auf B e r - 

wirf l td jung ber 3 ie l»o r f fe l lung  primär richtet unb bamit 

ein Sunwollen fid> ohne weiteres »erbinbet, ober wenn baS £ u n  

felbft baS ©ewollte iff. So will ber gewöhnliche ©ieb (wie 

Scheler treffenb bemerft) bie Aneignung beS fremben ©uteS, ber 

„Kleptomane" bagegen will „ffe^en". „60 gibt eS ben SppuS 

»on ©efchäftSmann, ber ,reich' fein will unb barum ©efchäfte führt 

mtb ©elb »erbienf; aber auch Öen eigentlichen ,fapitatifftfd)en‘ 

ShpuS, ber .©efchäffe machen' will unb ©elb »erbienen, unb ber 
babei nur reich ,wirb‘."

©aS Wefen ber „Feh lh anb lu ng "  beffel;t barin, „bafj ich 

baS, waS ich tun will, nicht als wirf lieh »on mir getan erlebe, 

nicht bartn, bafj ich ntif meinem 'Sun nicht erreiche, WaS id; will". 

So ift eS eine Fehtyanblung, wenn jemanb bei einem SCRorbanfchlag 

infolge Perfonenoerwechflung einen Falfchen tötet, nicht aber, 
wenn feine Kugel ben Richtigen nicht trifft.
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9. Für bie genetifd)e Betrachtung ergibt ftch, öafj &aS 

W o l le n  (in bem bisher gemeinten Sinne beS 'SunwollenS) einer* 

feitS unb baS Wünfd ten anbererfetfS ftch herauSbifferengierf haben 

auS einem Wollen, in bem einfad) baS 3iel als gu realifterenbeS 

gegeben war. So fann ber primiti»e 9Jienfch „wollen", bafj ber 

Rachbar »om Teufel geholt werbe ober bafj ihm baS Bieh fferbe; 

er fann eS ihm „anwünfehen", in bem ©lauben, bafj baburch &aS 

©ewollte wirflid) werbe; ebenfo fann baS Kinb wollen, bafj ein 

Stern »orn Äimmel falle. (Srft allmählich mad)en bie 9Jtenfd)en 

bie (Erfahrung, bafj ein Wollen, baS ftd) nic^t in ein $:unwoHen 

umfetjf, »ergeblich bleibt. ©ieS 'Sunwollen fommt aber nur guftanbe, 

wo auch öaS Bewufjtfein beS 'Sunfönnenö »orhanben iff; minbeffenS 

barf ftd) nicht baS entgegengefet3fe Bewufjtfein, baS beS Rid)t-- 

fönnenS, fd)on eingeffellf haben. Wo biefeS aber, infolge Sd)eiternS 

früherer Abftd)ten, einfriff, ba erleben wir ffatt beS eigentlichen 

WollenS baS blofje „Wünfd>en".

©ie Erfahrung über unfer £un-- unb Rid)ttunfönnen wirft 

alfo, gegenüber jenem urfpriinglichen, nod) unbtfferengierten Wollen, 

auSlefenb: »ieteS urfprünglich ©ewollte wirb bann nicht mehr 

„gewollt", auf feine Berwirflichung wirb „öer§id)fet". 9Jiit Recht 

fteht Scheler hierin eine thpifd>e WiHenSenfwidlung fowohl beim 

Snbioibuum, wie bei ben menfchlid>en ©emeinfehaften. „©aS primäre 

Phänomen, welches alle feelifd>e Reifung geigt, iff eine fortgefefjte 

Befchränfung beS WollenS auf bie Sphäre beS ,^!untid)en‘. ©ie 

hochffeigenben piäne beS KinbeS unb beS SünglingS, bie phantaffi- 

feben bräunte' (bie in jener 3eif aber nid>t ,alS‘ träume gegeben 

finb) gibt ber 9Jiann auf; an Stelle beS WillenSfanatiSmuS tritt 

bie ffete Steigerung beS ,KompromiffeS‘. ©aSfelbe Phänomen 

geigt fid) auch in ber ©efchichte jeber politifd)en ober religiöfen ober 

fogialen Partei."

©ie „Erfahrung" macht „flug", aber nicht wollenb; fte iff 

eine Schule ber Reftgttafion, bod) niebt ein Quell neuer WillenSgiele. 

Solche erheben ftd) freilich immer wieber auS unferen Strebungen 

unb Wertfchätjungen. llnb fo fann eS 2CRenfd)en geben, bie ftetS 

Me 3iele ihreS WollenS — trot; aller ©nttäufdmngen — höher 

fteden, als ihr Können reicht. Aber biefe werben noch eher etwas 

leiffen, als biejenigen, benen fchmerjliche (Erfahrungen ben Willen 

lähmen.



E inunb jwan j ig f feS  K ap i te l

©te Söirfmtgen beg QöoUett^

m5 ^ eba/ f * * " *  ? f°nbmn He Erörterung
über die W tr fungen  beS Wol lenS  in bie Rätfelfraae nad:-

bem BerhaltmS »on Seele unb £eib unmittelbar t;ineinfü^rt. ©ie 

fann b'efe Frage nicht entfct>eiben; fte muß 
Juhbamtf begnugen, tm beffen Fall bie regelmäßige Folge jwifchen 

WtHenSaftett unb Beranberungen ^  unb pfechifcher Art

S Ä S t * fT  ^ ein' ba& » *  fetbft
Urfache biefer Beranberungen ftnb, fonffafieren, aber ob biefe« 

KaufaM M fntS tm Sinne ber WedtfelwirfungStheorie ober beS 

n ln ^ r  Ü fi- ̂ aralleliSmuS ober nod) anberS ju beufen iff, baS 

~ £ *  u ? xUmtm^ eo™ * to m w  überlaffen. W ir 

beS W o l l e n d  *"** "*** 93w6e*ftlt 00n ben W t r f u n g e n "

©iefe fönnen fowohl in Ä anb lungen  wie in Un ter laß  

jungen befielen. Uber bie lederen, bie oft praffifö fehr bebeut» 

fam ftnb, motten wir hier nur weniges bemerfen. Eine gewellte 

Unterraffung liegt bann »or, wenn wir Notice 3um äanbeln (bie 

natürlich auch burd) baS ©ebot ober baS 3ureben anberer angeregt 

fein fonnen) burch einen (negati»en) WillenSaft hemmen. ©ie 

hemmende Wfrfung beS Willens iff baS Korrelat ju der poftfi»en 

unb fann mit btefer jufammen behanbelt werben. 3n ber päb 

agogtföen, moralifchen unb juriffifc^en Beurteilung unb Bebanblunq

r l f n r i d t7  ,fr frei[ ^  öielfac^ bam »«« Unferlaffungen 
I ? * «  \ fUi  16 ^^ologifd;e Betrachtung überhaupt -  
nichts »orltegf. ©as iff ber Fall, wenn 3. «33. baS ©efeö qewiffe 

orftchtSmaßregeln forbert, aber ber Sanbelnbe an eine ©efäbr- 

bung anberer überhaupt gar nicht benft unb beShalb berartige

2  S v UnUmt Pf9d)ologifd) betrautet eine Un»
gei)euerhd)fetf, wenn man »on juriffifdjer Seife »erfudjt bat ein

„unbewußtes" Wollen ber Unterlaffung ju fonffruieren. © ie'Be

strafung -  bie als ein „©enfjettel" unb A tm ung  jur Vorftcbt 

wohl angebracht iff — follte eben burd) Rad>weiS einer „Schuld", 

alfo eines normwtbrtgen WollenS, »or bem moralifd>en Bewufitfein 
gerechtfertigt werben! 1(1
326

WaS nun bte iöanb lungen betrifft, fo fönnen biefe fowohl 

äußere wie auch innere ober beibeS jufammen fein.

2. W ir betrachten junächff bie äußeren ioanbluttgen. 

Sie laffen ftd) als eine Folge unb Kombination »on Bewegungen 

auffaffen. El;e ber 9J?enfch gewoUte Bewegungen »olljiefjen fann, 

oerrid f̂et er zahlreiche ungewollte, unb ohne biefe lederen würbe 

eS wohl nie ju einer 5>errfd>aft beS WollenS über ben Körper — 

bie ja auch immer eine befchränffe bleibt — fommen.

©em Kinbe ift nämlid) ein »ererbter ReflejmechaniSmuS an* 

geboren, »ermöge beffen äußere Reije jwedmäßige Bewegungen 

bedingen, ©ie äußeren Reije werben babei »on Anfang an Emp- 

nnbungen ober primifi»e Wahrnehmungen auSlöfen, bie ftch natür

lich erft im Caufe ber 3eif ju einem wirflicf>en Erfaffen »on Ob* 

jeffen auSbilben. ©ie motorifchen Reaffionen beffehen in Saug--, 

©reif-, Abwehrbewegungen, Ainwenben beS KopfeS nach einer 

2id)f* ober Schallquelle ufw. ©aß ber »ielfach h^d)ft jweefmäßige 

Eharafter biefer Betätigungen nicht auf einem Wollen, fonbern 

auf angeborenen 3uorbnungen beruht, barf mit Sicherheit an

genommen werben; benn in biefem Stabium fcfwn 3iel»orftellungen 

(bie ja ju altem Wollen gehören) im Kinbe »orauSjufetjen, würbe 

tm Wiberfpruch ffehen ju bem, waS wir fonff über baS Seelen

leben beS KinbeS mit ©runb »ermuten fönnen. ©ie jwedmäßige 

©eftaltung jener Reaffionen iff alfo, wenn überhaupt, bann nicht 

ontogenetifd), fonbern phtylogenetifd) ju erflären.

Führen folche Reaftionen ju Folgen, bie für baS Kinb luff- 

»oll finb, fo werben fie, fo oft ber Reij wieber auffrtff, wieberhoif. 

©ie Affojiation jwifd;en ben Spuren beS fenforifd>en unb bem 

motorifchen Teil beS ReaftionS»organgS wirb baburch fefter, bie 

Bahn wirb befjer „auSgefchltffen", baS burch ben Reij auSgelöfte 

Tun erfolgt leichter, beffimmter, jwedmäßiger. Wie ftch öiefe Ent- 

»idlung im einjelnen oolljieht, baS ju uttterfuchen iff Sache ber 

Kinberpfhchologie.

Eine jweite Stufe biefer Enfwidlung wirb erreid)f, wenn bie 

Borffellung beS Erfolges für ftd) reprobujierbar wirb unb (auf 

®runb ber Affojiatiott ber Spuren) bie jum Erfolg führenben 

Bewegungen auSlöff. ©ie Borffellung beS Erfolges wirb wohl 

deshalb ftd) feffer im ©ebäd)tniS einprägen unb leichter reprobujier» 

bar werben, weil bie Erfolgswahrnehmung mit 2uftgefühlen »er- 

bunben iff. Erlebniffe beS SfrebenS (bie wohl jum urfprünglichen
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BewußffeinSbeffanb beg KinbeS gehören) werben im Sufammen- 

hang bamit ftcf> ju  Begebungen umwanbeln, inbem fte ftch mit 

ber Borffettung beffen »erimtben, waS fte p fäffig  befriebigt $af, 

unb fte »erben fo gewiffermaßen „fehenb" werben.

Nebenbei fei bemerft, baß im Bertauf ber geiffigen (Entwick

lung aud) baS Äanbetn  fetbff in ffeigenbem 90?aße „fehenb" wirb, 

je fomplijierter bie Befäfigungen werben. W ir müffen barum bei 

ber Befrachtung ber „äußeren" Wirkungen beS -öanbelnS nicht 

bloß an eine reine BewegungSfombtnafton benfen, fonbern pfhcbo- 

Phhftfche Betätigungen »erfdjiebenffer Art mifberüdfichfigen.

Aber aud) bann, wenn Borffeltungen beS (Erfolges (3iefcor- 

ffellungen) unb etwa noch ein auf baS 3iet gerichtetes Begehren 

Äanbtungen herbeiführen, muß noch nicht oon einer „witffürlid)en", 

int Sinne einer „gewoltfen" Äanbtung gefprochen werben; benn ein 

eigentlicher WiUenSaft fann babei noch ganj fehlen. (ES iff ju 

oermuten, baß bie wichtigste BorauSfetjung für baS (Erlebnis bes 

eigentfid)en WoftenS bie ^affache iff, baß manche Betätigungen 

vsd^merj unb Untuff jur Folge haben. Negt ftch nun wieber ber 

Drang ju fotc^er Betätigung ober biefef ftch öer ©egenffanb, ber 

fte früher auSgetöff hat, wieber bar, fo wirft bie (Erinnerung an 

bte frühere Folge hemmenb. Aber nur bann, wenn bie Betätigung 

nicht einfach reffermäßig erfolgt, wenn baS 9Jiofi» irgenbwie in 

teiner Wirffamfeif gehemmt wirb unb eben bamif bie 3 iet»or- 

tfellung — wenn auch noch fo flüchtig — geprüft werben fantr 

erft bann tff bie 9Köglid>feit für ben Aff ber 3ufftmmung ober 

Ablehnung, atfo für ein „Wollen" im eigentlichen Sinne gegeben. 

?J?if ber Bereicherung beS finbtichen ©eiffeSfebenS bttrch *>i« Er

fahrung wirb bie 3aht unb Art ber Hemmungen ftch ebenfalls 

mehren. Waren eS anfangs wefentfief) bie untuffoollen Folgen 

ber Betätigung (woju natürlich Öte Strafen ju rechnen ftnb), bie 

hemmenb wirften, fo werben mit ber (Enfwidtung beS Berffänfc' 

niffeS für ©ebofe unb Berbote biefe ebenfalls ju einer ©rttppe 

oon 93Jofioen, bte oft in ben ©egenfaf* ju ben oon fetbff ft cf) 

regenben Begehrungen treten. Auch fomint eS jet̂ t häufiger ju einer

»orfäuftgettöemmungbeSÄanbetnS, weit »erfchiebene 3ietoorffeaungen

unb Begehrungen in Wiberffreif geraten, ober bie ffeigenbe Erfahrung 

»erfd)iebette 93̂ iffet unb Wege jur (Erreichung beS 3ieteS erfennen läßt.

damit folt aber nicht gefagt fein, baß ein Wollen nur ba 

»orfomme, wo eine eigentliche Überlegung ober eine Wahl ftatt-
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ftnbet 3ene Äemmung unb Prüfung, bie wir als BorauSfefjung 

beS eigentlichen WolfenS anfehen, fann außerorbentlid) furj unb 

flüchtig fein; eS iff gar nicht nötig, baß babei Bebenfen gegen bie 

oorfchwebenbe Äanbtung ober anbere ©ntfd>eibungSmögtichfetfen 

jum Bewußtfein fommen. 3ene Prüfung fann gerabeju in einer 

Art BewußtfeinSteere beffehen. Aber gerabe barin, baß nichts 

einfällf, baß inSbefonbere feine ©egenmofioe ftch regen, »ermag bie 

Hrfache für einen juffimmenben WiltenSaft §u liegen.

(ES gibt nun zahlreiche ÄanblttngSweifen, bie anfangs nur 

als gewollte oerwirftichf werben, bie aber burd) bie Erfahrung ftch 

afS werföott ober wenigffenS unbebenflid) herauSffelten, unb beren 

Botfjiehung infolge ber häufigen Wieberf)otung immer glatter ab* 

läuft. (ES ift oerftänbüd), baß bei fofehen eine Prüfung alfiuäf)ftcf) 

unterbleibt, unb bamit auch ber WitlenSaft fortfältt.

3)ian pflegt Äanblungen, bie burd) Wahrnehmung eineS 

NeijeS ober burch eine 3ief»orffeffung auSgetöff werben, ohne baß 

eS ju einem Wollen fommt, atS ib eo motor if  d> e ju bejeidmen. 

Solche ibeomotorifche Betätigungen bringen wir gar manche »on 

ber Kinbheit her in baS erwad)fene Alfer mit; »ielfach werben 

aber aud) wirftid)e WittenShanbtungen burd) bie Übung unb 

©ewöhnung ju ibeomotorifd)en Äanblungen. der größte 3leif 

unferer gewohnten Betätigungen ben ^ag über »erläuft in biefer 

Weife. (ES wäre pfttchofogifch unjutreffenb, in bem altem Willens- 

hanblungen ju fehen. (Eigentliche WiUenSafte ftnb gar nicht etwas fo 

fehr ÄäuftgeS; jebenfaflS erleben wir fte nid>f entfernt fo oft wie 5. B . 

Wahrnehmungen ober (Erinnerungen. daS hängt bamit jufammen, 

baß beim (Erwadjfenen »ielfach Betätigungen, bie über 3eiträume bis 

ju Monaten unb 3ahre ftch »erteilen, bie Wirfung eineS WiEenS-- 

afteS ftnb, beffen Berwirftid)ung fte bienen. Natürlich fann biefe 

Berwirffid)ttng im einzelnen wieber Überlegung unb WiUenSent- 

f^eibung nötig machen; fte fann aber auef) wefentfid) in eingeübten 

Betätigungen ftch »oltjiehen. xKan benfe 5. B . an bie gewohnte 

(Erfüllung ber Aufgaben beS Berufs, ben man einmal gewählt hat.

3. daS altes gitf natürlich für pfhd)ifd>e unb pfyd)opht)fifd)e 

Betätigungen gerabefo gut wie für phhftföe. doch tnüffen wir unS 

nod) einmal §u biefen teueren, ben fogenannten äußeren &anb- 

lungen im engffen Sinne, jurüdwenben.

die Wtrfung beS Willens auf bie Körperbewegungen badjte 

man ftd> (in ben lebten 3ahrjehnfen) »ermittelt burch &te fogenannten
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„BewegungS»or f fe l lungen" .  9D?an nahm an: durch bic 

Bewegungen, bie fiel) junächff refleftorifch »olljiehen unb »on benen 

bie erfolgreichen ftd) häufiger wiederholen, werben gewiffe fin- 

äffhetifche Empfinbungen erzeugt, »on biefen bleiben „Spuren", bie 

ihrerfeitS bie ©rundtage für bie Neprobuftion »on jentral erregten 

finäftl;etifd)en Empfinbungen bilben, bie man furj weg als „Be-- 

wegungS»orffeltungen" bejeichnefe. SQ?an erftärfe nun, bie Aus

führung einer gewellten Bewegung »oltjiehf ftd) fo, baf bie be

treffende BewegungSöorffellung reprodujiert wirb, ©iefelbe löff 

bei entfprechender 3ntenftfäf bie Bewegung felbff auS. ©iefe Theorie 

ffü^fe ftd» hauptfädhlid) auf bie »ermeintli^e frffffeltung ber ©e= 

hirnphhftologie, baf bie frnftion ber ©rofhirnrinde lediglich fen- 

forifcher Art fei. ©iefe Anftchf würbe »on mannen p h o to g en  

um fo bereitwilliger aufgenommen, weil fte ihrer Neigung jum 

oenfualiSmuS entfprach- ©ie BewegungSetnpftnöungen unb tyre 

Neprobuftionen gehren ju ber ©aftung feelifchet Elemente, bie 

ber SenfuatiSmuS als einjig »or£;aitbene aufweifen möd)te: bei; 

Empftnbungen. Neiden bie BewegungSöorffellungen auS, Be

wegungen ju bewirfen, fo fdjeint ein befondereS „Wollen" überflüfftg 

ju fein. So erftärf j. B . SWünfferberg: „Es gibt fo wenig motorifcbe 
3enfren wie einen Willen".

Aber fowohl pat^ologifd^e frffffetlungen wie genauere pfi)d>o- 

logifche Beobachtung haben ber Herrfd>aft biefer Theorie »on ben 

BewegungS»orffel(ungen in ben lebten Sauren ein Enbe bereitet, 

©ie Pathologie jeigfe, baf bei Erfranfungen ber ©rofhimrinbe ber 

Ausfall fenforifd>er unb motorifcher Munitionen nicht in bem Strafe 

übereinffimmt, wie jene Theorie forbern muf. Bei »ottffändiger 

fiähmung »on ber ©ehirnrinbe auS fann bod) ber 9J?uSfelitnn in- 
taft fein.

Sorgfältigere ErtebniSbeobachfung aber ergab, baf ben fin- 

äffhetifchen Empftnbungen unb ihren Neprobuffionen nicht entfernt 

eine fo grofe Bebeutung jufommt. SDZanche neuere frrfcher be- 

ffreifen geradeju bag Borfommen finäffhefifcher Empfinbungen. 

Wenn eS auch änmeit geht, bie Ejiffenj »on primären BewegungS* 

empftnbungen ju leugnen, fo laffen fiel; jedenfalls bei fehr »ielen 

3nbi»ibuen ihnen enffprechende reprobujierte Empfinbungen, bie 

fogenannten „BewegungSoorffeHungen", auch bei fchärfffer Be

obachtung nid^t feffffellen. freilich wirb bie Selbffbeobad;fung 

hier leicht burch folgenben Umffanb in bie 3rre geführt: wenn
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Wir unfere. Aufmerffamfeit auf unfere ©lieber unb beren mögliche 

Bewegungen einffellen, fo führen wir gewöhnlich unwitlfürtid) fleine 

Bewegungen aug. ©ie baburch auSgetöffen Empftnbungen werben 

leicht für bie gefuchten BewegungS»orffeltungen gehalten. ©a»on 

fann aber feine Nebe fein. Hätten übrigens bie teueren bie ihnen 

jugefd)riebene Bebeutung, fo müffen fte uni» ein Wiffen baöon 

»ermitteln, wie wir bie SWuSfetn bei unferen Seiffungen gebrauten, 

©och ein folcheS Wiffen haben wir nicht. Wie mangelhaft ftnb 

wir j. B . »on ben Sagen unb Bewegungen unferer 3unge ober 

gar ber Stimmbänder unterrichtet. Unb fro^dem führen wir fort= 

wahrend Sprechbewegungen richtig auS, ohne eine Spur »on Be- 

wegungSoorffetlungen.

©ie Theorie ber BewegungS»orffellungen »ermag auch nicht 

bie Tatfache ju erflären, baf fehr »iele 93?enfd>en angegebene Töne 

peinlich genau nachjufingen »ermögett. Sollen BewegungS»or= 

ffellungen bie richtige Anfpannung ber KehlfopfmuSfetn bebingen, 

fo muf man annehmen, baf biefe in früheren Erfahrungen mit 

ben betreffenben Tönen affojüert feien. 3nbeffen, bie meiffen berer, 

bie mühelo« nad)ftngen, »ermögen gar nicht bie Höhe gehörter Töne 

mit Nofennamen ju affojiieren, b. h* fte befifjen nidhf baS fogenannte 

„abfolute Tonbewuftfein". frffe Affojiafionen jwifchen Tonhöhen 

unb BewegungS»orffellungen fönnen ftch ferner deshalb faum bilben, 

weit je nach dem ©rud, mit bem ber £uftffrom in ben Kehlfopf 

einfritf, eine beffimmte Spannung ber KehlfopfmuSfetn ganj »er- 

fchiebene SchwingungSjahlen erjeugt. Endlich wirft ja hier ein 

fomplijierfeS Softem »on 9JiuSfetn jufammen, und für jeden ein

jelnen müften ftch BewegungSoorftellungen mit allen in Betragt 

fommenben Spuren »on Tonempfmbungett affojtieren. ES barf 

alfo behauptet werden, baf bie Theorie der BewegungS»orffetlungen 

hier wie auch fonff »erfagt. —
3n der Negel ift bei ber Ausführung ber ibeoniotorifch ftch 

»oltjiehenben Bewegungen nur baS 3 ie l  bewuft. W ir wollen 

j. B . einen ©egenffanb faffen, einen Befud) madden, einen ©e- 

banfen auSfpredjen, einen Brief fd>reiben. ©ie baju nötigen Be

wegungen »olljiehen ftcf> unfer ber Herrfchaft biefer 3iel»orffellungen 

mehr ober minber automatifch. freilich gilt dieS nur für geübte 

Bewegungen. ©aS Erlernen »on Bewegungen aber, und damit 

die Ausdehnung deS (äuferen) WirfungSbereichS unfereS WollenS, 

»oUjieht ftch durch Probieren, ©urd) Sehen, Hören und Taffen
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*onfro liieren wtr, ob ber unS in ber 3iel»orffeEung »orfchwebenbe 

Erfolg erreicht wirb. ©aS Neulernen ffeEt fich aber bar als ein 

Hmbilben unb AuSnü^en oon Bewegungen, bie wir bereit au3= 

füljren fönnen, für neue 3wede. ©ie Kinber würben j. B . niefet 

fpredjen lernen, wenn fie nicht »ortjer fc£)reien unb lallen unb 

mancherlei Sungett- unb ßippenbewegungen auSführen fönnfen. Es 

ift bead)fenSwert, baf ber ©ebächtniSbefi^ »on Bewegungen, bie 

wir fo erwerben, unS nicht blof befähigt, bie früher »oEjogenen 

unb geübten Bewegungen genau unb in berfelben Weife ju wieber- 

holen, fonbern baf bie Komponenten »on BewegungSfolgen in 

mannigfacher Weife neu jufammengefetst unb bte Bewegungen 

felbft ttad) ©röfe, N ie tu n g , AuSgangSlage, ja fogar hinftchtlicb 

ber auSführenben ©lieber »ariterf werben fönneu. ©ie Schreibbe- 

wegungen fönnen wir j. B . in fehr »ergebener ©röfe unb Nicfe- 

tung »oEjiehen, unb obwohl wir ftc nur mit ber regten £anb er

lernt haben, fo fönnen wir fte bod) (wenngleich weit ungefchidfer) 

einigermafen auch mit ber linfen Hanb ober mif ben frifen 

ausführen. W ir erwerben alfo eine gälngf eit, nicht blof bie 

gleichen, fonbern ebenfalls! »erwanbte Aufgaben burch Bewegungen 
ju löfen.

©amtf, baf ben BewegungSoorffeEungen ihre Bebeutung als 

BewegungSurfachen abgebrochen wirb, foil natürlich nicht geleugnet 

werben, baf »on ben Bewegungen felbff Neftbuen bleiben. Es 

iff »ielmehr ein ©ebächtniS für BewegungSimpulfe unb BewegungS- 

formen anjunehnten, baS ebenfo auS NeprobuffionSgruttblagen, bie 

miteinanber affojiierf ftnb, beffehf wie baS fenforifche ©ebächfntS. 

©och iff eS nicht nötig, baf bem Aftuellwerben biefer moforifchen 

(ober ftnefifchen) Neftbuen „BewegungS»orffeEungen" enffprechen. 

©te Bebeufung biefeS AffueEwerbenS fann ftch befd>ränfen auf 
ben wtrflichen BoEjug »on Bewegungen.

Auch nichts ber Annahme im Wege, baf jwiföen fen- 

forifchen unb motorifchen Spuren Affojiationen beffehen. © a f  

wir 3. B . bei Wahrnehmung beS ©ntfeS eineS anberen automatifd) 

wiebergrüfen unb in ähnlicher Weife unjählige ibeotnoforifche 
Äanblungen »oEjiehen, baS wäre ohne Annahme folcher Affe- 

jiaftonen )d)Wer ju erflären. Unterricht unb Erjiehung haben eine 

tfölle folder Affojiationen herjuffellen. 9CRan benfe an baS Bei

bringen »on £efen, Schreiben, Singen, Turnen, Schwimmen, 9ftuft- 

jieren, »on gewiffen guten Sanieren, fportlidhen Betätigungen ufw.

4. W ir haben jefjt noch bie rein feelifcf)en Wirfungen beS 

^ßollenS, bie „inneren Hanb lungen" ,  ju erörtern, ©ie be- 

beutfamfte biefer Wirfungen, bie auch für alle inneren Hanblungen 

mif in Befragt fommf, iff ber Einfluf beS WollenS auf bie Auf*  

merffamfeif ,  ben wir bereits oben (S .261 ff.) befprocljen haben.

AIS eine relafi» einfache, aber praftifch wichtige innere &anb- 

lung foil hier (im Anfdjluf an ©. E. SOftitler) baS Sichbefinnen 

näher analtyfiert werben. W ir weichen babei freilich in einer prin

zipiellen frage »on 9JZüller ab. W ir erfennen Streben unb 

Wollen (wte früher bargelegt) als befonbere Arten »on Bewuft* 

feinSerlebniffen an unb fchreiben biefen auch Wirfungen (wie auf 

bas phhftfche, fo) auf baS pfydnfcfye ©efchehen ju. Füller ba

gegen, ber ben Sfanbpunft ber „AffojiationSpfhchologie" »erfritt, 

lieht in bem Wollen einen „mpfferiöfen Maffor", »on bem er Weber 

für bie Befchreibung nod) für bie Erflärung ©ebrauch machen 

möchte. Er fucht bie inneren WillenShanblungen lebiglicf) auS ben 

früher enfwidelten ©efeljen ber Affojiation unb Neprobuftion unfer 

Äeranjiefiung beS EinfluffeS ber pfpd)ifd)en „KonffeEation" »er- 

ffänblich ju madjen. W ir fönnen unfererfeitS biefe ErflärungS* 

Prinjipien nur bann als auSreichenb betrachten, wenn Streben unb 

Wollen als ein wichtiger Maftor in ber pfpdjifchen KonffeEafion 

anerfannt würbe.

©aS Sichbefinnen pflegt feinen AuSgang ju nehmen »on einer 

SinneSwahrnel;mung, ober einer BorfteEung (worunter wir hier 

auch „©ebanfen" mitoerftehen), bie mit ber gefuchten BorfteEung 

affojiiert ftnb. 3)Zan wenbet babei ein- ober mehrmals feine Auf

merffamfeit jenem AuSgangSerlebniS ju unb fucht mittels ber 

Affojiafion ju bem ©efud)teu ju gelangen. 90Zan hat babei »on biefem 

©efud)ten fchon eine gewiffe BorffeEung, bie man als „ 3 ie t "- 

ober — ba fte nur unbeuflid) ober abffraft unb lüdenhaft baS 

3iel enthält — als „ N id)tungS»orf f  e l lung" bejeid>nen fann. 

©0 bienf etwa als NidjfungSöorfteEung ber ©ebanfe „ber Name 

tiefer Perfon" (beren ©efichfSoorfteEung unS »ielleicht »orfdjwebf), 

°ber eS iff unS bereits ber NhhfhmuS unb Tonfall beS NamenS 

gegenwärtig, »ielleichf fd;on Budjffaben (befonberS Bofale), bie er 

enthält. Auch fr aEgemeine NichtungS»orffeEungen wie „etwas 

^ifuelleS", „etwas AfuffifcheS", „etwas anbereS" fommen »or.

3hr Eharafter als „Nid)fungS"--(ober 3iel*)»orffeEung bringt 

t»<h aber im Bewuftfein baburch &ur ©eltung, baf wir ein nacb
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btefer R ö tung  ge^enbeg „Streben" ober „Suchen" erleben. Hnb 

m  ötefeg m jf  wirfungglog ift baß eg alfo aud) für bte ©rftäruna

eS wetteren Berlaufg in Betracht fommf, befunbet fid) barin, baß 

unter ben oom1Augganggerlebnig angeregtenNeprobuffiongfenbemen 
bte ju jener Ntd>tunggoorffeIIung paffenben begünffigf werben; baß 

ferner gegenüber ben auftaudjenben Borffeltungen fofort erlebt 

wirb, ob fie ju bem ©efud)ten ffintmen ober nid)t, unb baß enbtief) 

bet tangerem Suchen fid> er$eblid)e Untuff (Unwille, Ungebulb, 

Bertegenlmf, ©nttäufd)ung), bet ber Streichung beg Sieteg aber 

tuff, namtid) Befriebigung über bag ginben, einffeüf.

cn ?aV fÖntlrn beim <23cfmnen einfa3> harten, ob bie gefuebte 
Borffettung auftaud)t; wir fönnen aber aud) bureb gewiffe &itfg= 

Operationen %  A uf tauben ju förbern fudjen.

rfr̂ an ^  in erffer bie Augganggoorffeltung ju »er- 
ooCffanbigen ober 8u wed>fetn. SKan get>t a. B . beim Suchen eineg 

Nameng oom ©efidjfgbitb ber betreffenben ^erfon über 8u ber 

Borffettung t^reg Sitelg, il,reg Berufg, ber ©elegenf>eif, ba wir 

fte fennen ternfen ufw. ©abur$ werben oerfd)iebene Affojiationen 

bte 3u ber gefuchten BorffeHung ^infü^ren, angeregt, unb fte 

fonnen ftd) gegenfetftg unterffü^en. hierin gerabe wäre bie fo- 
genannte „Konffellationgwirfung" ju fef>en.

Wan fann aud) bie — atg bie gefud)fe — in Betragt fom

menben Borffettungen nadjeinanber burd)probieren; ober enblicb aus 

ben beretfg aufgefaud>ten Brud)ftüden beg ©efud)fen auf gut ©tüd 

e. »nffrmeren, inbem man etwa Namen, bie bie bereifg reprobu= 

gerfen Bofate enthalten, bitbef nnb augfpric^f; ober in ä^nlidjer 

Weife eine Getobte probeweife refonffruiert die unbeufticb oor- 

f^webenben ©lemenfe beg ©efud)fen erlangen baburd) größere 

©euflidtfetf; wir erfennen babei beffimmter, ob fie richtig ober fatfeb 

ftnb; au^ fönnen fte bie mit it>nen affojiierfen nod) fetjtenben Be< 
ifanbfetle etjer jur Neprobuffion bringen.

Ob eine auftaud>enbe Borffettung bie gefud)fe iff, enffebeiben 

wir nad) ben Kennjeid>en, bie wir 6 . 239 f. atg Kriterien ber ©r- 

utnerungggewt^eif fennen geternf £aben. ©afc bur$ Übung ber 

Borgang.beg 6td)beftnneng jwedmä&iger geffattet wirb, unb baß 

bet tym ftd) tnbioibuetle Unterfcfnebe gettenb machen, braucht faum 
befonberg betont ju Werben.

Wichtig ift eg bei fotdjen, oon einer „Nicf)tunggoorffetlung" 

geleiteten Neprobuftiongprojeffen ju beachten (wag neuerbingg
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Otto Setj nad>gewiefen t>at), baß bte jutn Bewufjtfein fommenben 

BorffeUungen nic^f tebigtid) auf bie Konffellationgwirfung ifo- 

t ierfer Neprobuffiongmofioe jurüdjufü^ren ftnb.

Wenn einem Schüler 5. B . ber Name „Nebufabnejar" nid)t 

einfatlen witt, unb ber teurer bringt bei il)m bie Neprobuftion ju- 

ffanbe, inbem er tytn bie Silbe Neb oorfprid)f, fo reicht jur ©r* 

ftärung bie Annahme nid)t aug, baß bie einzelnen Saufe biefer 

Silbe (in abgeftufter Weife) mit ben übrigen £auten beg Nameng 

affojiierf feien, unb baß fte — in gleicher Nid>tung reprobujierenb 

wirffam — ben ganjen Namen ing Bewußtfein gehoben Ratten, 

©enn eine 'Jörberung ber Neprobuffion wäre nicf)f eingetreten, 

Wenn ber £e|>rer biefelben brei Caufe, aber in anberer Neifjenfotge 

(j. B . atg Silbe Ben) oorgefprodjen f)ätfe.

©g fommt atfo ntcfjf in erfter £inie auf bag reprobujierenbe 

3ufammenwirfen ber (ifoliert gebauten) £aufe, fonbern auf bie 

Neprobuftiongfraft beg Komplejeg (Neb) an, wobei aud) bag 

Wiffen beg Scfjülerg ju berüdftd)figen iff, baß eg ftd) um bie ©r- 

innerung an ein Wort ^anbte, unb bafj bie oorgefprod)ene Silbe 

bie Anfanggjtlbe beg ©efud>fen fei. ©nblid) iff nid)t ju überfein, 

baß ber Name — unb bag gleite gilt für alte Worte mit tyren 

Bebeutungen — oon oornijerein atg „Komplef" eingeprägt würbe, 

b. f>. atg ein einfpeitticfyeg ©anjeg oon d)arafteriftifct)cm Klang unb 

Betonung, unb baß bie ©temente fold)er Komplere befonberg feff 

miteinanber affojüert finb.

So iff atfo bie „KonffeUationgttjeorie", ju ergänzen burd) 

eine „Kompteyiongf^eor ie",  bie im ©egenfafj ju allen „afomi- 

fterenben" ^enbenjen in ber cPfpd)otogie jur Anerfennung bringt, 

^aß bag Seelenleben einen organifd^ert ©^arafter trägt, baß in tyrn 

„atleg ftd) jum ©anjen webet", unb baß oom ©anjen |>er bag 

Einzelne ju oerffet>en ift Bon biefem ©eftd)fgpunff aug wirb ßdi 

aud) immer ftarer ^eraugffetten, baß für ben georbneten, „jiet= 

ftrebigen" Bertauf oon Neprobuftiongprojefjen — unb ein großer 

^eit unfereg „©enfeng" unb „Nacfybenfeng" beffet)t in fold)ett — 

ker wict)tigffe ^yaftor in einer Borwegttaljme oon rne^r ober minber 

atftraftem Anfdjauunggganjen ober Wiffengfompleren beffe£;t, bie 

bann — gteic^fam wie ein leereg Schema — burd) bie Neprobuftion 

mit fonfretem 3nl)a(t ftd) füllen.

Wag wir hier bie „organise" Natur beg Seetentebeng nennen, 

oon ja^trei^en Pfpctwlogen — in Anlehnung an Kant —
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als fein „fonthetiföer" erraffet bezeichnet. ©aS inSbefonbere in 

allem ©enfen gleichzeitig Anafyfe unb S^nthefe, Sonberung unb 

Vereinigung »orliegt, haben unfere Ausführungen über baS Urteil 
(6 . 206 ff.) gezeigt.

o. Weif »erwidelter als bie Erlebniffe beS Sici)bejtnnenS auf 

irgenbeine einzelne VorffeEung, aber bod) in ben wefenflichen 3ügen 

bamit übereinffimmenb ftnb jumeiff bie inneren Hanblungen, bte 

wir im ©ienffe ber mannigfachen Au fgaben  praftifcher, wiffen* 

fchaftlicher, fünfflerifd>er ufn>. Art »oilmen. Ob bie Aufgaben 

»on anberen unS geftellt ftnb, ober ob » ir felbff fte unS ffellen, unb 

ob bieS festere mit Harem Vewußtfein, etwa auf ©runb einer 

Überlegung, ober inftinfti» (als »erffel;e eS ftd) »on felbff) geföiefct, 

baS bebingt feinen wefenfltchen Unterfd;ieb.

ES iff auS ttaheliegenben ©rünben begreiflich, baß bie ejperi- 

mentell*pft)chologifche Unterfud)ung um fo mehr auSgefd)loffen bleibt, 

je bebeutfamer berartige Aufgaben ftnb, unb je mehr fte unfere 

ganje Konzentration unb Kraft erforöern. ©ie Arbeit an unferer 

ftffltd)en Selbfferjie^ung, bie fid) nur im Ernff beS ßebenS »oll- 

jiehf; baS füttfflerifche Sd)affen, baS ber Stimmung unb ber reflejionS- 

lofen Hingabe bebarf, fann man nicht im pfhchologifchen 2abo- 

ratorium ftubteren. SOJan iff im allgemeinen auf intelleffuelle 
Ceiffungen befcfyrcinft.

a) Wie baS einfache Sid)beftnnen, fo ftnb aud) bie fomplizierteren 

VorffellungS-- unb ©enfleiftungen mit Hilfe »on ReaftionS»erfud>en 

experimentell unterfud>f worben. 3)?an hat babei bie mannigfachen 

Aufgaben  geffellt, bte bei bem Erfd)einen eineS ReijeS ju löfen 

waren, unb hat jugleid) bie VerfuchSperfonen jur Selbffbeobachfung 

ange^alten unb beren Ergebniffe »erwertet. Natürlich ift eS mit 

bem Stellen ber Aufgaben nicht getan, bie VerfudjSperfon muß 

bie 3nffruftion beS VerfuchSleiterS »erffehen, ihr zuftimmen unb 

ftch bemühen, inftruftionSgemäß bie Aufgabe ju löfen. So iff auch 

hier W o l le n  unb Streben VorauSfe^ung. ©aß bei längeren 

Verfud)Sreil;en bieS nicht mehr jum Vewußtfein fommf, unb bie 

ReaEftott einen gewiffen mechanifd)en Eharafter annimmt, iff auS 

ber allgemeinen ÜbungSwirfung »erffänblidj, bie ftd) als Enflaffuna 
beS VewußtfeinS barffellt. 1 9

Auch bei biefen willfürlid) »orbereifeten inneren Reaftionen 

iff baS Vorhanbenfein einer R iehtungS* (ober 3iel'=) Vorffellung 

anfchaulid)er ober unanfchaulicher Art unerläßlich. 3n ihr wirb
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bie ju erfüUenbe Aufgabe, baS ju löfenbe problem mehr ober 

rninber beutlich, bireft ober inbireft (mit Hilfe »on Hmfchreibuttgen)

gebadet.

©aS Vewußtfein ber Aufgabe (3. V . ju bem »om Retjworf 

bejeichttefen Vegriff einen foorbtnierfen ju fuchen), erhält erff feinen 

jeweiligen fonfreten 3nhalf burch bie Auffaffung beS ReijworteS. 

©abei jeigt ftch foforf wieber bie Vebeutung ber Komplejbilbung, 

infofern bie Vebeutung beS ReijworteS ohne weiteres ju ber Auf

gabe in Vejiehung gefegt, »enn nötig biefer entfpred)enb ntobi* 

ftjierf wirb.

ES barf wohl als eine Wirfung unferer Vereitfchaff unb 

unfereS StrebenS, bte Aufgabe ju erfüllen, angefehen werben, baß 

bie °perfe»erationSfenbenj ber 3iel»orffellung »erffärft wirb, fo baß 

biefe im Verlauf unferer Vetätigung jum 3wede ihrer Realifterung 

»ieber im Vewußtfein auffritt, befonberS bann, wenn ber Vor* 

ffeüungSöerlauf fojufagen abjuirren broht, ober wenn fonftige Hem* 

mungen eintreten; ferner, baß in erffer Cinie Vorffellungen auf- 

tauben (ober in einen höheren ©rab ber Vereitfdjaft geraten), bte 

mit ber 3 tel»orffeOung affojiati» jufammenhängen; enblid), baß bie 

tatfächlich eintretenben Reprobuffionen unmittelbar baS Vewußt« 

fein beS Hierhergehörigen ober beS ©egenfeilS auSlöfen, unb baß 

je nadjbem bie Aufmerffamfeit ftd) ju* ober abwenbet.

b) 93?an hat (nach bem Vorfd)lag »on Ad)) biefen regulierenben 

Einfluß beS WollenS unb beS ihm tnnewohnenben 3ietbewußtfeinS 

auf ben Verlauf beS inneren ©efchehenS als „beterminierenbe 

^ e n be n j "  bejeiefmet.

©abei hanbelt eS ftch nidht bloß um ben Einfluß beS WollenS 

im engeren unb eigentlichen Sinn, fonbern ebenfo um bie Wirfung 

beS „»on felbft" fich geltenb machenben StrebenS. „©efer* 

minierenbe ̂ enbenjen" fönnen ftcf> bemnadh auch unwtCtfürlich bilben. 

Viele unferer Aufgaben im prafttfehen ßeben »erfolgen wir ja uw 

toillfürlich als etwas SelbftöerftänblicheS, ohne in einem bewußten 

'^ÖiüenSaft unS bafür entfdneben ju haben. Wenn wir unS alfo 

auch einer eigenen „Afftoität" nicht bewußt ftnb, fo fönnen boch 

»beterminierenbe §:ettbenjen" in unS wirfen.

©ie nächfiliegenbe unb »orftd)(igfte ©eutung biefeS VegriffeS 

bürfte bie fein, baß bamit eine Verhärtung ber ^erfeoerationS* 

tenbenj unb ber reprobujierenben Kraft ber 3iel»orftellung gemein 

H  Unter biefer VorauSfetjung würbe bie »ont Streben unb
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?uf 9^ enbe unwillkürliche ober wittfürliche Beeinfluffuna 
beg Borftellungg»erlaufg ftĉ  boch ben allgemeinen ©efefjen bet 

Affojtatton unb Neprobuftion unterorbnen taffen; man würbe fte 

eben bem Begriff ber Konftellationg- unb Komple?ion«wtrfung ein- 

juorbnen ĉtben. 3urjetf muf freilich bie ^ög(ict)feif offengelaffen 

werben, baf »telletcht noch eine befonbere — »on ben Neprobuftiong- 

gefetjen abwetcf>enbe — Wirfunggweife beg Wolleng auf ben Bor* 
fteuungg»erlauf nachgewiefen werbe.

c) ©tefer Nachweig iff nocf) nicht erbracht bur* A *g  in- 

tereffante G e ltu n g en  über bag „a f fo j ia t i »e  Ä g u i » a l e n r  

ber betermtnierenben Senbenj. Ach tief Silbenpaare burch häufige 

Wteberholung feft emprägen unb mifeinanber affojtieren; fobann 

. *!.,[e,nen ^erfud)gperfonen bie Aufgabe, bei Darbietung ber 
einen Stlbe ntcht bie bamit affojiierte ju nennen, fonbern eine 

anbere, bte tyr juerft einfalle, ober eine auf bie Neijftlbe reimenbe 

oberste Netjftlbe fetbff unter Bertaufchung beg erffen unb lefjten 

Konfonanten. Ad) fanb nun, baf ber ©rab ber Wittenganfpannuna 

unb bte Starfe ber Silbenaffojiation ftch aneinanber meffen (affen.

r !? ab bet ^ iaenganfPann«ng läft ftch eine (auf ber 
m i  ber Wteberhotungen berut;enbe) Affojiattongffärfe angeben, 
bte jener W a g e n  bie Wage hält („affojiatioeg Äqui»alent"). 3ft 

bte »om Witten auggehenbe beterminierenbe Tenbenj ju feßwaeb

i l  %mtnu n‘f  iU btV (frfüüut'9 bec fonbern bie mit

9 6U6e n>itt> <»ie«  bie bewufte 
Abfic^t ber Bcrfuc^gperfon) auggefprod;en. 3 ft bie beterminierenbe 

Senbenj bte ftärfere, fo fann boch ber Wiberffanb ber gebtlbefen 

■afiojiaftonen fleh geltenb machen burch Berjögerung ber Aufgaben* 
löjung ober burch gehler bei biefer,

3n biefem gälte hanbett eg ftch aber um einen Konflift jweier 

©ruppen »on an ojtaftoen unb perfeöeratioen Neprobufcionftenbemen. 

© af bag „affoj,ati»e Aqui»atent" aug folgen befte^t, bebarffeineg 

fonberen 9?ad;wet|eg. ©te „beterminierenbe Tenbenj" ber A u f 

gäbe aber läft fleh in meiere gaftoren biefer Art jerlegen. 3u 

n ^ t  ,r Betracht bie Perfe»erationgfenbenj ber Aufgaben-
»orffeltung, bte mit ber ©auer unb 6 tärfe ber auf bie willkürliche 

Borberettung »erwenbeten Aufmerffamfeit wächff. gerner ift »on 

Bebeutung bte Sufammenfaffung ber Aufgabe mit bem jeweilige»

!** t Cn • rePwt>uftu>c Wirfung, bie »on biefem Komptef 
auggeht unb bie auch bie etwaige ßöfung ber Aufgabe bebingt.
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d) ©iefe teuere Behauptung bebarf freilich nod) einer näheren 

Erläuterung, bie ung jugteich weitere Einbticfe gewährt in bie Eigen* 

art beg wiEfürlich beeinfluften Borftellungg»erIaufg.

©ie Aufgaben lö fung  fann in ben einfachften gälten wohl fo 

erfolgen, baf ein mit bem Neijwort affojiierteg Wort ober eine 

attfd)au(icf)e (ober un anfchauliche) 6 ad)»orffellitng auffaud)t. 3u- 

gleich ffeltt ftch oft burd) Bejiehung auf bie Borffetlung ber Auf

gabe ein Bewuftfein ber Ni<$tigfeit ein.

3umeiff hanbett eg ftch aber bet ber Aufgabentöfung nid)t um 

Neprobuftion einjelner Borftetlungen, fonbern ganjer „W  if f  eng- 

f om p t ej e". Wenn wir jwifdjen „Borffelluttg" (unb „Begriff") unb 

„Wiffen" unterfd)eiben, fo erfolgt biefe Hnterfcheibung in bem gleichen 

Sinne wie bie jwifcfien Borffeltung unb Begriff alg ben ein- 

gtiebrigen Affen beg ©egenffanbgbewuftfeing unb bem Urteil alg 

bem jweigtiebrigen. ©ie jwet* (ober mehr-) gtiebrige Natur beg 

Urteil« hat barin ihren ©runb, baf in ihm eine Bejiehung mit 

ihren Bejtehungggliebern, b. h- ein Sach»erhatt , erfaft wirb. 

(Bgt. oben S . 207.) ©er Augbrucf „Wiffen" fann aber fowoht 

ein Wiffeng-Erlebnig wie auch bie Neprobufftonggrunbtage bafür 

bejeidmen. ©ag „potentiel le" Wiffen wäre atfo fojufagen ber ge- 

bächtnigmäf ige Nieberfchtag früher erlebter Urteile, bag „affue l le"  

Wiffen bagegen bag infolge »on Neprobuftion einfrefenbe Bewuff

fein »on Sad)»erf)a(ten. Unfer pofentietleg Wiffen fann jurütf- 

Sehen auf unmittelbare ober mittelbare Erfennfnig ober auf SDftt* 

Leitungen. 3u festerem rechnen wir nicht btof bag »erffänbntg- 

*>olte Entgegennehmen münbtidjer ober fchriftlicher 9Rittetlungen 

(im gewöhnlichen Wortftnn), fonbern auch allen Wiffengerwerb 

burch Unterrid)t, £ernen, £efen ufw.

© af bie £öfung »on Aufgaben »ielfach burch Neprobuftion 

»on Wiffen erfolge, jeigt ftch befonberg beutlich in fotzen gälten, 

Wo bag hierju nötige Wiffen fufjefft» ing Bewuftfein tritt, ©ie 

Aufgabe tautet j. B .:  Nebengeorbneten Begriff fuchen 1 Beim 

Auftreten beg Neijworteg „3agb" fteltt ftch bann »ietteichf bei 

bet Berfuchgperfon junächft bag ganj abftrafte Wiffen ein, baf 

fte einen ober mehrere foorbinierte Begriffe fennt. Überhaupt 

freitet gewöhnlich bie fufjefft»e Neprobuftion beg Wiffeng »om 

^Ibftraften jum Konfreten fort, ©ag Abftrafte ift aber im Wiffen 

®°n Sach»erhatten bag Bewuftfein ber Nelation. 3ebe Nelation 

(4*B. Ähnlichfeit) fann ja jwifchen unjafpligen ©egenftönben beftehen,
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alfo in jahllofen Sachverhalten ftd> fonfref bavffeUen. Off faucet 

un« bag ©efuchfe junächft nur in ber gorm auf, baß eine Be

gießung bewußt wirb, in benen eg ffeht. ©ag abftrafte Riffen ift 
meift bag geläufigere.

©ag Söiffen fann aber aud> mif einem Sd>lag wieber präfenf 

fein. 3ng6efonbere jeigt bei wachfenber ©eläuftgfeif bie fufjefftoe 

^Biffengaffualifterung bie Senbenj, in bie unmittelbare überjug^en. 

Bei biefer ift ber gefugte ©egenftanb bireff bewußt. 60 ift ber 

Bewußtfeingbeffanb bei Reaffionen auf ©runb eineg geläufigen 

Söiffeng oft nicht ju unterfcheiben »on fotzen Reaffionen, bie auf 

©runb einfacher Borffeltunggaffojiationen eintreten. B 3enn aber 

eine Reaffion, bie bag erftemal mit fufjefftoer SBiffengaftualifterung 

erfolgte, bei ber ^Bieber^olung biefe »erfürjte 'Jorm jeigt, fo liegt 

boch bie Annahme nahe, baß bag bigpoftfionelle Riffen, bag »orher 

fo bcuttich mitgewirff hat, auch im jweifen £all jur Reaffion bei

trage, wenngleich ohne felbff ing Bewufjtfein ju treten, mithin alg 

„erregteg Unbewußteg". ©g würbe eben aud) hier jene allgemeine 

©efefjmäßigfeit in Befragt fommen, baß geläufige Projeffe immer 

me^r im Bewufjtfein jurüdtreten, unb bafj fte ftd) bartn nur be- 

nterfbar machen, wenn Hemmungen einfreten. immerhin fann 

man bei jenen unmittelbaren Aufgabenlöfungen aug gewiffen Be- 

wufjffeingfymptomen »ielfach auf bie Beteiligung beg bigpoftfionellen 

<2öiffeng beffimmfer fd>ließen, fo aug bem off »orhanbenen Be

wußtfein, baß unb wie ftch bag Reaffiongwort auf bag Reijworf 

ober bie Aufgabe bejiehe, unb aug bem bamif meiff »erfnüpffen 
©tnbrud ber Ricbfigfeit ober Unrichfigfeit.

2Benn aber jur Cöfung einer Aufgabe lafenteg B 3iffen ung 

wieber bewußt wirb — Analogeg gilt »ermutig für feine „unbe

wußte ©rregung" - ,  fo »oHjiehf ftch biefe ^Biffengaftualifterung 

tn ber Regel alg „Komplexergängung" — wie eine folcf)e ja aud? 

bei ber Reprobuftion anfchaulicher Borffellungen ftch nad^weifen 

läßt. ©ie bebeuffamffe ©efe|mäßigfeit biefer Komplexergänjung 

iff bie, baß ein ben Komplex alg ©anjeg antijipierenbeg fchentafifcheg 

‘JDiffen bie Stenbeng hat, bie Reprobuffion beg ganjen Komplexeg 

nach fi#. ju jiehen. 3eneg fd)ematifche <2Biffen fann in »erfchiebener 

“Srorm auffreten, bie hättfigffe wirb bei Aufgabelöfungen bie fein, 

baß einer ber ©egenffänbe (nämlich burch bag Reijworf) unb bic 

Bejiehung (burd) Me Aufgabe) beffimmt ftnb, währenb bie in Be- 

jtehung ffehenben ©egenffänbe junächff noch unbeffimmf bleiben.
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3e einbeutiger bie Bestimmung beg ©efucf)ten in ber fd)ematifd)en 

Borwegnahme ift, um fo entfd)iebener richtunggebenb wirft fte auf 

ben Reprobuffiongprojeß.

Boraugfefjung bafür ift aber, baß bag Bewußtfein »on bem 

burch öag Reijworf bejeidjnefen ©egenffanb unb bag Bewußtfein 

ber Aufgabe nicht ifoliert bleiben, fonbern aufeinanber bejogen 

werben unb eben bamit einen Komplex bilben. ©ine „Kon- 

ftellationg"fheorie, bie beibe alg getrennte 'Jaftoren gleich* 

jeitig wirfen ließe, wirb hier jur ©rflärung nicht augreid)en. Äaben 

Wir j. B . bie Aufgabe: „übergeorbneten Begriff fudjen 1" unb bag 

Reijworf „Pflanje", fo würben ber Aufgabe, ifoliert gebadet, aud) 

Begriffe, wie Baum ober Strauch entfprechen, ba fte ja felbft 

„übergeorbnete" Begriffe ftnb, bie »iete Arten unter ftd> haben, 

©rff burch bte Bejiehung ber Aufgabe auf bag Reijworf würbe 

eine folche Reaffion alg unrichtig erfannt werben, ©aß aber ber- 

artige gehlreaftionen fojufagen gar nicht »orfommen, beutet barauf 

hin, baß bie Komplexbilbung burch Bejiehung »on Aufgabe unb 

Reijwort aufeinanber auch ba eintritt, wo fie nid)t augbrüdlich 

jum Bewußtfein fommt, unb baß fte ben Reprobuftiongprojeß 

reguliert — wie fte ja ebenfalls in bem Bewußtfein, bag bte Re* 

aftion begleitet, häufig ftch funbtut.

e) ©iefeg Bewußffein ift übrigeng burchaug nicht immer beg 

Snhalfg, baß bie £öfung richtig fei; off wirb biefe alg un»ollffänbig 

ober alg falfcf) erfannf. ße t̂ereg beruht barauf, baß ein B3iffen 

oielfad) nidht geläufig genug iff, um jur Cöfung fofort mitjuwirfen, 

baß eg aber ing Bewußffein tritt, fobalb ein ihm wiberfprechenber 

£öfungg»erfuch erfolgt, ©tefe — experimentell feftgeffeQte — pfpd)o- 

togifdje ©efe^mäßigfeit iff ijöchff bebeutfam für bie Beantwortung 

ber allgemeinen ffrage, wiefo benn ber Borftellungg* unb ©enf* 

Verlauf, ber boch nach pftychologifd)en ©efetjen ftch »olljiehf, 

Sugleid̂  geeignet fei, im allgemeinen ben Rorm en  ber logifcfjen 

unb fachlichen R ichttgfe i t  ju entfpred>en.

©g ift gewiß wichtig, baß man biefe beiben Arten »on ,,©e* 

fefcen", bie ganj »erfd>iebenen Sinn haben, reinlich augeinanberhalte: 

bort hanbelt eg ftd) um Raturgefe^e, b. h- Regetmäßigfeifen beg 

toirflichen ©efd>eheng, hier um Rormgefefje, bie ein Sollen aug* 

fprechen. Aber man übertreibt, wenn man gleicfyfam eine wunber* 

bare präftabilierte Äarmonie jwifchen biefen beiben ©efe^mäßigfeiten 

9laubt fonffatieren ju fönnen. ^affä^lid) »erläuft eben bag ©enfen
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recht oft nicht normgemäf: fachliche llnric^tigfcifen unb logifdbe 

'de? let finb bod) »ahrlidj feine Seltenheiten. ES wäre »unberbar, 

wenn baS anberS wäre. 9D?an bebenfe boch, »te trübe oft bte 

Quellen ftnb, auS benen baS „Wiffen" ber 9Kenfchen flieff: »ie 

ungenau bte Wahrnehmungen, »ie mangelhaft ber Unterricht, »ie 

fd)led>t baS ©ebächtniS unb »ie feft unb zahlreich bie Vorurteile 

ftttb, bte ftch «och in »eiten VolfSfretfen forterben! ©ementfprechenb 

ttnrb ber VorffeüungS- unb ©ebanfenoerlauf fein, bem ein folcheS 
Wtffen Stoff unb Richtung gibt.

Soweit nun aber biefer Verlauf ben Rormen ber formalen 

unb fad>lid;en Wahrheit bod) faffäd;ltch entfpricE>t, iff bieS nicht fo

f  r-rl ba^ icne 9^ rmen W *  mhfferiöfe Faftoren baS 
feeltfche ©eföehen regulieren, vielmehr iff als richtunggebenb unb, 

»enn nötig, als »er»erfenb unb berichtigenb eben baS „Wiffen" 

Zu befrachten, baS — fo»eit eS erforberlicf) iff — aftualifterf ober 

»enigffenS unbewußt erregt »irb. Von feiner Füße unb fachlichen 

Richttgfett, feitter ©auerhaffigfetf unb ©eläuftgfeif »irb eS im 

»efenflichen abhängen, in welchem SDfofe baS »irfliche ©enfen beS 

3nbt»ibuuntS jenen Rormen enffprid)t. ©iefe „»irfen" nur infofern, 

als fte felbff jum Wiffen beS einzelnen SubjeffS gehören, ©abei 

iff eS nid>f nötig, baf bie oberffen logifdjen Rormen in abffrafter 

Formulierung bem 3nbi»ibuum ffets be»uft ober als folche aud> 

nur befanttf feien. Sie ff eilen ja bie Regeln für ge»iffe immer unb 

immer »ieber geübte ©enfoperafionen bar. ©af j. V . auch Un= 

gebilbete -  »enigffenS in leichter überfehbaren 3ufammenhängen -  

offenbare Selbffwiberfprüche oernteiben, zeigt, baf felbff ihnen — 

»ohl auf ©runb »on ererbter Anlage unb früh einfe^enber ©e- 

»öl;nung — baS oberffe ©eitfgefeij ber 3bentifäf unb beS Wiber- 

fprucf)S „in Fleifch unb 93tut" übergegangen iff.

©iefe Erwägungen aber führen zu ber Einftchf, baf unfer bem 

„ iütffen , baS ben georbnefen ©enf»erlauf bebingt, nicht blof ein 

material mehr ober minber beffimmteS Sach»iffen, fonbem auch 

ein formales ju »erffehen iff, unb bafj biefeS ledere ftch junädbff 

barffeUt in ber ©ispojition ju ge»iffen ©  e n f o p e r a t i o n e n. Auch 

hterüber hat bie experimentelle Unterfud>ung ntand>eS Cicf)f »erbreitet. 

©erartige Erfenntniffe ftnb aber »on grofer praftifd>er Vebeutung, 

»eil fte geeignet ftnb Sur Cöfung ber »ietumffrittenen Fragen nad) 

bem „formalen VilbungS»ert" ber einzelnen Unterrichtsfächer, nach 
thrent Einfluß auf bie „geifftge 3ucht" beizutragen.
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f) W ir haben fd)on früher auf bie abftrafti»e Eigentümlichfeit 

beS ©ebächtniS hinge»iefen, b. b. auf bie Satfadjie, baf Vorffel* 

lungen, beren fonfreteS ©etail ftch »erwifchf, boch nach ihrem ad* 

gemeinen Veffanb reprobuzierbar bleiben. SWan barf nun unfer 

„Vorftellungen" nicht blof „Vorffellungen »on ©ingen" »erffehen; 

auch ®on ber Art, »ie » ir irgenbeine äußere ober innere Aufgabe 

löfen unb bie Richtigfeit ber ßöfung fonfrollieren, fönnen » ir (min- 

beffenS in ber Reflexion) eine Vorffellung ge»innen, bie ebenfo »ie 

jene Aufgabe beim Vergeffen ber Einzelheiten in abffrafter ©effalt 

unS lange 3eif »erfügbar bleiben fann.

Eine neue Aufgaben»orffellung, bie bie Erinnerung an frühere 

ähnliche »ad)ruft, »irb nun aud; bie mit biefen affojiicrten Vor- 

ffeüungen »on Arten beS ©enfenS ober überhaupt beS Vorgehens 

reprobuzieren, bie man früher erprobt hat. Vei öfterer Wieber 

holung bebarf eS gar nicht mehr ber ErinnerungSoorffellung an baS 

ge»ohnfe Verfahren, fonbern btefeS »irb fofort felbff eingefd>lagen 

{ebenfo »ie ja auch bie 3iel»orffellung bei unS geläufigen Aufgaben 

ganz auS bem Vewuftfein entfdj»tnben fann, »obei boch ihre 

»eitere Wirffatnfeit zu erfd)liefen iff auS bem für ihre ßöfung 

ZWetfmäftgen Verhalten), ©ahin gehört fd>on, baf man ju gewiffen 

auferen 9)?afnahmen greift, »eiche bie reprobuzierenbe Kraft ber 

Aufgaben»orffellung förbern unb »or Störungen bewahren fodett. 

©af man 5. V ., um ruhig nachbenfen zu fönnen, Suren unb Fenffer 

fti^Ueft ober fich öl;ren zuhält, baS problem wieberholf auS» 

fpricht ober feiert; gewiffe auftauchenbe Vorffellungen fchriftlich 

feffhält ufw.

Aber bie VerhaltungSweifen, bie burch bie AufgabenüorffeUung 

affojiati» herbeigeführf werben, ffehen aud) in »iel unmittelbarerer 

Beziehung jur ßöfung. War j. V . bei ReaftionS»erfud)en bte 

Aufgabe geffeUt, einen 'Seil beS burch baS Reizwort bejeichneten 

©anjen ju nennen, fo griffen VerfuchSperfonen bazu, baS Reizwort 

ju einem jufammengefetjten Wort weiterzubilben: „Wagen" zu 

„Wagenrab", „Fuf" zu „Fufnagel". Ober bie umgefehrte Auf

gabe, ein ©anzeS zu nennen, löfte man fo, baf man zum Reizwort 

„in" hinzufe^te unb biefen Kompley reprobujierenb wirfen lief: 

'Sanne in — bem Walbe; Pfarrer in — ber Kirche.

WaS ftch fot folgen Verfudjen in einfad) ff er Form zeigt, 

bas »ollzieht fich in fotnplizierterer ©effalt bei unferer Arbeit an 

n>iffenfcf)aftlichen, fünftlerifchen, ftftlichen, technifd)en uf». Aufgaben
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unb Problemen, wie fte uns? bag Geben taufenbfad) ffellt. OB wir 

ein beffimmfeg Verfahren anwenben, eine ©leidjung ju töfen ober 

bag Borhanbenfein eineg Stoffeg in einer glüfftgfeit nachjuweifen, 

einen frembfprad)lichen Serf ju überfein ober eine hifforifc^e Quetlen-- 

unterfuchung anjuffetten, eine muftfalifd>e Kompofttion aufjubauen 

ober über unfere Pflicht ung Har ju werben: ffefg wirb bie 3iel* 

»orffeltung ung gewiffe allgemeine 9Kethoben ober fonfrefe analoge 

gätle tng ©ebäd>fnig rufen — anbernfallg fommt eg überhaupt nicht 

jum Berfuch, ber Aufgabe gerecht ju werben, ober höchffeng ju 

einem ganj ptanlofen Raten unb Probieren, ©ag festere fann 

übrigen« auch gelegentlich jur ©rreidjung beg 3ieleg führen; nicht 

minber fann bemjenigen, ber innerlid) mit ber Söfung eineg Problem« 

beföäftigt iff, eine jufällige Beobachtung ober fonftige Erfahrung 

ben enffcheibenben Auffötufj geben, infofern fte etwa bie Urfadje eineg 

Borgangg offenbart, auf beffen Herbeiführung eg gerabe anfommf.

6. ©« wäre übrigeng irrig, wollte man eg lebiglid) berarfigen 

3ufäHen jufd>reiben, wenn eg auf ©runb unfereg Rad)benfeng ju 

neuen ©rfennfniffen, ©rfinbungen ober fonffigen Reufd>öp- 

fungen fommt. Anbererfeitg wirb man erff bann ju ber An

nahme eineg „fdjöpferifchen Bermögen«" feine 3ufluchf nehmen 

bürfen (wie bieg bie Poputarpfpchotogie ohne weitereg tut), wenn 

bie feither benutzen ©rflärunggprinjipien »erfagen.

freilich fönnte man »on »ornherein einwenben: ®efe§e ber 

Affojiation unb Reprobuftion vermögen boch auf feinen galt Reu- 

fd>öpfungen ju erflären, ba fte nur bie Berfnüpfung unb bie SBieber- 

erregung »on ©ebäd>tnigfpuren betreffen; alleg Reue fönnte alfo nur 

burd> bie Söahrnehmung in bag menfd)lid>e Bewufjffein fommen 1 

Snbeffen, bajj Spuren früherer ©rtebniffe nicht nur burdh 

gleite, fonbern auch burch ähnliche ©rlebniffe gewedt werben, 

ermöglicht eg fd)on, bafj Bewufjtfeinginhalte jufammentreffen, bie 

»orher nie jufammen gegeben waren. B3enn man bebenff, wag 

alleg bie Ana log ie  für unfer ©rfennen (unb barüber hinaug) 

bebeutet, fo wirb man biefe Quelle beg Reuen für unfer geiffigeg 

geben nicht unterfchä|en. Aber bie Ähnlid>feitgreprobuftion führt 

ung nicht blofj »om einjelnen fonfreten ©rlebnig jum »erwanbten 

fonfreten: auf ihr bürfte eg »ielmehr jumeift aud) beruhen, bafj 

bag Konfrefe an bag juge^örige Abftrafte erinnert unb umgefehrt. 

Reue ©rfahrunggobjefte werben ung nur bann erfennbar, wenn 

ung allgemeine Begriffe ober Regeln einfallen, unfer bie wir fub-
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furnieren, ober an fianb beren wir bie Süden beg fonfreten (fr- 

fahrunggbeffanbeg f)^potf)etifch augfüUen fönnen. SBtr fahett ferner, 

bafj eg für bie ßöfung »ieler Aufgaben »on größter <333i<f>tigfeit 

tff, ob ung bei ber 3tel»orffetlung auf ©runb »on Affojiation bie 

Borffettung eineg geeigneten Berfahreng einfällt. Aber ber ©e- 

banfe beg Berfahreng wirb in ber Regel abffraff fein. 3ur 

ßöfung ber Aufgabe jeboch brauchen wir gewöhnlich fonfreferc 

Borffellungen. ©afj biefe aber auf ©runb »on (Berührung«-) 

Affojiafion ftĉ  einftnben foUten, barf in »ielen 'Jällen al« bure

au« unwahrfd>einltch bejeichnet werben.

QDilt man hier nicht an eine befonbere Söirffamfeit „befer- 

minierenber Srenbenjen" benfen, fo wirb man wohl bie Ä h n l i d) 

feit, bie jwifd)en bem Konfreten unb bem jugehörigen Abffraften 

befteht, atg ©runb ber Reprobuftion anfehen müffen.

Aber auch bie Berührunggaffojiation erflärt nicht nur, 

bafj ber Borffellungg* unb ©ebanfen»ertauf in gewohnten ©eleifen 

jtch bewegt, fonbern fte läfjt gleichfatl« neue Kombinationen al« 

möglich erfcfjeinen. ©iefelbe Borffetlung fann ja »erfchiebenen 

Affojiationgreihen angehören, unb unter befonberen Bebingungen 

fann bie ®rregung einmal an biefem Kreujunggpunft fojufagen 

einen Querweg einfd>lagen unb fo Borffellungen im Bewufjtfein 

jum erffenmat jufammenführen.

SEftan barf atfo bie Sftöglictyfeit, mit .öilfe ber Affojiation«- 

unb Reprobuftion«gefef*e geiffige Reubitbungen ju erftären, burd)- 

aug nicht unterfdjäfjen. Borau«fid>ftich werben wir überhaupt rtid̂ t 

ju einer befonberen gähigfeit „fd)öpferifd)er Snfpirafion" ju greifen 

braunen. ‘SSiffenfchafttiche Bebeufung hätte bieg übrigen« nur 

bann, wenn eg gelänge, befonbere ©efefje ber ©nfftehung beg 

Reuen nachjuwetfen, benn ohne bieg bliebe bie Berufung auf ein 

mhfferiöfeg Bermögen nur ein Asylum ignorantiae.

7. ilnfere ©arlegungen jeigen, bafj ba« geiffige ©efchehen, 

foweit e« ben Affojiation«- unb Reprobuftion«gefef?en unterffeht, 

burchau« nid>f auf bie Sphäre befchränft iff, bie man populär bem 

„©ebächtni«" jufchreibt, fonbern bafj e« aud) ba« ©ebiet ber 

„ P h a n t a f i e "  mit umfaßt unb in ba« be« „Berffanbeg" ein

greift. ©ie ©renjen jwifchen ©ebäd)tni« unb Phantafte, ber Be

wahrung be« Alfen unb feiner Umbilbung ju Reuem finb über

haupt »ötlig fliejjenbe, tnfofern fd>on an bem ©ebächfnigtnaferial, 

b. h- ben ©rinnerunggreftbuen, burdh Augfall, Unbeffimmtwerben,
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üffeftiue Umbilbung fid) Neugestaltungen »oltjieben, unb infofern 

Affojiation unb Neprobuffion folcbe ebenfall# mit ft<̂> bringen. 

3n>ifd>en ©ebäcbfni# unb p^antaftc ju fdjeiben entfpringt alfo 

weniger pftchologifcben al# praftifcf)en unb erfenntni#>tbeoretifcben
‘Beburfniffen.

3Benn e# babei üblich iff, bie Wefentlic^e ßeiftung ber p^antafte 

im fiinfflerifd;en Staffen ju feben, fo »ergibt man, baf aud) für 

n>iffenfd)aft(id>e unb pbilofopbifche, praffifd)e unb tedjmfebe Auf

gaben bie gäbigfeif, Neue# ju finben ober ju fombtnteren, unent

behrlich iff. SDiif jener Einengung ber „Pbantafie" auf ba# 

Künfflerifcbe bängt e# jufammen, baf man ihr nur „anf^auli^e" 

‘Borffetlungen jufchreibt. Bei bem ftiefenben Übergang oon ben 

anfdbauli^en ju ben unanfcbaulicben QSorffeüungen, ben „©ebanfen", 

iff aber gar fein pfpcbologifcber ©runb »orl;anben, neue ©ebanfen* 

fombinafionen ber Pbanfafte nicht jujufdjreiben.

3u ibr gehört — pfpcbo(ogifd) befrachtet -  aud) bie fogenannfe 

„3n tu i t ion " .  SOfyffifcbe Naturen haben »on jeber ibre Einfälle 

•— bie ibnen natürlich „Eingebungen" bebeufen — babur^» »or ber 

Kritif be# 93erffanbe# ju ftdbern gefugt, baf fte ein bem „falten, 

nitd;fernen" 93erftanb weit überlegene# Erfennfni#organ, eben bie 

„Intuition", für ftch in Anfprucb nahmen. Aud) beute gibt e# oiete, 

bie enttäuf^t barüber ftnb, baf <2Biffenfdf>aff unb wiffenfchaftlicbe 

PbMopbie nicht alle QBelträtfel flärlid) unb einbeufig löfen unb 

bie barum wieber auf bie „3ntuition" fid; berufen. 'Bergfon# Er* 

folg beruht jum gröften Teil hierauf.

Sofern man in ber 3nfuition ein — oft blitzartig einfrefen- 

be# — Erraten »on neuen 3ufammenhängen, ein Entbecfen »on über» 

rafcf)enben Analogien ufw. fleht, iff fte pft)d>ologifd) wohl begreiflich, 

b. h. wir fönnen fte ben Erlebniffen be# 93orffeilen#, ©enfen# unb 

Erfennen# einorbnen.

Aber fte foil ein Vermögen „überbegriffticber" Erfenntni# fein. 

Nun brauet nicht in Abrebe geffellt werben, baf wir ©efüble, 

aber auch aitfd)aulid;e Einbrücfe unb unanf(bauliche Ahnungen unb 

„Erleuchtungen" erleben fönnen, benen gegenüber wir un# unfähig 

fühlen, fte in unferen geläufigen Gegriffen ju faffen unb in unferen 

Porten au#jubrüden. Aber wir müffen bie# bemtoch oerfueben, 

wenn anber# wir biefe geiftigen ©ebilbe für un# fljieren unb 

anberen mifteilen wollen. Tatfäcblicb haben bie# bie SJtyffifer aller 

3eiten getan, unb fte haben meiff auferorbenflicb berebt über ihre
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„©eftebfe" ju berieten gewuff. Anatyfteren wir aber biefe Benchfe 

pfpcbologifcb, unb fueben wir in bie ihnen jugrunbe liegenben Er- 

lebniffe einjubringen: fo erweifen fie ftd) jufammengefefjf au# ftarfen 

©efüblen, begleifcnben Organempftnbungen, anfcbaulid>en unb un- 

anfcbauHc&en, beutlid)en unb unbeutlicben 93orfteüungen, furj au# 

Elementen, bie un# alle fd)on befannt fmb; aud) ber 3nhalt biefer 

„Sntuitionen" unb mt;ffifd)en Erlebniffen iff meiff au# ber 93er- 

gangenbeit unb bem geiffigen 93‘cilieu be# 'Begnabefen wohl erflär* 

Itch, unb wo er Neue# bietet, ba büt'ffen ebenfaft# bie (6.344 f.) an- 

gebeufefen Erflärung#prinjipien genügen.

Q3om pfb<hologifd;en Sfanbpunff au# barf man barauf l;in- 

weifen, baf auch im wiffenfcf)aftlid)en unb pbilofopbifcben ©enfen 

neue — oft fcfywer in begriffe ju faffenbe — Ahnungen unb 

Einfälle »on 'Bebeutung fmb unb nid^t feiten bebeutfame gort* 

fchriffe einleiten; baf fte hier aber ber Kontrolle be# 93erffanbe# 

unterliegen, D.h. »erglidjen werben mit bem, wa# wir über ba# 

betreffenbe ©ebiet bereit# mit Sid;erbeit ober SOßabrfcbeinlicbfeit 

feffgeffellt haben, unb baf fte banadb ihre ‘Beurteilung ftnben.

Selbff bamit überfd;reiten wir nid;t bie Kompetenj ber Pfhd)o- 

logie, baf wir fonftatieren: ber QBiüe jur Wahrheit ift bie Trieb

feber ber Wiffenfcbaftlicben unb pbilofopbif<J)en gorfdmng, unb er 

hat ftch in ihr 9)?efboben jur geffffellung be# 3Babrbeif#grabe# 

»on Urteilen gefebaffen, an benen »iele ©enerationen fonfinuierlicb 

unb mit gröffer ©ewiffenhaftigfeit gearbeitet haben, ©er mpftifeben 

Sntuifion jeboeb pflegt aufer biefem <2Babrbetf#frieb aud; ber Trieb 

nach befeligenber Bereinigung mit bem ©öttlicben ober nach un

mittelbarer 93erfenfung in ba# ^Befen ber QBelt jugrunbe ju liegen, 

unb ber fte begleitenbe ©efühl#ffurm ift einer ruhigen Kritif ber 

Einfälle nicht gerabe günffig.

©iefe Anbeufungen mögen hier genügen; bie eigentliche Au#- 

einanberfefcung mif bem Anfpruch, in ber S n fu i t io n  ein bem 93er- 

ffanbe (b. h. bem wifj'enfd;afflid)en unb philofophif^en ©enfen) 

überlegene# Erfennfni#organ ju beftfjen, muf ber Erfennfni#tbeorie 

überlaffen werben. Nur auf ein SBort 6d;openbauer# über bte ‘Be

rufung unferer grage fei noch hingewiefen. „^Jcan fann," fagf er 

in feinen „Parerga", „im grof en unb ganjen befrachtet, bie pbifo* 

fopbie aller 3eiten auch fo auffaffen, baf fte, wie ein Pettbel, bin 

unb her fd;Wingt jwtfcben Nafionali#mu# unb 3ßumint#mu#, b. b- 

jwifeben bem ©ebraueb ber objefti»en unb ber fubjeftiöen Erfennfni#*
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quelle. Auf alten Stabien mad)t ftch antifEjetifdt) gegen ben 

Rationalismus ber 3üumtniSmuS geltenb, ber, »efentlich nad) innen 

gerichtet, innere Erleuchtung, intelleftuelle Anfchauung, ^ö^ere« 

Ve»uft tfein, unmittelbar erfennenbe Vernunft, ©otteSf>e»ufttfein, 

Uniftfafion uftt). jum Organon hat unb ben Rationalismus als 

baS ßicht ber Ratur g e r in g s t . £egt er nun babei eine Religion 

»um ©runbe, fo »irb er SSKhftijiSmuS. Sein ©runbgebcerfjen ift, baft 

feine ErfenntniS eine nicfjt mitte i lbare iff. AIS nicht mitt eilbar ift 

nun eine berartige ErfenntniS auch uneweiSlicf). Allein bie ̂ i lo fo ^ ie  

foU mitte i lbare ErfenntniS, muft baljer Rationalismus fein."

Wenn eS unS auS metfyobifchen ©rünben geboten fcfyemt, baS 

„Schöpfende" unb baS „3ntuiti»e" im menfchlichen ©eifteSleben 

beS geheimniSöollen 3auberS ju entfleiben, mit bem man eS gern 

umgibt, fo foßen bamit bureaus nic^t bie gewaltigen VegabungS- 

unterfdjiebe ber SDZenfchen auf biefen ©ebieten geleugnet ober ab- 

gefch»ächt »erben. 3u erflären freilich vermögen » ir im ©runbe 

noch 0ar nicht, »arum bie »erfdjiebenen SÖWglichfeiten beS Reu- 

f^affenS, bte ftd) auch »on unferen pftjchologifchen ©runban-- 

fchauungen auS barbieten, ftch &et ben einjelnen SD?enfd)en in fo »er

gebenem 3)?afte realifteren; »orauf eS alfo beruht, baft bem einen 

neue ©ebanfen juftrömen, »o ber anbere nur eine Ve»ufttfeinSleere 

»orfmbet; baft ber eine überrafchenbe Analogien ober CöfungS- 

möglichfeiten feiner Aufgaben entbedt, »o ber anbere ffumpf bletbf.

8. ©ins ift freilich unöerfennbar: bie inte lief tu eilen Ve- 

gabungSunterfchiebe ffefjen in engfter Vejiehung ju tiefgreifen- 

ben Unterfchieben im ©ebiete beS StrebenS unb WoltenS. ©ie 

enge Ver»ebung beS SnteßeftS unb beS WiDenSlebenS jeigt ftch 

ber erflärenben ^fi^o logie in nicht geringerem ©rabe als ber be- 

fchreibenben. ©ie ledere fonftatiert ja, baft eS eine »om Wollen 

feffgehalfene Aufgaben* ober 3iel»orfteHung ift, bie ben ftnwollen 

VorftellungS- unb ©ebanfenoerlauf innerlich jufammenhält unb ihn 

baburch »on ber (ebenfalls nach ©efefjen ber Affojiafton unb Re

probuftion »erlaufenben) 3beenfluc^t beS 3rrftnnigen unterfcheibet.

6 ie fann auch feftftellen, baft »ielfach bie menfchliche Sätigfeit 

im ©ienfie »on Aufgaben mehr ober anbereS juffanbe bringt, 

als eigentlich angeffrebt »ar, unb baft hieraus »ieber neue Auf

gaben heröorgehen. Veiläuftg fei betnerff, baft biefe (»on Wunbt 

fo genannte) „Heterogonie" ber 3»ede gleichfalls eine »ichfige Quelle 
ber ^robuftion »on Reuem  barftellt.
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©aft nun aber beffimmte Aufgaben »iffenfchaftlicher, fünftle- 

rifcher, moralifdjer, tec^nifdjer Art einjelne <2)?enfchen innerlich 

paden, »ährenb fte anbere »ölltg gleichgültig laffen, baS »eiff boch 

auf fieferliegenbe llnterfdjiebe in ben Trieben, ben VegehrungS- 

unb WertungSbiSpofttionen, bie »ir jurjeit nur annehmen, jeboch 

nicht eigentlich erflären fönnen, eS fei benn, baft »ir fte auf bem 

Wege ber Familienforfchung fchon bei ben Aktien in biefer ober 

jener Form na<h»eifen. Aber bamit ift baS problem nur jurüd- 

geflohen. ©arum ift eS nicht unbegrünbet, »enn man »on einem 

©ebeimniS ber 3nbi»ibualität fpricht. Eine Selbfttäufchung ift eS 

nur, »enn man meint, bieS ©eljeimniS burch tönenbe Worte »ie 

„^erfönlichfeit", „UnbewuftteS" uf». löfen ju fönnen. ©ie 3nbi- 

» ibua l i t ä t  in ihrer Vefonberheit ift überhaupt fein 'problem ber 

allgemeinen ^fpchologie mehr, bie ja gerabe baS ben 3nbi»ibuen 

©etnemfame erforfcht. Wie ftch bie bi fferen jielle ^fpchologie 

mit btefem problem abftnbet, foil fpäter angebeutet »erben.

Hier fet nur barauf noch ^inge»iefen, baft bie Fragen nach 

ber Eigenart »on l a t e n t  unb ©enie ebenfalls nicht nur über 

bie allgemeine ^fpchologie, fonbern jum $eilüber bte cpfhd)ologie 

überhaupt htnauSreid>en. Sofern ftch tn ihnen befonbere ?hpen 

ober Stufen beS ©eifteSlebenS barftellen, ift auch £ter bie bifferen- 

jielle ^fhdjotogie fompetent. So»eit aber Talent unb ©enie ju- 

gleich Wertbegriffe ftnb, fommen für i£re Veffimmung unb Unter-- 

fcheibung aufterpft;chologifd)e Schälungen in Frage, ©er Kultur- 

mert ber Cetftung ober gar ber blofte Erfolg entfcheibet meift, ob 

jetnanb als ©enie anerfannt ober »ielleic^t als „Verrüdter" bei

feite gefdjoben unb miftachtet »irb. ©ie pfpchifdje Struffur als 

folche fann in betbett Fällen übereinftimmenb fein.

3»e iunb j»an j ig f feS  Kap i te l

§raum unb 3>^nofe

1. ©er eigentümlich »eränberte 3uffanb beS Ve»ufttfeinS, 

ben »ir beim träumen erleben, ift an ben Sch la f  gebunben. Eine 

allgemein anerfannte Erflärung beS WefenS unb ber Urfacfyen beS 

Schlafes farm bie 'pfhdjologie noch nicht bieten. Rieht einmal barübet 

ftnb ftch bie Forfcher einig, ob eine Vlutleere beS ©ehirnS »ä^renb



be« Sdjtafe« eintritt ober nicht; ferner, ob fief) biefe Anämie 

»ietteicf)t nur auf bie ©rofjhimrinbe, aber nidjt auf bie fubforfüalen 

3enfren erffrecJf. Bermutlid) liegt bie wichtigfte phhfiologifche 

Urfacf>e bei Schlafe« barin, bafj im 9Bacbjuffanb bie fejr font* 

plijierten d>etnifchen Berbinbungen in ben ©angtienjelten ftch jer* 

fe§en, unb bafj biefe 3erfef3ung«probufte bie gunffion be« ©ehirn« 

me^r unb mehr beeinträchtigen, alfo fojufagen eine »ergiffenbe 

<333irfung au«üben. 3n ihnen märe bie phhftologifche Bebingung 

für ba« Bewufjtfein ber ©rmübung unb ber Scf)täfrigfeit gegeben 

(womit nicht geleugnet werben foil, bafj biefeS auch auf anberen 

Hrfachen beruhen fann, j. B . 3uffrömen beg Blute« nach ben 

Berbauung«organen infolge Nahrungsaufnahme, neuraffhenifeben 
Suftänben ufw.).

3n Übereinftimmung mit biefer Berurfachung märe bann ba« 

9Befen unb bie biotogifc^e Bebeufung be« Schlafe« barin ju fehen, 

bafj jene ©rmübung«gifte burch ben Btufffrom fortgeführt unb bie 

organifchen Berbinbungen neu gebitbet werben, womit eine An* 

fammlung »on potentieller ©nergie erfolgt.

SERan hat barum nicht mit Unrecht »on einem „Schtafinftinff" 

gefprochen, ber einer ju ftarfen ©rfchöpfung unb Setbftoergiftung 

be« Örgani«mu« entgegenwirfe. ©« ift freilich möglich, bewufjt 

bem Bebürfni« nach Schlaf entgegenjuwirfen unb feine Befriebigung 

ziemlich lange hinau«jufchieben. damit ber Schlaf eintriff, müffen 

eben auch gewiffe pfpchifche Bebingungen »erwirftidjt fein: »or 

allem bie niögtichffe Auöfchliefjung »on Sinne«reijen unb ba« 

©inffellen jebe« georbneten, »om Söitlen geleiteten Nadjbenfen«; 

furj, ein möglidjff pafftoe«, willentofe« Berhalfen.

Al« Urfache be« ©rwachen« fommt in erffer £inte wohl ber 

Phhfiologifche Umffanb in Betracht, bafj bie ©rmübung«gifte in 

au«reichenbem SETCafce au« bem ©ehirn fortgefchafft ftnb, unb bie 

notwenbigen Neubitbungen im ©ehirn* unb Neroenfoffem ftatt* 

gefunben haben: bann haben wir eben „au«gefchlafen". SBeifer- 

hin fönnen un« erweefen: ftarfe Sinne«reije (auch ba« plö l̂iche 

Aufhören gewohnter ©inbrüefe), heftige ©efühle ober Affefte, bie 

wir in träumen erleben, befonber« folche unluffootler Art wie- 

Angff; enbtich auch fchwäd>ere ©inbrüde, wenn fie geeignet fmb, 

Borffellungen affojiati» ju reprobujieren, bie mit lebhaften ©e« 

fühlen ftch »erbinben, fo wenn bie Butter beim leifen ASeinen 
ober Huffen ihre« Kinbe« erwad;f.
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^ a n  fud)t »ermitfelff Neijen, bie für bie Schtafenben weiter 

feine „Bebeutung" beftfjen (5. B . Herabfatlen »on Kugeln au« 

oerfchiebenen Höhen), bte Schla f t iefe ju meffett. 3e ftärfer ber 

Reij fein mufj, um ba« ©rwachen herbeijuführen, um fo tiefer ber 

Schlaf. 9J?an ffellte hierbei jwei „Sch la f thpen" feff: bei bem 

einen erreicht bie Schlaftiefe fchon nach etwa einer Sfunbe ihr SOZafi-- 

murn unb nimmt bann nach einigem Schwanfen ab; bei bem anberen 

ift bie Schlaftiefe überhaupt geringer, ihr 9S??afimum erreicht fie 

erff nad) jwet bi« brei Stunben, unb fte nimmt bann in geringerem 

3ftafje ab. die Bertreter be« erften §hpu«, bie „‘SJZorgenmenfchen", 

pflegen nach bem ©rwachen am frifcheffen unb am tücf>tigften jur 

Arbeit ju fein; bie be« anberen — bem auch Neurafthenifer »iel* 

fad) angehören — pflegen erff gegen Abenb bie gröfjfe ßeiffung«- 

fähigfeit unb geiffige Beweglichfeif ju erreichen.

2. Ob wir im Schlaf immer träumen, läfjt ftch empirtfeh faum 

mit »oller Sicherheit feffffetlen, ba wir (wie bie ©rfahrung jeigt) 

bie träume meift fehr rafd) unb leidjt »ergeffen; wer alfo behauptet, 

wir träumten ffet«, fann 3wetfeln gegenüber immer auf biefe« Ber* 

geffen hinweifen; eine au«reid>enbe Begrünbung biefer Behauptung 

ift bamit freilich nicht gegeben.

3m S£raumbewufjtfein felbff ftnben wir feine ©rlebniffe, 

bie »on benen be« A3ad)bewufjtfein« ganj unb gar »erfchieben wären. 

9öohl aber jetgf unfer ©rieben ‘EDtfobififaftonen, bie um fo beträgt* 

lieber ju fein fd>einen, je tiefer ber Sd)laf iff.

Allgemein fann man ba« 'Sraumbewufjffein djarafterifteren 

al« ein partiel le« ABachbewufjtfein. Am meiften wiegen bie 

anfd)aulid»en Borffel lungen »or. *5r. Hader fonftatierfe bei 

feinen fhffematifchen $raumbeoba<$fungen in hunberf träumen 

optifĉ e Borffellungen in 93, afuffifche in 73, finäffhettfehe in 18, 

taftile in 16, ©erud>«- unb ©efchmad«»orffellungen in je 3. Anbere 

ftorfcher haben ähnliche Berhältniffe gefunben. die Borffellungen 

Pflegen babei — abgefehen »telteicht »on ben träumen be« tiefen 

öd>laf« — bebeutenb lebhafter unb anfd)aulid)er ju fein al« bie 

Borffellungen be« Aßadhbewufjtfein«. So berichtet ber Pfhchtater 

^öb iu« »on fich: „3d> felbff bin jeber anfd>aulichen Borffellung 

unfähig, Weber bie ©eftdjter ber Stftenfdjen, bie ich alle 5age fehe, 

noch ba« Bilb eine« Haufe« ober irgenbeine« ©egenffanbe« fann 

mir wieber heroorrufen. 3d> weifj in abstracto wie einer au«” 

fleht, ob er helle ober bunfle Augen, eine lange ober furje Nafe
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i u ' ! ann ? in mt> n[d)t ^ ett* Unb ^  träume 
J r Sh r e f° (ĉ aff ^  «senbetner, fefce im Traume bie 9J?enfd>en 
gerabefo tt>te tn ber SStrflichfeit!"

3n ber Tat tragen bie BorfteUungen im Traume meift ben 

G&arafter »on SBahrnehmungen. ©a« Borgeffetlte gilt un« im

S T  bai au^er nni ba ’ft baS ohne unfer
© Ä r  J ^  ^ Cnb °ber beän9f^enb, un« entgegentritt. 

?W r/n  f f ' ba^ tPir im $raume W *  gelegentlich „blofe

W e r fS m ."  M  M " iene"

^ t e  ^rne^m ungen  bagegen fehlen fo gut mie gam. 3war 
Öfen gewtffe Netje, befonber« im leichteren Schlaf, £>äuftg ©mp- 

pnbangen au«, aber btefe Werben in ganj phantaffifcher 2ßeife auf-

3n ähnlicher 2öeife unterfcheibet ftcf> ja auch bte ©eufung unb 

£ £ ll Cf Uttf  lT  an^ au^ c" Borftellungen »on ber be« <S5ach*

iT m IT  g n S ?  ^emein[amc ®runb ift b« in  5« fuchen, 

m l  « r " ?  ffC m «mf«n« nicht aftualiftert
Wtrb, »telmehr nur ganj fragmentarifö auftritt. 60 berichtet 

Hader, mehrmal« habe er im Traum feinen Bruber ober Bafer 

gefehen, bte Btlber feten ganj ber ^GBirflichfeit entfprechenb ge-

B r u L t f  V aU bfl̂  c* * itt ^ * b«
f  traumt cr: Ia8 in ber Anatomie auf 

einem «tfch unb mürbe »on bem ^rofeffor präpariert. Obwohl

f ' QU "**' Cr f°Ue Achten, baf meine 2Babenmu«fu- 
latur fehr gut entmicfelt fei."

u«f«.^Svir2lbfWrbl  öiCler ^ räUmC tvm t ftĉ  cben barau^  baf 
u » h mmd)m ®«$#er$«Iten jumeift latent bleibt, 

Borfom r f\ !°^ ba  ̂Berwunberlichfte, ja Unmögliche in ben 
-Üorftellungen htnnehmen. Bet ben flief enben Übergängen, bte 

* ,aUmC*n W  m tm * 0c*Iafc* unb bem
n ** » unbe™ N en , baf wir g i

Ä  V r ?  lm ^ rm,me Äritif übe" »b«  nn« ber ©ebanfe auf- 
taucht, e« fet nur ein Traum.

S * r 5 « fl--Ic rtoS “J m tiefcn 6c*taf 9ani »urü*' im
™ fti £ " n*n/ te fr ^  öeregentlich noch ftärfer fein al« im SBach*

W a l«  5 ?  £  bann unIufft,oUer * « /  fo führen fte meift jum (fr-

bie un« cS T ” Ö°n ® lnsetl mit Iê af*en ©efühten träumen, 
bse un« im Aachen jtemlich gleichgültig laffen würben. Noch

häufiger aber ift ba« Umgefehrte. ©a« beruht übrigen« nicht immer 

barauf, baf ba« QBiffen »on ber Bebeutung be« ©eträumten fehlte. 

<3o berichtet Hader »on einem Traum, wo er ftch felbft mit herau«* 

gefchnittener Ceber baft^en fah- „3d) bacfjte barüber nach, n?a« 

ba« für folgen haben fönnte, unb trc^bem hatte id) fein beäng- 

ftigenbe« ©efühl, währenb ich in einem anberen Traume barüber, 

baf id) nach bem Urteil be« Arjfe« ffrofutö« fei, auf erft be= 

trübt war." ©r glaubte feftftellen ju fönnen, baf für alle feine 

Träume mit Unluffgefühlen entweber unangenehme Temperatur- 

empftnbungen, f^ledhter Sd)laf, Berbauungßftörungen ober irgenb- 

Welche Organempftnbungen »erantwortlid» ju machen waren.

<JDie bie für ba« <2Bachbewuftfein geläufigen Bedungen 

jwifdhen Borftetlungen unb fa^lid) jugehörigem ^Gßiffen meift ge* 

löft flnb, fo gitt biefe Coderung au^ für bie Bejiehungen ju ben 

©efühten.
©a« Borftetlung«material ber Träume wirb nur jum 

geringsten Teil »on 6inne«reijen geliefert, meift träumt man im 

feften 6 ^ ta f »on weiter jurüdtiegenben ©ingen utib Erlebniffen, 

währenb bie Träume bet Ginfd)tafen unb »or bem (frwadjen (nach 

ben Beobachtungen Hader«) ftch »orwiegenb auf bie Tage«befd)äf= 

tigung bejogen, wobei meift retati» gleid)güttige SOtomente bie 

Hauptrolle fpielen.
At« ftchere« Crgebni« glaubt Hader fonftatieren ju fönnen, 

baf „bei allen Stftenfchen bie währenb be« wad)en 3uftanbe« am 

meiften in Anfprudh genommenen gunftionen — ba« ©enfen unb 

®rfernten, bie Aufmerffamfeit, ba« 3 $  mit ben »on ihm au«-- 

gehenben beterminierenben Tenbenjen unb ber <2Bilte überhaupt — 

im Traume am ftärlften jurüdtreten, unb jwar . . .  in einem um fo 

ftärferen SOcafe, je tiefer ber 6d)laf ift".

©amit ift au^ gegeben, baf für ben Borffellung« ab lau f  

toefentlid) Perfeoerafion«* unb affojiatioe Neprobuftion«fenbenjen 

ntafgebenb ftnb. € ine ßenfung be« Borftettung«- unb 

©eban fen»er lau f«  burd) unfer ‘Söollen unb feine 3iel- 

»orftettungen f inbet nicht ffatt. <£$ fcheint nid)t möglich ju 

fein, burch <2Bitlenöaffe, fpejietl Borfä^e be« SBachbewuftfein«, 

3nhalt unb Abtauf be« Traume« ju beferminieren, ©ie Behaup

tung S . greub«, baf bie Träume infofern »on unferem Streben 

unb ^Bolten heimlich beeinftuf t feien, at« fte alle SEBunfcherfüllungen 

barftcüten, täft ftch ebenfowenig in ihrer Allgemeinheit empirifch 
a se ffe t, f̂pcftotogte 23 353



R e ifen  wie feine weitget;enben Ät^o^efen über bie bominierenbe 
Vebeutung ber feyuellen Wünfche.

©er fanget an leitenben Faftoren erflärt ben rafeben Wechfet 

ttn Auftreten unb Verfdjwinben ber träume. Freilich finben ftd) bier 

ganj bebeufenbe £Interfd)tebe. R i^ t  fetten haben J  träume, bie 

emen tangeren fmnüoüen 3ufammen(;ang aufjuweifen feinen, ©aS 

tff letd)f erftarttd); benn ba ftd) unfere Affojiationen unfer bem Ein* 

f u§ ber meiff fad>ttch jufammenhängenben Einbrüde unb Erfahrungen

bem ,T(ben- f° ift ** 0ê tänbÛ  ^  lebigtich nach
bem ©efet>e ber affojtafwen Reprobuftion auch ju fammen.

f!.a" 9enbeJ ßor^eaun^ fomPlefe reprobujiert »erben fönnen. Rur

J  le0e ^'Tojtafton, bie gerabe „überwertig" wirb, imffanbe, bem

^raumoertauf etne neue Richtung ju geben, unb nicht fetten ftnb

auch Traume, bte gerabeju an pathologifd>e „3beenflucf>t" erinnern.

©erabefo wte ber VorftellungSöerlauf fd>wanft bie Auf*

merffamfetf . 3n ber Reget ff eben nämlich bie Srauntöorffel*

lungen tm „Vltdpunff" ber Aufmerffamfeit; ein »erfcf)Wommener

Ätntergrunb beS VewufjtfeinS pflegt ju festen.

©amtt aber, baf? ber ReprobuffionSmechaniSmuS im Traume 

fret wtrb »on ben beterminierenben Senbenjen beS WotlenS führt 

er uns etn Spiel auf, baS auf ©runb oon Affojiation unb <£er- 

ftüerafton »telfach Vorffellungen jufammenführt, bie im Wa*- 

bewu&tfem noch nicht fombiniert waren. 3n biefem Sd>affen »on 

neuen Kombinationen ftimmt baS $raumbewu§tfein mit ben fo* 

genannten ^hanfafteöorgängen beS WachjuftanbeS überein; unb eS 

fann»orfommen, bafc babei wertoolle Verbinbungen juffanbefommen,

i  - £iJfunSen öon Aufgaben gefunben werben.
ö. Zahlreiche übereinffimmungen mit bem Sraum jeigt baS Ve=

ITvfr r n T*!! ^ f n o t i f $ cn Suffanb. ©ne Wirftid) befriebigenbe 
phpftologtfche Sporte haben wir hierfür noch weniger wie für ben

k L S T  bd ^ auP^ebingung in Vefracf)f fommt:
em CrfchopfungSjuftanb, brauet hier nic^f »orjuliegen. ©teiebwobt 

wtrb man bte %pnofe nic^t als patt>otogifd> anfehen müffen, ba

teict)fmn ©rab*" n du9änglic^ ftnb, wenigffenS für itjre

©er fünftlidje ^pnofifc^e Schlaf hat nämlich baS mit bem 

normalen gemein, ba§ er »erziehen tief fein fann. ©ie nad) jeber 

tieferen %pnofe einfretenbe ErinnerungSloftgfeif (Amnefte) bat 

wentgffenS etne gewiffe Entfprechung an ber mangelhaften Er*
004

innerung für bie träume beS tiefen Schlafes unb an bem meift 

raffen Vergeffen ber übrigen.

Eine auffällige Übereinffimntung mit bem ^raumbewufjtfein 

liegt in ber hallujinatorifchen Cebf>affigfetf »on anfdjautichen Q3or-- 

ffeltungen unb in ber Einengung ber Aufmerffamfeit unb beS aftuelt 

werbenben WiffenS. ©er 5bt)pnotifterfe nimmt ©inge ober Eigen* 

fd) affen unb Vorgänge, beren Vorffetlungen in itjm erwedt werben, 

leibhaftig wahr. Aud) baS Abfurbeffe täfst er ftd) in btefer Ve

jiehung aufreben, weil baS Wiffen, »ermöge beffen er Kritif üben 

fönnte, auSgefchattet iff. Snfolge ber Einengung unb einfeiftgen 

Konjentration ber Aufmerffamfeit fief)t er — tro^bem er bie Augen 

offen hat — »orhanbene ©inge nid)f, ober er ignoriert fte wenigftenS, 

Wenn ihm ber ©laube beigebradjf iff, fte feien nicht ba. (Regati»e 

Äattujinafionen.) ©ie ffarfe Abtenfung ber Aufmerffamfeit läßt 

eine gewiffe EmpftnbungSloftgfeif, j. V . gegen Rabetfftche, einiger

malen erflärlich erfcheinen, 60 merfen ja auch im Wad^juftanb 

SWenfchen bei ber »öltigen Konjentration auf eine Arbeit ffarfe 

Schattreije nid)t, ober Kämpfenbe haben junäd)ft feine Empftnbung 

für fchmerjenbe Wunben. ©a aber bei alter Wahrnehmung »on 

gröfsfer Vebeufung iff, wie bie gegebenen Empfinbungen burd; 

reprobujierfe Vorffettungen unb WiffenSinhatte aufgefafst unb ge= 

beutet werben, fo erftärt bie grofje £ebt)aftigfeit uttb bie einfeitige 

Richtung beS Reprobujierten aud) bie ittuftenären Wahrnehmungen 

beS fippnofifterfen: bafj er j. V . unter bem Einfluß beS Äppno* 

tifeurS eine 3wiebel, bie er if?t, für eine Virne hält, Waffer als 

^hampagner trinft ufw.

©iefer fuggeffi»e E in f l uß  iff nun freilich ein Untffanb, 

ber bie A^pnofe »on bem gewöhnlichen Sd)taf= unb ^raumjuffanb 

unterfcheibet — fchon »on Anfang an, fofern fte ja in ber Regel 

auf ben Vefeht beS ÄhpnotifeurS eintrift, wobei freilid) baS An= 

ftarren eineS gtänjenben ©egenftanbeS, Streichen ber Augen ufw. 

unterffü^enb wirfen fönnen. Aber fo wenig wir nod) bie phhfw* 

fogifche Seite biefeS eigenartigen „Rapports" jwifchen Ät)pnotifeur 

unb Ät)pnotijterten erftären fönnen: bie babei ffattfinbenbe „Svtg* 

Seffion" hat boch tm Wa^bewu^tfein gewiffe Analogien.

©aS Wort „Suggeffion" iff freilich babur^ etwas entwertet 

korben, ba| man »ielfach jegliche Veeinftuffung bamit bejeichnet 

|at. SO'ian follte eS auf eine folche befchränfen, bie baS eigene 

Überlegen unb Kritifierett, Wertfchä^en, Wählen uttb Wollen ber
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Beeinflußen gar nid>f auffommen täfjt. Suggeffi» wirfen fo 3n- 

fhtutionen unb Perforiert »on ganj überragenber, unumffrittener 

Qtufortfäf. B3ertfcf)äfsung, ^rfurrf)t ober ^urc^t hemmt alte Be- 

benfen ober ©egenmotiöe, bie ihren fielen ober Befehlen qeaen- 

über ftch «gen fönnten. Suggeffi» wirft fo ber militarise ©rer- 

jterbrtll, ber bahm jtelf, ba§ bie befohlene Äanblung ohne jebe 

3ogerung ober Überlegung automatifd) auggeführt werbe (na* ^Irt 
beg tbeomotorifchen Sung, »gt. oben 6 . 329).

« * be™rt’9er' frcilu$ aufö bö^fte gefteigerter, juggeffioer (Sin- 
f f  Set,t au^ »on bem %pnotifeur aug. ©r bebingt ben willen

losen ©e^otfam beg Ä^notiperten („Befehlgaufomafigntug"); et 

bebtngf, bafj Borffellungen unb BJiffenöin&alfe nur foweit reprobu- 

jterf werben, alg eg ber Äppnotifeur wia, unb im übrigen latent 

unb Wtrfmtgglog bleiben; er bebingt enblich bie Einengung unb 
emfetttge Geltung ber ^ufmerffamfeit.

Eben burd) biefen fuggeffioen ©influfc fann ber Borffellungg- 

unb ©ebanfenablauf mährenb ber %pnofe i„ »iel ^herem ©rabe 

alg beim Sraum bag ©epräge beg ©eorbnefen unb 3 ielffrebiqen ae- 

wtnnen. den leitenben unb regulierenben ©influfc, ben im <2ßad)- 

juftanb bag eigene B M en auf bag Borftellen unb Rachbenfen

f einr ? rmbeg <2B°üen an M  * * $ * 1  «9™  3c^,
feine 9ifti»itat, fern felbftänbigeg übetlegfeg ^Bollen ftnb augqefcbaltet

60 ratfetyaft ung hier »ieleg nod> ift, bie jentrale Bebeutung beg

BMeng burfte aud) für bie <oW nofe unbeftreitbar fein, damit

fftmmf, bafj man gegen ben eigenen ^Bittennicht hhpnofiflert werben

fann, wenigffeng nicht, wenn man über ein fräfttgeg BJollen »erfüqt.

Sluch baran fei erinnert, bafj bie „beterminierenben Senbemen" 

bte »om eigenen holten augge^en, oft erft nad) längerer Seit m 
einer fonffafterbaren BMrfung im Bewufcffein führen, fo j. B  

wenn ung etwag nac  ̂ längerer 3wifd>enjeif einfäUt, worauf wir 

ung befonnen haben ober wenn ein gefaxter Borfa* bei fpäferen 
©elegenhetten jum Hanbeln fich geltenb mad)t.

h«. J m[0Qk f0l? er' m m  im "üubewu§tfein" »erlaufen- 
Bhllengwirfungen ftnb wohl bie „pofthhpnofifchen" 

fungen »on Suggeffionen ju beuten, dabei bleibt freilich no* bie

W S " ? ,  00o, " ? errmi nein9ebungen" auf längere Seit hinaug jiemlich 
ratfelhaft. <2lud> fte finben übrtgeng eine gewiffe Entfprechung in ber 

l'g mand)er 3nbioibuen, ju einer beffimmten 3eit ju er
wachen, gernäfj einem »or bem ©infd>lafen gefaxten Borfaf>.

4. B3ir haben $raum unb Htypnofe nid)t allein um ihrer felbft 

willen, alg intereffante Barietäten beg 6 eelenlebeng, betrachtet; fon

bern auch beghalb, weil fte bebeutfam finb für bie Betätigung ber 

,,»otuntariffi fd>en" ©runbauffaffung beg ßeelifchen, ju ber bie 

Xlnterfuchung ber ©rtebniffe beg Bkchbewufjffeing ebenfallg htnletfefe.

„3nte l le f tua l igmug" unb „Bo tun ta r igmug"  ftnb nun 

freilich jmei Sd)lagworte, beren Bebeutungen jum Seil über ben 

Rahmen ber Pfhchologie hinaugreichen. 60 ift j. B . Shomag »on 

$tquin Bertreter beg 3ntelleftuatigmug, wenn er lehrt: Intellectus 

altior et nobilior est voluntate (ber Sntelleft fteht h^^er unb ift 

»ornehmer alg ber B3itte). Solche B)erturteile fann bie Pftychotogie 

atg fotche natürlich nicht abgeben, ba fie ftd> aller “iBerturteile 

enthält (Wenn fte biefe auch jum Objeff ihrer Hnferfud)ung macht). 

Ebenfowenig iff fte fompetent jur Beantwortung ber grage, ob 

bie höchffe Aufgabe beg SCßenfdjen im ©rfemten ober c20otten liege. 

Swifdien 3ntelleftualigmug unb Boluntarigmug in biefem ©inne 

ju entfcheiben überläßt fte ber

SERetaphhfifd) gemeint iff eg, wenn j. B . ©pinoja ben Sa§ 

aufftellt: Idea primum est, quod humanae mentis esse constituit 

(bie „Borffellung", b. £. bie ©rfenntnig iff bag ©rffe, wag bag BJefen 

ber ©eele augmad>f); metaphhftfd) tff aucf) ber 3ntetleftualigmug 

eineg ßeibnij ober Herb art, anbererfeifg ber Botuntarigmug eineg 

dung-©cotug, eineg ^id>te, ©chetting, Schopenhauer unb jaht- 

reicher neuerer Ph^°f0P^en.

Snbeffen fe§t bie Beantwortung ber ‘Jrage nach bem mefa- 

Phhfifchen BJefen, b. h- ber ©runbbefchaffenheit ber Seele, »oraug, 

ba§ wir ung erff barüber einigen, ob unb in welchem Sinne wir 

bie ©fiftenj »on „Seelen" annehmen bürfen — ein Problem, ju 

bem wir erff im folgenben Kapitel übergehen werben. <2tnberfeifö 

Wirb freitid) ein metaphhftfcher 3ntetleftuatigmug ober Boluntarig

mug aufg forgfättigffe ju beobachten haben, wofür bie empirifch- 

pft)d)ologifchen ‘Jefffteltungen fprechen. diefe fcheinen ung alter» 

bingg bem Bo lun ta r igm ug  günffiger ju fein. R ii^t in ber 

effremen gorm »ertreten wir biefen: bafj nämlich Streben unb 

^Bolten allein bie Bejeichnung alg Bewufjtfeingetement »erbienen, 

«nb ba| alle anberen ©rlebniffe barauf jurüdführbar feien, d a-  

®on fann na^ bem ©rgebnig unferer “Stnalpfe feine Rebe fein. 

Sluch bie genetifch’pfhd)otogifche Behauptung, ba^ in ber Reihe ber 

Sebewefen juerft bag Streben atg primäreg Bewu^tfeingphänomen
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i l l f l f c r T 1’ erfii d ben m m n  5iereu ^ e™<ni«öorgänge baju 
? d) gefeilten, molten wtr al« ju unficher au« bem Spiel taffen.

Unfer empmfch--begrünbeter 93oluntari«mu« miß nicht mehr
behaupten, al« bajj bem Streben unb Wollen infofern eine jentrale

un9/ üt ba/  Seelenleben jufommt, al« e« oielfad) bie Q3or-

2 % f f " 9 £  Unb bilbet unb anbererfeit«
bte Aufmerffamfett unb bamit Afte be« ©egenffanb«bewu&tfein« 
bcbmgt unb leitet unb tnfofern enblid» für ben „organifcben" ( fon- 

tbetif^en") Eharafter be« Seetifd)en »on größter W ie w e it  iff.

c« , firf J  mnt9en «nb 93erfchmeljung aller
Vewu£tfein«»organge fann e« nicht wunbernebmen, ba§ »ielfach au* 

a« Streben unb Wollen felbft geleitet erfcheint burd> ©efühte unb 

Werffcja^ungen, burd) Wahrnehmungen, Erinnerungen unb Wiffen 

aller Art. derartige ^atfad>en werben immer wieber bem 3n* 

feHeftuah«mu« Argumente liefern. Aber fein Recht bürfte ft* mebr 

auf ben Vereid» ber ©elegenljeiten unb ber Mittel jur Witten«* 

betdttgung befd)ränfen. ©agegen ftnb e« wobt gewiffe ©runb- 

rtc^tungen be« Streben« unb Wollen«, bie beftimmen, wa« un« al« 

wertooa unb baburch al« 3iel unb 3wed gilt, worauf ftcb unfere 

Aufmerffamfett lenft unb wa« fomit ©egenftanb unfere« Waljr- 

nebmen« unb Rad)benfen« wirb, ©a« gilt aueb für ben Faß bafi

£ 2 2 7  85* ^ ift « *
flup be« Wollen« geftaltet, ba« befunben bie Erlebniffe be« Traume« 

wabrenbbeffen ba« 3«^ unb fein Wollen fojufagen fd)lummern. ' 

Eine anbere Veftätigung unfere« 93olunfari«mu« aber bietet 

Suggeftton unb Ähpnofe, bei ber bie Äerrfchaft über ba« Seelen
leben emem fremben Willen anheimfällt.

© re iunb jwan j ig f te «  K ap i te l

©03 problem bes 3d) unb bes 2*er$älfniffe$ 
i>on 6eele «nb ßeib

„ns beil ? roM/ m bc* 3c^ äei9t ftcb beutlicb, »ie ba«
un« fcf)etnbar Vefanntefte unb Vertrauteffe jum bunflen Raffet

»erben fann. Wenn man an bie jum Seil reĉ t wunberlicben Be

hauptungen benft, bie »on °Pbilofophen über ba« 3 $  aufgeffeöf
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worben ftnb, fo wirb e« ftd) aud) bei biefer Frage empfehlen, bie 

Fühlung mit jenen allgemeinen pfpchologifcben Überjeugungen, wie 

fte ftch tm Sprachgebrauch befunben, nicht ju »erlieren.

©iefer Sprachgebrauch jeigt junächff, bafj bie Au«fagen, bte 

ber Einjelne über fein 3cf> macht, ftd) jum Seil faftifcb nur auf 

feinen Körper bejieben: j. 93. ich bin fo unb fo grofj ober fchwer; 

bin fchlanf ober bid, wohlgeftattet ober »erfrüppelt.

Anbere Au«fagen bejiehen ftcb auf ba« pfhd)o = pbhftfd)e 

3nbi»tbuum, j. V . id) bin frifch ober mübe; id) wache, lefe, fpiele 

Kla»ier ufw.

Run iff e« aber auch möglich, ba« 3ch »om eigenen Körper 

ju unterfchetben; er gehört ihm jwar befonber« innig an, aber er 

bilbet boch nicht ba« eigentliche 3ch; biefe« ift vielmehr etwa« 

Seelifche«, ©eiftige«; ja bie See le ,  ber ©et ff felbft.

©amit wären wir bei bem 3d) angelangt, ba« ben ©egenffanb 

ber ^fychologie bilbet. ©och felbft hier müffen wir nochmal« eine 

Sdjeibung »olljiehen. ©ie metapbhftfch gerichtete ^Pfpt^otogie hat

— fofern fte nid)t bem SO[?aterialt«mu« anhing — »on jeher ba« 

3ch ohne weitere« ibentiftjiert mit einem fubftantiellen immateriellen 

Wefen, bem man auch Efiffenj jufdjrieb, wenn Vewufjtfein nicht 

»orhanben war (wie in ber Ohnmacht unb im fraumtofen Schlaf), 

unb beffen Fortbauer beim $*be man meift behauptete, ©te Frage 

nach bem 3d) in biefem Sinne müffen wir aber ber erflärenben 

ober gar ber meta p h p f i f f e n  ‘pfpehotogie überlaffen.

2. 3n ber befchreibenben °Pft)d)ologte, mit ber wir wie 

überall, fo auef) hier beginnen, fehen wir »on all bem ab, worauf 

ftch jwar ber Rame „3ch" ebenfall« bejiebt, wa« wir aber nicht 

unmittelbar im 93ewufjtfein finben; alfo »om Körper*3d) fo gut 

»ie »on einer etwaigen Seelenfubffanj, weiterhin »on allen Eigen- 

fd)aften, ©i«pofttionen, Anlagen ufw. be« 3d). ®a müffen wir 

freilich befennen, bafj biefe« 3<J> gleichfam etwa« £eere«, lln- 

befchreibli^e« ift, befonber« wenn wir junächft noch »on feinen 

»erfchiebenen 93erhaltung«weifen abfehen. W ir »ermögen in biefem, 

f°iufagen „reinen", Vewufjtfeinö-Sch Weber »erfchiebene 93eftanb- 

teile, noch »erfchiebene Eigenfchaften anjugeben. Unb bafj man fo 

eigentlich nicht« weiter mit bem Ramen „3cf)" anjufangen wufjfe, 

»ar wohl ber Aauptgrunb, bafj mani^e 'pfpchologen e« gerabej« 

leugneten ober e« auf anbere <23ewufjtfein«elemente juvüdjuführen 
fuchten.
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So »er ftd) erf ung j. <3. ©rnff Waty: „die CBewufjtfeing») 

Elemente bitben bag 3d). 3d) empfmbe, „©rün" tt>ill fagen, bafj 

bag Element ©rün in einem gewiffen Komplex »on anberen Ele

menten (©mpftnbungen, ©rinnerungen) »orfommt. . .  damit ift 
alleg gefagt."

•Slber biefe Unbefd)reibbarfeit teilt bag reine 3d) im ©runbe 

mit allen ‘Bemußfeing element en. ‘Sluch bei einer Sflfjempftn- 

bung, einem Guffgefüfjt ufm. fönnen mir eigentlich feine <23ef<$retbung, 

Ijöchffeng »ergleid>enbe, bitblid)e ©rläuterungen geben; im übrigen 

müffen mir ung barauf oerlaffen, bafj ber ©injelne weijj, mag mit 

biefem Namen gemeint iff; bafj ber Name bte entfprechenben ©r- 

lebniffe ober ©rlebntgelemenfe burd» affojiatioe Neprobuffton in if>m 

wad>rufe; unb bafj er im aufmerffamen Hinblid auf fte »ötlig ftd) 

flar barüber werbe, wag bag 'Bort bejeichne. dag „3ch" wirb 

babei freilich in befonberem SCfofje ben ©inbrud beg Geeren er- 

weden, weit wir hier ntd>fg Slnfchauticheg, ©reifbareg »orftnben wie 

bei ben ©mpftnbungen; jeboch bagfelbe gilt ja für alte „unanföau- 

lichen" <23ewußfeingelemenfe. 3ebenfallg fotlfen Wir ung burch «ö 

biefe Sd>wierigfeiten in ber natürlichen Überjeugung nicht irre 

madjen laffen, bafj mit bem Törtchen „3ch" in fehr »ieten gälten 

tatfächtich ein Moment im <33ewußfein gemeint iff, unb jwar ein 

fom ent »on ganj eigenartiger, jentrater 93ebeufung. dafj wir 

bei unbefangenem Verhalten im praffifdjen Geben wie aud) in ber 

<2Bi)|enfchaft maffenhaft bag (2Bort in biefem ©inne gebrauchen, ja 

gebrauchen müffen, wedf ein günffigeg Vorurteil für feine fachliche 
‘Berechtigung.

‘Sin ber Hanb beg ©prachgebrauchg fönnen wir fofort noch 

etwag <2Beifereg, jwar Negatioeg, aber boch Bebeutfameg fonfta- 

tieren. ^öenn wir big jefjt bie ©egenffänbe ber Pfochotogie ju* 

fammenfaffenb atg „©rlebniffe" bejeichnef haben, fo paß bod) biefer 

Name nicht auf bag 3d) felbff. ©g erfd)etnf atg ungereimt, wenn 

Hume bag 3ch atg etn „(23ünbet oon <33orffeltungen" fchitberf 

(b. i. <23ewußfeinginhalfen). 93ielmehr ftnb alle ©rtebniffe jwar 

©rlebniffe beg 3<h, aber bag 3ch felbff iff fein ©rtebnig.

dtfc »om ©enfualigmug gemachten 93erfuche, bag 3ch atg einen 

©mpftnbunggfompler aufjufaffen, »ergewattigen alfo ben 93effanb 
ber fd)tid)ten Selbffwahrnehmung.

da|  auch bie Organempfinbungen, obwohl fte meiff atg 3d)- 

juffänbe erlebt werben (»gl. S . 89), nicht mit bem 3d> ibenfifd)
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ftnb, jeigen pathologtfche gälte, wo trofj innerer Qlnäffhefte bag 

3d)bewußfein fortbeffeht.
3. die 3ugehör ig fe i t  ber ©rtebniffe jum  3d) mad)t 

aug biefen einen einheitlichen Komplex. „9fteine" ©rlebniffe ftnb 

»on benen aller anberen »erfd)ieben unb jwar fo fcharf unb beut

lid), bafj nicht wohl ein 3weifet barüber beffehen fann, ob ein ©r- 

tebnig meinem 3d> jugehöre ober einem anberen. diefeg 3ch, bag 

atg ©ubjeft ber ©rlebniffe fte alte jufammenfchließ, barf aber ntd)f 

ohne weitereg mit bem pfpchophtyfifdjen 3nbi»ibuum ibentifijiert 

Werben; benn bie befannten pafhotogifdjen gälte »on „Spaltung" 

beg 3d) jeigen, bafj bei bemfelben 3nbt»ibuum ein jwei* ober mehr- 

fadjeg 3ch »orfommen fann, beren jebeg ©ubjeft »on ©rtebniffen 

iff, aber nid)fg »on bem anberen weiß

<2lnbererfeitg genügt eg nicht, bag 3cf) lebigtich alg ben 3u* 

fammenhang ber ©rtebniffe ju bejeidmen. denn ©rlebniffe 

fönnen aud) in ber SBeife jufammenhängen, bafj fte ftch «nf ben- 

felben ©egenffanb bejiehen; eg mufj alfo bod) ju Unterfcheibung 

»on einem berarfigen 3ufammenhang bag fpejififdje Moment ber 

3ugehörigfeit jum 3d) atg bag etnigenbe 93anb beachtet werben. 

Unb jwar umfaß biefeg nidjt nur bie im gegenwärtigen Moment 

ftch abfpietenben ©rlebniffe, fonbern erffredt ftch auf alte »ergangenen, 

foweit fte erinnert werben, dag 3cf) aller biefer ©rlebniffe aber 

Weifj ftd) alg ibentifch. dag 3ben t i t ä tgbewuf j t fe in  wirb auch 

nicht geffört burch bie Unterbrechungen ber Kontinuität beg ©r* 

tebeng, bte ber Sd)taf mit fich bringt unb burch bie Güden, bie 

burch bergeffen in ber Kette ber ©rinnerungen entffehen.

4. dag 93ewußfein »on ber 3ugehörigfeit ber ©rtebniffe jum 

3 $  unb ber 3bentität begfelben rechtfertigt eg, bafj man »on Sch

ober ©elbftbewufjtfein rebet. denn an ftd) ift bie grage wohl 

erlaubt, ob benn mit 3ch etwag im 93ewußfein ‘Stufweigbareg be- 

jeid)net fei. die ©tgenarf unfereg 93ewußfeing, „©egenffanbg"* 

bewußfein jtt fein, bringt eg mit jtd>, bafj eine möglichff »or- 

urteitglofe unb getreue 93efd>reibung ber ©rtebniffe jwar ©egen

ftänbe, bie itt anfchauticher ober unanfd>autid>er 'Slrt ba ftnb, fott* 

ffatiert, aber bag um fte wiffenbe 3 $  fojufagen gar nid)f »orfinbet, 

Weit bag ©rtebnig »ietfach ein fetbfioergeffenbeg 'Bertorenfein in ben 

©egenffanb barfteltt. ‘Jöollte man einwenben, wo ein Objeft iff, 

ba mufj boch auch ein Subjeft fein, benn jebeg Objeft tff ja für 

ein Subjeft ba, fo hieß bag eine fdjwierige empirifche grage ber
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©effription burch Berwenbung »on Begriff«bejiehungen a priori 

lofen. ©ewtß ftnb Subjeft unb Objeft Korrelatbegriffe, unb info- 

fern muß mit bem einen aud) ber anbere anwenbbar fein. Aber 

bie frage iff gerabe, ob biefe Korrelatbegriffe jur fchlicf>fen Be

itreibung aller Erlebniffe be« ©egenftanb«bewußtfein« geeignet ftnb 

”b »enn wir auch „Objeft" mit „©egenftanb" at« gteichbebeutenb 

gebrauchen fönnen, fo wählen wir boch ba« festere <2Bort, weil bem 

Sprachgefühl feine Korrelation jum 3ch nicht fo lebenbtg ift.

©tefe« ©ominieren ber ©egenftänbe im Bewuftfein fann ben 

©ebanfen nahelegen, ba« 3ch gehöre überhaupt nicht jum Bewuß

tem, fonbern werbe erft in nachträglicher NefTeyion als ein — felbff 

unbewußte« — Subffraf ju ben Erlebniffen hinju ergänjt, e« fei 

alfo ntcht ©egenffanb ber befchreibenben, fonbern tebiglich ber er- 

«ärenben Pfpchologie. 3nbeffen fann boch jene 3chjugehörigfeif 

ber Erlebntffe ju ihren beffripfioen Sfterfmalen gehören, unb nicht 

mtnber bürffe jene« Riffen um bie 3benfität be« 3ch auf ein Bewußt- 

fem«moment ftch bejtehen; benn ba« unbewußte Subffraf be« 3ch

— beffen Annahme ftch un« weiterhin auch al« notwenbig erweifen 

wtrb -  werben wir al« in ffeter Beränberung begriffen ju benfen 
paben*

Ebenbarum iff freilich tie frage berechtigt, worauf wohl jene«

Bewußtfetn »on ber 3benfitäf be« Sch beruhe. — Soweit ba«

Schmoment ju ben Ertebniffen gehört, ober barin gefunben werben

fann, mfowett »ermag bie Erinnerung«gewißheit, bie wir »on unferen

früheren Erlebniffen haben, un« auch *>er früheren Efiffenj be« 3 *

»erßchern. ®abei iff e« alterbing* möglich, *aß bei fiefgreifenben

Anbetungen ber Organempfinbungen unb ber ©efühle, ba« 3ch ft*

«nber«, ftch „fremb" »orfommt (wa« freilich ein 3benfität«bewußt- 
fetn »orau«fefst).

5. Übrigen« iff bie 3chjugehörigfeit ber Ertebniffe nicht bei 

allen al« bte nämliche anjufehen. <2Bährenb bei Ertebniffen in- 

telleftueller Art ba« 3ch fojufagen ganj im ©egenffanb aufgehen 

fann, tff ba« bei manchen Erlebniffen be« <2öolten« unb gühlen« 

ganj anber«. <2Denn ein SBtllenöenffchluß im Kampf gegen anber« 

gertchfefe 9JZoftoe gefaßt ober frof> äußerer ober innerer Hemmniffe 

»erwtrfltchf Wirb, fo wirb babei ba« Lotten unb Hanbeln in be- 

fonberem STCaße at« Ceiffung be« 3ch erlebt, frrner werben bte 

©efuhle, fofern fte nicht peripherer Natur ftnb (»gl. S . 282), al«

3chjuffänbe un« bewußt. ®a« 3ch aber, »on bem wir bei ber
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Betreibung ber Erlebntffe au«fagen, baß c« ftch anffrengt, baß 

e« traurig ober erhoben, ärgerlich ober begeifferf iff, ba« bürfen 

Wir boch t»ohl fetbff ju bem in ber Erlebni«wahrnehmung Bor- 

flnbbaren rechnen; unb ber Begriff „Setbffwahrnehmung" bürffe 

gerabe gegenüber berarftgert Erlebntffen ju Ned)t beffehen.

QBährenb ba« 3ch, fofern wir e« al« Subjeff infetleffuelter 

Ertebniffe »orftnben ober hinjubenfen, fojufagen für alte 3nbt»tbuen 

gleichen Eharafter trägt, nimmt ba« 3ch »ermöge feine« ^Bollen« 

unb gühten« &ie mannigfachften tnbwibuelten Au«prägungen an. 

E« iff babei nicht nur »on Snbioibuum ju 3nbi»ibuum »erfchieben, 

fonbern e« änbert ftch aud) in bemfetben 3nbt»ibuum, ohne baß 

bie« beffen 3bentität«bewußtfein nofwenbig Eintrag tun muß. ®ie 

pafhologifchen gälte ber fogenannfen ©eperfonatifafion beweifen 

freilich, baß ftarfe Anbetungen in ben ©efühten unb »ielleicht auch 

in ben (mit ben ©efühlen meiff fo eng »erfchmotjenen) ©emein* 

empftnbungen ben Patienten ihr eigene« 3d) fremb erfreuten läßt, 

unb ihnen 3 weifet »erurfad)t, ob fte noch biefetben feien.

®arau« barf man nun freilich nicht, Wie manche P ro lo g e n  

e« tun, fchtießen, ba« 3d) fetbft beffehe in ©efühten ober ©emeinemp- 

ftnbungen. Anbererfeit« wäre ei wieber übertrieben, wollte man 

ba« 3ch nur bann at« jum Bewußtfein gehörig anerfennen, wenn 

man e« abgefonbert »on feinen 3uffänben Wahrnehmen fönnte. Auch 

bet ber äußeren B3ahrnehmung fehen wir ja nicht bie garben unb

— abgefonbert ba»on — ba« ®tng al« „Träger" ber garben, 

fonbern in unb m it feinen Eigenfehaffen unb 3uffänben ffeltt ftch 

un« ba« <®ing bar. Entfprechenbe« gitt für ba« 3d>.

6. ©a« ©efagfe mag genügen, um bie Sd)Wierigfeifen ju »er- 

anfd>autichen, bie bereit« ber befchreibenben Pfpchologie an bem 

Sch-1Problem erwachfen. ^Bte fteht nun bte ejplifatioe baju?

Abermat« orientieren wir un« an bem Sprachgebrauch, um 

feffjuffetten, baß wir mit 3d) auch Seetifche« bejeichnen, ba« ft<$ 

al« fotche« nid^t in ber Setbffwahrnehmung aufroeifen läßt. Hier

her gehören Au«fagen, wie: ich &in gefreit, tapfer, mitleibig ober 

ba« ©egenteil ufw. Kurj wir fehen in bem 3d) nicht bloß ba« 

Subjeft ber einjelnen Erlebniffe, fonbern wir erbtiefen in ihm eben

fo ben Träger »on mehr ober minber bauernben Eigenfchaften unb 

gähigfeiten, b. h. »on ®i«pofitionen ju Erlebniffen, wobei auch ba« 

©ebächtni« al« ein 3nbegrtff »on ©i«poftfionen aufjufaffen tff. 

©erabe baß Ertebniffe berfelben ©attung bet »ergebenen 3nbi*



»tbuen ein »erfd>tebeneg ©epräge tragen, ba* biefe 3nbi»ibuen mehr 

ober mtnber bauernb d>arafterifterf, foü feine ©rflärung barin finben

m  *'1 f  f  annimmt' feme ©genart in ben
©riebntffen befunbef. gur bag populäre 'Bewu^tfein ift bag freilich

2  , * T  ^  ^ nna?me' f®«*«» eine fefte Überjeugung. ferner 
g It eg heute nod) »telen als eine Selbff»erftänblichfeit, ba& biefeg 

reale ©twag eine fubftantiette Seele fei. <3Bar eg ja bod, fo gar 

bet ben tft ofop&tfaen ©entern bis auf <oume faff ©emeinqut

2 1 ^ “ *  s" ,e in 6tt

cftfH PrUberc'rb5 fe-trnUn aKerbin^  ^eufe w ber wiffenfchaftlichen

ä  r ? tmmUö9' * *  bie 6elt,M ™ h m u n g  nur 
Ül 1 * ©eföeNffe ttnb Suffänbe »orftnbe, bajj atfo bie grage, 
ob eg eine fubffanttelle 6eele gebe, nid)t ber Kompetenz ber be- 

f^retjenben pft)d>ologte unterliege. Qlber aud> bie erflärenbe 

Pf9d)oIogte burfte m t^rent gegenwärtigen 6tanb faum in ber 

tage fern, für ftcf> allem btefeg Problem ju entleiben, benn ei 

mtc R,eifteict)cnben mefap£)t)ftfc£)en unb erfennt-- 
erjielt ift 6 ^ettfragen, über bie nod) bureaus Jeine Einigung

7 .m t  woKen ung ^ier be^alb barauf befc^ränfen, in bem 

Seelenproblem bag relatt» ©epcherte »om Problematiken abju« 

grenjen unb bte Probleme felbff unb bie Wid)tigffen £öfungg»er- 
fud)e furj ju fiteren . M

Imh ? ? e" nf !?a"  flĉ  baran erinnert, baß piato in Kopf, <Bruff

Ä eLn b l?  l  öer^ iebener Seelenteile, Slriffoteleg im 
cu • etgenfltd)e Seelenorgan fah, fo erfennt man, ba& bie 

enge ‘B e j a h u n g  beg Seelifchen ju  ©e^>irn- unbRer»en= 

fh ff ent ferne ©enfnofwenbigfeit ift, fonbern eine Statfarfje, bie erff 

burd> Erfahrung ftcf)ergeftellt werben mufjfe. <2lllerbingg barf fte 

aIf . fef^efteöt bejetchnef werben, ©ie wichtigsten Beobach
tungen, bte bafür fpredjen, ftnb folgenbe: 3n ber Sierrei^e jeigt 

ftch ein Paraüeltgmug tn ber Äöherentwidlung ber feeliföen gunf- 

tonen emerfetfg unb beg Reroenfoffemg anbererfeitg. 3ngbefonbere

l !  j -*a ? l erUnrS b£Ö ® ^ irn9m id>tö O'« ^er^ältnig jum Körper- 
fl trfjt) bebeutfam für bie Steigerung ber Snfelligenj. <Bei 

rungen tm <2Bac^gfum beg ©e^irng, befonberg ber ©roj^irn*

Wi«f!unn^ f \Ül?  ««f «iebriger ©nt*
364 Entfernungen unb Verlegungen ober ©rfranfrmgen

einjelner ©ehirnteile ftnb bei Sieren unb 5Jienf<^en begleitet öom 

‘Slugfall ober ber “Beeinträchtigung gewiffer feelifctier gunftionen.

8. ©g fragt ftd) nun, wie biefe enge Vejiehung jwifchen bem 

Seelifdjen unb bem ©e^irn- unb Reroenfhffem, fpejiell ber ©rofj* 

himrinbe, ju benfen fei. Qllg wiffenfd)aftlid) überwunben barf 

heute gelten ber ^ a t e r i a l i g m u g  rabifalffer gaffung, ber be* 
Rauptet, bag Seelifcfye fei eine Stoffliche ‘2lugfd)eibung beg ©eljirng 

ober ein “Bewegunggoorgang im ©el)irn. ©enn bie Selbffbeobadjtung 

jeigt mit jwingenber ©»ibenj, bafj bie ©rlebniffe Weber Stoff noch 

©e^irnbewegung ftnb unb aud) burd) bie fchärfffe ‘Slnatyfe nicht 

barauf jurüdgeführt werben fönnen. (2lnbererfeitg erweifen ftd) 

biefe ©rlebniffe alg etwag fo unjweifelbar <3Birftid)eg, baß bie »on 

manchen SCRaterialiffen aufgeftellte Q3ehauptung, eg fäme i^nen 

nur eine Sd)einefiffenj ju im 93ergleid» ju ben allein realen förper- 

lieben Vorgängen, hinfällig ift. ©enn wenn man etwag alg „Schein" 

bejei^net, fo mufj man ben i^m jugrunbe liegenben Wahren Sac^* 

»erhalt angeben fönnen. ©ie feelifcfyen ©rlebniffe erweifen ftd) aber 

»or ber Setbftwat>rnel>mung unb ber 5lnalpfe alg ein wirflic^er unb 

fefiftellbarer Sac^ö erhalt.

SEfteiff befc^ränft ftĉ  t>eute ber 'SJZaterialigmug auf bie ‘Be

hauptung, bafj bie feelifdpen Vorgänge ‘SJirfungen ober — wie 

man nod) »orftd>figer, bod) jugleid) unflarer ft<̂  augbrüdt — „gunf> 

tionen" öon ©el)irn»orgängen feien, ©amit ftnb aber bte feelifd)en 

projeffe in itjrer fpejiftfd)en 93erfd>ieben^eit »on materieüen an* 

erfannt unb ber SEftaterialigmug aufgegeben, ©enn biefer beftefit 

feinem wefentlic^en ©e(;alt nac  ̂ in ber metapl)V)ftfd)en <2lnftc f̂, baft 

alleg Seienbe Materie unb aüeg ©efc^ehen “Bewegung »on SERa* 

terie fei.

9. Räumt man bie ©jiftenj beg Seelifden alg eineg »om 

Materiellen ober pi;hftfd)en »erfd)iebenen t2öirflidifeitgbereid)g 

ein, fo ergebt ft<̂  bie weitere grage, ob bag Seelifd>e lebiglic  ̂ alg 

Projefj ju faffen fei wie bie »on 'SBunbt, Paulfen u. a. »ertretene 

„“Slftualitätgtljeorie" behauptet ober ob — bei aller “Slnerfennung feeti* 

fct>er Projeffe — boĉ  aud) ber Subftanjbegriff auf bag Seelifd)e 

^Inwenbung ftnben bürfe — wie bieg bie fraktionelle <2Infic^t an* 

nimmt, ©ie ©rörterung biefeg ©egenfafjeg fü£>rt in weitere Streit

fragen hinein, ©enn bafj bag Seelifdje, fofern eg bewujjt iff, 

burctyaug bag ©epräge beg gließenben, beg blofjen ©efdje^eng jeige, 

»oirb eigentlich »on feiner Seite beffritten. ©er fubftantieüe <£̂ ava£ter
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-  « n b S (  *“  ®rt‘ätU"8 m  angenommene
. . ̂  »ertreten. Freilich wirb Die Verechfiauna

6 ? nfff eme^ "Unbmu^  W ^ * n "  felbft 5>art angefo*ten 
Außerbem fragt eg ftc£>: wie ift Da« Verhälfnig beg ^fttcbifcben 

(fei eg nun ibenftfd) mit bem Gewußten ober umfaffe eg au* Un- 
<»ufj(,e> J , be„ ^ p Wen; frtjiea JU m J

gangen ju benfen: atg ein faufateg ober nicht. JÖier begegnen wir 
bem 61. . «  be, 93.«t.to  „Wedtfetoirtung- SK|Wen3 |eit m i 

Seele «nb benen be« fogenannten ,P|>)<fl0P!)ilpfclim ^laralleliSmu«-

r* ,  1  t m n }'* ^ nnaN e  eineg unbewußt ^fücbifcfcen 
a berechtigt bargetan iff, fann bie Äppofhefe einer „fubftanjiellen" 

eeele ernftjaft btöfutiaf werben, ©er 6inn biefer Äppothefe be

ffeht freilid) mc^t barin, baß man bie feelifchen 'ftmeffe an ein 

„ftarreö Wirf(id)feif^Iö$d)en'' anheftet (wie ^autfen fpottet). ©ie

f e n b L f ^ ' ?  T  T i  e tam ß ' ^ °U*' f0nber" aU etwa* £e‘benbtgeg, ̂ .attgeg ju benfen. 6ie iff aud) nicht fd)terf)fhin einfach 

fonbern Em^eit beg Mannigfaltigen. M it berühre oon bem 

fubffanfieaen Eharaffer foil, abgefehen oon biefer Einheitlid)feit 

relattoe Selbffanbtgfetf unb ©auer ber Seele behauptet werben'

? C9fCr SeeIe al* "ein 00m ©e^irn üerfd)iebeneg 
etnf)ettltd)eg, bauernbeg, realeg Etwa«, bag jum Vewußtfeingffrom 
» m m  beeiden <B,,W lniä in ^  

wiffenben Subjeffg unb ber immanenten Urfadje".

mit h ü 'o f V * *  inn‘9en ^ fê un9 5»t>tfĉ )en Ceib unb Seele iff 

Z r l £  ^  T *  W tantî  Seele natürlich nod, nichfg 
über bte Frage etneg Fo r t le b e ng nach b em S o be  entfcbieben 

3war bittet jene Anerfennung bie MöglichEeit, biefe Frage ju be- 

ja^en, aber eine Entfdjeibung berfelben fann nicht burd) bloße 3er- 

glteberung beg Seelenbegriffg unabhängig oon Erfahrung („a priori“)

» Ä n n S r  m * £ a *  6ie * * # * *  -  t a J h L f t h i  
oom Wft|d>en -  alg immateriell, alg unräumlich benfen muffen

Sie fann alfo aud) nicht in ber Weife ihr Enbe ftnben, wie ber

o gantfd;e Körper, baß er ftch in feine Seile auflöff. Aber fte

bm <3- I /  s ? p  l be emfaĈ  JU aufhören. Ob bie Seele

h sÜt,erbaUere' fann auf empirifchem
W  ge entfliehen werben. ©te Spiritiften unb Ottulfiffen behaupten

ben empmfchen Vernetg bafür erbringen ju fönnen. Mifdjte ft*

nur nicht tn btefe angeblichen Veweife fo oiel fritiflofe ^bantafie

ober gar abftchtltche Säufctmng! ©ie M engen ftnb eben an ber

Frage ber Fortejiffettj nad) bent Sobe fo ftarf praEfifch interefftert, 

baß eine ruhige, fachliche unb rein theoretifche Vehanblung beg 

‘problemg oielen unmöglich ©erabe beghalb aber follte bie 

Wiffenfchaftliche cPfpc^ologic ftd) oon ihm nicht fo oöllig fernhalten, 

wie eg in ©eutfchlanb higher gefächen iff. ©ag Material oor 

allem, bag bte englifd)e Society for psychical research gefammelt 

hat, follte einer oorurteitgtofen Prüfung unterjogm unb Verfuge 

mit Mebien aud) oon ernffen wiffenfchafttichen Forfchern bei ung 

oorgenommen werben. Eg muß ftch kttrch geeignete Verfuge mit 

Veffimmtheif entfdjeiben laffen, ob bte angeblichen Vefmtbungen 

Verstorbener aug bem Unbewußten ber Mebien felbff ftammen ober 

nicht. 3ff lefjtereg ber Falt, fo müßte weiterhin ber 3nhatt jener 

Manifeftationen baraufhin geprüft werben, ob er nur oon bem 

betreffenben Verstorbenen herrühren fann. ©aß einjig beftimmt 

organifierte ‘perfonen folgen „Mitteilungen aug bem 3enfeitg" ju« 

gängtic^ wären, würbe bei ben ftarfen Unterfdjieben unter ben 

Menfdjen nicht attju oerwunbertich fein.

Übrigeng hanbelt eg ft^ bet alten biefen Anbeutungen nur 

um Mögtichfeifen, bie ftch eröffnen, wenn man bem Seetifchen einen 

fubftanfietlen Gfparaffer juerEennt. ©aß mancherlei bafür fpridjt, 
haben wir bereifg gefehen.

11. ©iefe Frage hängt aber auch jufammen mit ber (£nt- 

fd>eibung ber Alternatioe: We<hfetwirfung ober pfpcho- 

Phhftfd>er 'para l le t igmug? £ehnt man mit bem leiteten 

jebe faufate Vejiehung jwifcf)en Seetifchem unb Körperlichem ab, 

|o tft eg natürlich unmöglich, bie retatio bauernben ©igpofttionen, bie 

n>tr jur (Srflärung oon Vewußtfeingoorgängen anjunet;men haben, 

atg materiell ju benfen; fte müffen fetbft pfpd)ifcher Ratur fein. So 

fpricht faftifch eine ®ntfd)eibung für ben pfhchophhftfchen Karaite* 

ligmug aud) jugunffen berSubffanjiatitätgtheorie, wenngleich manche 

Wortführer beg 'paraltetigmug bieg nicht gern einräumen werben.

Wag aber ben Streit jwifdjen ‘paratletigmug unb Wechfel- 

n>trfung betrifft, fo fcheint bereit« bie oorwiffenf<^aftlicf)e Erfahrung 

nnjweibeuttg auf bie teuere htnjuweifen, wie fte benn auch oon 

angefehenen 'phtlofophen unb 'pfychologen aller 3eiten angenommen 

Serben iff. 3n ber Sat: jeigt nicht bie Erfahrung, baß materielle 

^eije unb bie burch fte auggelöften Erregungen in Reroen unb 

®ehtrn Entpßnbungen unb Wahrnehmungen oerurfachen? Unb 

ewirfen nic^f ©efühte unb Affefte Augbrudgerft^einungen alter



Art unb <2öiUen$atte förderliche Bewegungen? greilich, Hume 

^at un« »orftchtiger gemacht gegenüber bem ©tauben, bap ein 

Kaufal»erhältni« fetbft bireft wahrgenommen werben fönne; unb 

wenn regelmäßige golge ein Kriterium für ba« Borhanbenfein einer 

urfädjtichen Bejietjung fein fotl, fo fann boch in ben hier in Be

tracht fommenben gälten nicht mit Sicherheit entfliehen werben, ob 

jwifchen Bewußtfein«»orgängen unb ben fraglichen Projeffen in ber 

©roßhirnrinbe seitliche golge ober ftrenge ©leichjeitigfeit befteht.

Aber immerhin werben wir bei ber gegebenen Sachlage an ber 

Annahme einer (2Bechfelwirfung fe h lten  bürfen, wenn nicht ent- 

fcheibenbe ©rünbe bagegen fpred)en. Über folche glauben aller« 

bing« bie Bertreter be« Paralleltämu« ju »erfügen. B3ir wollen 

bie wicl;tigften anführen unb babei auch bie Etnwenbungen ber 
©egenfeite berücfftchtigen.

'Söechfelwirtung, fo erftärt man, fann nur ju>ifd)en ©teichartigem 

fein; jwifchen materieUen unb immateriellen Borgängen ift fte un- 

bentbar. — Diefem Argument hält man entgegen, baß für bie 

Anwenbung be« Kaufalgebanfen« nach ben überjeugenben Dar

legungen Hume« unb Kant« nur Borau«fe<jung fei: bie regel

mäßige gotge unb eine gewiffe quantitative Korrelation, berart, 

baß ber ftärferen Urfad>e auch bie ftärfere <2öirfung entfpreche.

9D?an wenbet ferner gegen bie SBechfelwirfung ein: bie Kaufalität 

innerhalb ber förperltchen Natur fei eine gefchtoffene; materielle Bor

gänge fönnten nur burch materielle Urfachen heroorgebracht werben 

unb nur materielle SBirfungen haben. ©iefe Borau«fet$ung ber 

gefchtoffenen Naturfaufalität prei«geben, bebeute an ber ftrengen 

©efe^mäßigfeit ber materiellen Borgänge jweifeln unb unfontroltier* 

bare fpufhafte Eingriffe »on ©eiftern in bie Natur für möglich 

halten. — Demgegenüber betont man, bie faufalen Bejiehungen 

jwifchen bem Pfpdnfchen unb Phhftfchett fönnten fehr Wohl al« 

gefetjmäßige unb infofern al« erfennbare unb fontrotlierbare gebaut 

werben, gerner hat man bte Kritif, bie ber „Neo»itali«mu«" an 

ber rein tnechanifchen Deutung ber £eben«»orgänge übt, unb ba« 

Bewei«materiat, ba« er jugunften ber Annahme pfpchifcher gaftoren 

in ben organifchen Bkfen anführt, im Sntereffe ber <2öechfel- 

wirfung«theorie au«gebeutet. BJenn aber fchon große Schwierig- 

feiten be|tehen, bie £eben«äußerungen ber Tiere rein mechanifch, 

alfo ohne pfpchifd>e, jwedootl wirfenbe gaftoren, ju erflären, fo 

Wachfen biefe gegenüber ben menfd)lichen Hanblungen noch beträcht- 
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lieh- E« muß boch al« eine fd>ier untö«bare Aufgabe erfcheinen, 

Wenn j. B . alte bie Schreibbewegungen, bie ein Kant au«gefül;rt 

hat, um feine „Kritifen" ju fchreiben, ohne Bertidftchti- 

gung ber ©ebanfen, bie burch fie Au«brucE fanben, erftärt 

werben follen; ja, wenn bie ganje SO?enfd;>heit«gefd)id;te nad; ihrem 

äußeren Berlauf at« ein °Probuft »on — Automaten ftch barftellt.

Dtefen fchwerwiegenben Bebenfen fehen aber bie Anhänger 

be« paralteti«mu« eine Erwägung entgegen, bie fie fchon allein 

für entfeheibenb hatten: bie Annahme einer <2Bechfetwirfung »er= 

ftoße gegen ba« ©runbprinjip ber ganjen mobernen Naturforfchung, 

ba« Prinjip »on ber Erhaltung ber Energie. ‘Söerbe Pfpd)ifche« 

burch P^hfiföe projeffe »erurfacht, fo gehe ein gewiffe« Quantum 

phhftfcher Energie »erloren; anbererfett« müßten feelifd;e Einwirfungen 

auf ba« ©etriebe ber ®ehirn»orgänge bie Summe ber phhftfchen 

Energie »ergrößern. — Um biefen Etnwanb ju entfräften, haben 

bie Berteibiger ber 'SBechfelwirfung »erfchiebene <333egc eingefchtagen. 

So haben manche ftch bafür au«gefprochen, ben »on ber Natur

wiffenfchaft anerfannten Energieformen, wie d)emifd)e, eteftrifd;e, 

thermifche Energie, eine pt;l)ftfche at« befonbere Energieform jur 

Seite ju ffetlen, bie in jene nach bestimmter ©efe^mäßigfeit urnfet)-- 

bar fei. gretlid; fönnte biefe Annahme »on ber gorfchung erft 

bann frud;tbar gemacht werben, wenn e« gelänge, jene angebliche 

pfhchifche Energie ju meffen unb ihr phhfifche« Äqui»alent feftju- 

ftetlen. — gerner erftärt man: ba« Pfpchifche wirft auf bie phh

ftfchen Energien im ©ehirn nur au«töfenb unb regulierenb, unb bie« 

ift benfbar, ohne baß ba« Quantum berfetben »ermehrt wirb. Aber 

bann bleibt bie grage, ob nicht bei ber Berurfachung »on Pfp- 

chifchem burch PhhftfcheS ein Bertuft »on phhftfcher Energie ein- 

tritt, noch offen. — Enbltd; macht man jugunften ber <2ßed;fel- 

Wirfung fotgenbe« geltenb. 3n bent fogenannten Energieprtnjip 

mußten jwei Beftanbteile unterfd)ieben werben: ba« Äqui»alenj-- 

unb ba« Konftanjgefeh. Erftere« befage tebigtich: wenn phhfifche 

Energien in Au«taufch treten, »ottjieht ftd; biefer nach gefe^mäßigen 

Berhältniffen, unb e« geht babei nicht« »erloren; über ba« abfolute 

Quantum ber Energie überhaupt ift babei nid;t« beffintntf. Da« 

Konftanjgefeh erff füge bie weitere Borau«fe$ung hinju: Diefe« 

Quantum fei enblich unb fonftant. Konftant fei aber bie Energie- 

fumme nur in einem „gefchloffenen" Shffem. Daß bte SSett ein 

Wiche« fei, liege in ihrem Begriff; ob aber bie förperlid;e N a t u r
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bafür ju gelten {?abe, fei gerabe eine offene frage, ©egen ibre 

Bejahung fpreche all ba«, toa« ftĉ  gegen ben ©ebanfen ber qe* 
fd;loffenen Naturfaufalität anführen laffe.

r  *? bte BorauSfeSung, baß bie Natur ein gesoffene«
elftem h l b e ,n t j f  ein bloße« ^robuft oon Boreingenommenheit 

ober lebtgltd) ^obefad)e, fonbern fte hat ftch in ber ©urchforföuna 

ber anorgatttfehen SBelt al« fehr fruchtbar ertoiefen unb ftcfo ftet« 

oewa^rt, aber im eigentlichen Sinne benfnoftoenbig iff fte nicht.

an &at freiIiĉ  au$  »erfucht, bie ©ültigfeit biefer Borau«fet?una 
unb bannt bte be« Konftanjprinjip« für bie organise <2öelt eben-

S ? % r r f^ eWdfen- 9?ubner ^at an Tieren, Atwater an 
weenfehen ben Nähmet« geliefert, baß währenb Wochen ber ©nerqie-

oorrat ber afftmtlierfen Nahrung unb ber abgegebenen <2öärme faß

ganj genau übereinftimmen. Aber felbft gegenüber berartigen Ber<

• ff Jĵ e n n bletben ben Berteibigern ber SBechfelwirfung qe-

wtffe ©tnreben möglich- ©ie «einen ©ifferenjen jwifchen ber auf-

genommenen unb ber abgegebenen ©nergie (welche jene frrfdier

auf bte ynoermetblidjen geiler fold>er Unterfudnmgen jurüdfübren)

frf .3!'d;fetff' fflreine ®nergieeinbußen ober -junahmen bem 
Au«taufch mit bem feehfdjen ©ebiet jujufd)retben, wobei aueb bie

n?itÖ' bei jenem ^ u*taufö  Umwanblung 
oonphhftfcher Energie in pf^ifc^e unb Nücfoerwanblung ftd, un- 
gefa^r bte <2öagfd>ale halten. 1 ^

mi* bem aöem bie Ö«ße Streitfrage nicht 
»erben. Nur fo o.el n>trb man behaupten bürfen: jwar ernft unb 

gett)tcbftg, aber nicht oon jwtngenber Überjeugunggfraft ftnb bie 

Unwanbe, bie man gegen bie Annahme einer A3echfelwirfunq oor- 

gebradjt hat; anbererfeit« fte^en auch ber paralleliftiföen Theorie 

ftarfe Bebenfen entgegen, ©ie Pfpdjologte ift oon fich au« nicht 

tn ber Cage, ba« problem ju löfen; ob e« bie STCetaphhftf jet>f 

fchon ober in abfehbarer 3ufunft oermag, muß nad) unferen Aus
führungen al« jweifelhaft gelten.

■ f.* 12‘ ? ie. I” ber. ® e3enn,ar* ^errfchenbe ntoniffiföe ©eifte«* 
rtjfung begünftigt bte paraüeliffifcEje Theorie, ©iefer 3Roni«mu« 

aßt juoem niedrere nähere Au«geftaltungen ju, fo baß SOZenfcben 

oon recl)t oer|chtebenen Uberjeugungen ftd) ju ihm befennen fönnen. 

(zntweber man fteht (mit Spinoja) im Körperlichen unb im Seelifchen 

jwei gleich reale ©arffeUungen be« einen <2öeltwefen«, ober man

erblidt im S e e le n  nur eine Art Begleiterfcheinung be« Körper-
0/u

lid£)en (womit ber SOZontSmu« ftch bem (2)?aferiali«mu« näl;ert); ober 

ertblid̂  tnan gibt bem l30Zoni«mu« eine <2Benbung jum Spiritual«- 

mu«, inbem man ba« Körperliche für eine bloße (£rfd)einung«weife 

eine« im ©runbe pfhdnfchen ABeltprinjip« anftehf, ba« mir in ben 

feelifchen Borgängen biretter unb in abäquaterer ‘Sßeife erfaffen — 

eine Auffaffung, al« beren bebeutenbfte Vertreter in ber ©egen- 

Wart 'Jßunbt unb Herman« genannt feien.

©« ift übrigen« ju beamten, baß man mit ^ftoniSmu« nicht 

nur bie liberjeugung oon einem einheitlichen 2Beltprinjip meint, 

fonbern auch bte oon ber prinjipiell gleichartigen Befd>affenheit ber 

organifchen unb ber unorganifdjen Natur unb oon ber Einheit oon 

©oft unb ÊBelt. Hn« geht hter nur bie erfte Bebeutung be« 

3DZoni«mu« an. 3n iöinftcht auf fte wirb aber oielfach oon ben 

‘SJioniften ber ©egenfatj, in bem fte ju ben ©ualiften ftehen, für 

fchroffer angefehen, al« er tatfächlich ift. ©ettn auch fie müffen ben 

in ber (Erfahrung gegebenen Unterfchieb be« Körperlichen unb See* 

tifchen al« trgenbwie im QBeltprinjip ttmrjelnb anerfennen; au« 

einem fchlechthin einfachen unb abfolut einförmigen Prinjip läßt 

ftch feine 3n>eiheit ober Sftannigfaltigfeit ableiten ober nur begreif

lich machen. Anbererfeit« fuchen bie ©ualiften ebenfall« burd) bie 

Sehre oon ber ‘Zöechfelwirfung unb bie (übrigen« fdjon oon Ari

ftotele« oertretene) Annahme, baß bie Seele jugleich ba« formenbe 

unb belebenbe Prinjip be« Geibe« fei,- ber nioniffifchen frrberung, 

ba« SBirfliche einheitlich jufammenjufaffen, Nennung ju tragen.

©er ©egenfatj ift alfo nicht fo unauSgleichbar, tt>ie e« oft au«* 

fteht, unb ber ©uali«mu« oerbient nid;t eigentlich bie geringfehä îge 

Behanblung, bie ihm in ber ©egenmart oielfad) juteil toirb.

B ierunb j ioan j ig f te«  Kapite l

^ft)cf>ologie unb 5BeItbilb

1. ©ie (Erörterungen über ba« Ber^ältni« oott Seele unb £eib, 

»on Pftjchifdjem unb PhPftfdKtn leiten un« ju ber frage, welchen 

Beitrag bie Pftychologie ju unferem ‘Jöeltbilb leiffet, b. h* wa« fie 

fclbft al«  toefentlichen € r fenn tn i «e r t rag  l ie fert ,  unb 

U>a« fie fü r  bte anberen ^JBiffenfcfjaften bebeutet.

371



'Sluf ben erffen Seit bet Stage gibt eigentlich i>ieö ganje 

Vudj Antwort, aber hier fei boch weh einmal auf baS Sßichtigffe 
furj hingeu>iefen.

®ie Pfpchologte erfchliejjt baSjenige ©ebiet ber <2Birflichfeit, 

baS für unS baS näd>ffliegenbe unb bebeuffamfte ift, unb baS bod> 

über bem einfeitigen Sntereffe für bie materielle <333ett fo leicht oer- 

geffen ober oerfannt wirb, weil biefe fo wuchtig unb greifbar ba» 

fteht, unb weit ber Kampf umS ©afein unfer Sinnen unb brachten 

fortmährenb auf fte lenft. So fehr unS aber auch bie Pfpdwlogie 

bie Hinneigung junt M a t e r i a l i s m u s  oerftehen läfjt, fo ift fie 

eS jugleich, bie ihn aufs grünblidjffe wibertegf.

Sie bewahrt unS auterbem oor jener einfeitigen Über» 

fdjät jung beS phhf ifal i fchen <2ßelfbi lbS, bie in ihm bie 

„wahre SBirflichfeit" (wenigftenS ber <2lufjenwelt) erblicft.

©S fomntf unS nicht in ben Sinn, bte Berechtigung unb ben 

Söert ber phhftfalifd)en gorfchungSarbeit ju beftreiten, aber eS 

barf boch nicht überfehen werben, bafj fte nur eine ganj einfeitige 

unb unoollftänbige QBeltanftcht liefert. ©aS iff fein Vorwurf 

gegen fte, nur eine Mahnung für bie, welche ihre ©rgebniffe über* 

treibenb mitbeuten. 3ebe <2Biffenfd)aff mut einfeifig fein, mut 

»on einem bestimmten @eftd)fSpunff auS ihr Objeft betrachten. So 

iff eS baS gute Recht ber *pfo>ftf, wenn fte einfeifig ihren V lid  

lenft auf baS, waS unabhängig t>on ben erfennenben 3nbioibuen in 

Raum unb Seit efiftierf, unb bat fte biefeS Reale — unfer 2lb» 

ffraftion oon feiner ©rfd)einung im Vewutffein — objeftio ju be* 

ftimmen unternimmt, ©ben barum muß fte oon all bem abffra» 

hieren, WaS burch baS ftnnlid>e ‘SBahrnehmen, baS gühten, Ve» 

gehren unb <23ertfchä§eit ber M engen erff an unb in biefer <2Belt 
^Birflichfeif erhält.

‘Slber i|f nun jene Realität ber Phhftf, bie burch biefe grunb* 

fätjliche ‘Slbftraftion allen Sßert unb altes Geben, unb baju <2Bärme 

unb garbe, ©uff unb Klang eingebüfjt hat — ift fie bie „wahre 

SBirflichfeit"? Rein, jur „wahren", b. h. jur ooUffänbigen <2Birf* 

lichfeit gehört aud, alt baS, wooon bie Phhftf abffrahierf, unb waS 

fte ber Pfechologie überlaffen hat; fo oerwanbelf biefe erft bie 

leblofe unb eintönige „Rad>fanftcht" ber Phhft* in bie „SageS- 

anfid,t" ber wirflid, erlebten 933elt. Rieht mehr bliden wir auf biefe 

in falfdjent '2öiffenfd)aftSffolj wie auf eine ‘SluSgeburf unbelehrbarer 

Raioifäf herab, fonbern wir freuen unS, oon ben wirflid)feifSfremben
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'Slbftrafttonen ber (2Biffenfd>aft heimfehrenb, nun mit vertiefter unb 

geflärter ©inftd>t bie 'Jßunber beS Gebens unb feiner 93öirflicf)feit 

flauen ju fönnen.

“2lber nicht nur Wiber jenen einfeitigen RafuraliSmuS, ber baS 

pfhdüfd^e oergifjt unb baS Phhf^alifche überfd>ä$t, hat bie Pfhcho- 

logie ben Kampf ju führen: fte hat aud) bagegen ©infprud, ju 

erheben, bafj man bie pfhdwlogifche VefrachtungSweife auSfchliefj- 

lieh anwenbet unb fo auS ber Pfhchotogie in ben „Pfhdjolo- 

giSmuS" gerät.

Äat man ftd, einmal grünblich oon allem Materialismus be» 

fehrt burch bie ©inficht, bafj alle materielle SBtrflichfeif für unS 

nur ba iff, fofern wir Vewufjtfein, alfo eine Vorffellung oon ihr 

haben, fo liegt ber gehlfchlufj nahe: ©ie ‘JBelt iff meine Vor

stellung ; Vorffellung ift etwas PfhdjifcheS, alfo ift bie ganje QSBelt 

pfychifd,. So gelangt man jum „PfhdjomoniSmuS", bem gro» 

feSfen ©egenffitd beS Materialismus.

©S ift fein erfreuliches 3eid)en für bie in naturwiffenfd>aftlid)en 

Kreifen herrfd>enbe pft)c^ologifd;e unb erfenntniStheoretifd>e ©inficht, 

bat oorwiegenb bei Raturforfchern biefe beiben extremen ‘Slnfichten 

Wortführer unb Anhänger gefunben haben. Vegünffigenb wirfte 

hier nod, ein an fid, berechtigter Saffachenftnn in feiner Ver» 

engung jum „VewuttfeinSpoftfioiSmuS" („©onfcienfialiSntuS"). 3n 

ber Überjeugung, bat nur VewufjtfeinSinhalt baS unS unmittelbar 

unb pofitio ©egebene fei, lehnte man alle bewufjtfeinStranfjcnbente 

Realität als „metaphhftfd)" ab — ein Sd>lagwort, baS noch £eute 

für oiele „naturwiffenfd>aftlid>" ©enfenbe jur ‘Jöiberlegung ooll» 

fommen genügt. Unb inbem man im Vewufjtfein nur bie an* 

fraulichen 3nhalfe, bie fojufagen greifbaren unb mafftoen ©lemente 

erfaßte, gelangte man ju ber Vehaupfung, bie 3Birflichfeit beftehe 

eigentlich nur auS ©mpftnbungen. ©afj biefe Gehre MachS fo 

Parabof war, Steigerte nur nod; ihre imponierenbe c2öirfung, unb 

bat ein pofitioiftifcher Raturforfcher fte oortrug, jerftreute jeben 

^erbacht, bat f>e nur — philofophifd>e Spefulation fei.

©ine Sorgfältige Slnalhfe unb jutreffenbe ©harafferifterung ber 

9Ute bes „©egenffanbSbewufjtfeinS" reicht auS, um oor folgen 

Pfhchologiffifd>en Slbwegett ju behüten. Kein 3weifel: oon allem, 

Was überhaupt im praftifd>en Geben wie in ber <2Biffenfd)aft bemerft 

»nb erfannf wirb, müffen wir ein Vewufjffein haben, aber wollte 

man barauS fchliefjen, bat alles beShalb nur VewuttfeinSinhalt,
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alfo „cPft)d)i1cheg )ei, fo batf matt aud) »or ber Konfequenj nicht 

jurüdfcheuen, bafj bie ‘pfhdjologie bie Uni»erfatwiffenfchaff fehlest- 

^in bavfteKe, baß bann j. V . Mineralogie unb Agronomie ebenfallg

— pfpchologifche ©ifjiplinen feien; benn auch tyre Objefte müffen 

Vewufjtfeinginhalf werben, um für ung ba ju fein, ©egenüber 

einem berart rabtfalen ^fhchologigntug erinnern wir an bie not* 

wenbige Scheibung »on Vewufetfetnginhalt unb bewufctfeing* 

tranf jenbentem Objeft (»gl. 6 .137f.). ©ie <Pfo$ologie hat 

lebiglich bie Vewujjtfeingafte (mit ihrem 3nl;alt) ju unterfuchen, in 

benen wir auf bie Objefte ung bejiehen: bie SBahrnehmungen unb 

Erinnerungen, bie Vegriffe unb Urteile, bie <2ßertungg* unb 3Billeng- 

erlebniffe; jebod> bie Unterfud)ung ber Objefte felbff überläßt fie 

anberen SBiffenföaften, mögen biefe Objefte nun reale ober ibeale fein.

2. 3 ft aber einmal bag 9Rtfy unb bag Forfchungggebiet ber 

cpftchologte gegen materialiffifche unb naturaliftifche Anfprüche unb 

bie Kompefenj ber anberen SBiffenfchaften gegen pfpchologiftifche 

Übergriffe gefd)ü^t, bann mufj allerbingg bie Frage aufgeworfen 

werben, in  welchem V e r h ä l t n i s  bie ^ fpc^o log ie  ju  ben 

anberen ‘Söiffenfchaften ffeht.

a) <2Bag junächff bie 3bealwif fenfchaften,  wie allgemeine 

SBertphilofophie, £ogif, Effiif, Affhetif, betrifft, fo haben biefe eg 

mit Objelfett ju tun, benen wir feine »om Vewufjtfein unabhängige 

reale Efiftenj beilegen, bie wir aber bod> »on ben Erlebniffen, in 

benen fte erfafjt ober »erwirflid>f werben, unterfch eiben. So bleibt 

eg j. V . bag augfd)(iefslid>e Recht ber Etfiif, ftttlid)e Sbeale unb 

Rormen aufjuftellen unb banad) ben ftttlid)en Sßert »on menfd>- 

licken ©efinnungen, Äanblungen, Einrichtungen ju beftimmen. 

<2Bollen wir jebod, bie Frage unterfuchen, in welcher <333etfe folche 

3beale unb Rormen in unferem Vewufctfein erfaßt, unb wie unb 

warum fte »on M engen »erwirf licht ober nic^t »erwirllic^t werben, 

fo müffen wir »on pfychologifchen ©eftd)tgpunften aug unb mit 
pfychologifchen Methoben forfd)en.

b) 6d>wieriger ift eg, bag Verhältnig ber ^fy^ologie ju be« 

jwet Äaupfgruppen ber Rea lw if fen fchaf ten ,  ben R a t u r *  unb 

© e i ff e£wiffettfe^affen, ju beffimmen, ja man mufj »orher ju ber 

Frage Pfeilung nehmen, ob man biefe überfommene 3weiteilung 
überhaupt alg ju red)t beffehenb anftel;f.

<2Binbelbattb unb Ridert haben befanntlidi) »orgefdjlagen, bte 

Realwiffenfd)aften banacf) ju unterfcheiben, ob fte „generalifterenb"
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ober „inbi»ibualifterenb" »erfahren, ob fte alfo auf bie ErfennfniS 

»on allgemeinen ©efe^inä^igfeiten beg 6eing unb ©efdjeheng ge* 

ridjtet ftnb, ober ob fte bag Einjelwirfliche unterfud>en. 6o wollte 

<2öinbelbanb bie beiben ©ruppen ber Ratur* unb ©eiffegwiffett* 

fd>aften erfeljen burch &te ber „nomothetifchen" unb „ibiographifchen"; 

Ridert wollte wenigffeng an ber ©teile beg Vegriffg „©eiffeg- 

Wiffenfchaften" ben ber „JMturwiffenfchaftcn" einführen, ba bie Ve-- 

Jtehung auf Kulturwerte für biefe c2ßiffenfd)aftggruppe mafjgebenb fei.

©egen bie ledere Anftdjt möge nur bag furj bemerft werben, 

bafj wir noch allgemein anerfannteg Softem »on Kulturwerten 

haben, »on bem aug in unjweibeutiger <2öeife abgegrenjt unb aug= 

gewählt werben fönnfe, wag alg Objeft beffimmter <2Biffenfd>aften 

SU gelten habe.
(3Bag aber bie £lnterfcf)eibung nach ber generalifterenben (natur* 

wiffenfchaftlichen) unb ber inbi»ibualifterenben (htfforifchen) Methobe 

betrifft, fo taffen ftd) allerbingg jahlreidje Velege bafür beibringen, 

bafj in ben Raturwiffenfchaften bag ©enfen »on ber Feftffellung 

beg 3nbt»ibuellen, Vefottberen jur Erfaffung beg Allgemeinen, 

ftetg ftch 'SBieberholenben »orfc£>reitet unb babei mit Art- ober 

©attunggbegriffen unb ben fogenannfen Raturgefetjen arbeitet; 

wäl;renb man in ben ©efchid)tgwiffenfd)aften bei ber Vefrad)fung 

beg 3ttbi»ibuellen unb bamit beg <3Birflichen »erbleibt (benn nur 3n* 

bioibuelleg iff wirflid)). ©ag Fallgefe^ j. V . ift etwag Aüge* 

meineg, wag für beliebig »iele EinjelfäUe gilt (wenn eg ftch au* in 

feinem einjigen Fall in feiner abftraften Reinheit »erwirtlic^f); 

bie hiftorifchen Vegriffe bagegen, wie Frtebrich ber ©rofje, bie 

Schlacht »on Seban, bie „Aufftärung" bejeid>nen Einmaligeg, 

mag biefeg nun aug einem einjigen 3ttbi»ibuum ober Ereignig ober 

aug einer Anjahl foldjer beffehen (benn aud) Kollefti»afinb Einjelneg).

Aber bei genauer Erwägung jeigt fich boch, bafj auf biefe 

‘JBeife eine reinlid)e S^eibung ber beiben 'Söiffenfchaffggruppen 

nicht »oltjogen werben fann, weil Weber bie Raturwiffenfchaften 

lebiglich auf AUgenteineg, noc  ̂ bie ©eifteg- (bejw. htftorifd)en ober 

Kultur*) OBiffenfchaften lebiglich auf Einjelneg gehen, ©ie ganje 

Ettfwidlung unfereg ©onnenfhftemg J. V . »om Urnebel big ju 

feinem heutigen 3uffanb, ift ein Einmaligeg; nid)t minber bie ein* 

Seinen Stabien feiner Entwidlung. Auch ntu^ bie Raturforfchung 

bei ber Erfenntnig beg Allgemeinen »om 3nbi»ibueü^irfli(^en 

auggehen, um burch 3nbuftion ©efe^mä^igfeiten ju erfennen. Aber
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f/nb b l  f r (bie foId)e ^  ™  «aliftert)

Tu i ’’' J  fonbcrn mit ÄUfe ber allgemeinen
cm •! ! - ba^ q3ê 0nbei'e' ö- baS <2Birflid>e, erflärt werben 

mif S , T  in ben ®e‘f^^iffen[d)aften ebenfalls

n»! 1 £ l m  "  000 a 9ente*nen Weiterungen auS; man benfe 
S? r ,  5 f  "en .me a%emetne (ober »ergleid>enbe) Sprach-, 
Religions*, Rechf$n>iffen|chaff; man benfe an bie Verfudbe, all-

S T *  f* t  Enfwidlung, ber ffaaflid>en, wirt-
Ä  ?-e? !!■ Sefellfe^aftlidjen Vilbungen aufjuffellen. freilich 
Jaben btefe Jtffortfe^en „®efef,e" jumeiff nicht ben grfenntniSweri 

»on Raturgefefjen; fte lagen nicht, wie biefe festeren, efwaS aus über 

3ufammenhange »on elementaren M einungen, fonbern galten ftd> 

gemrffermaten an ber Oberfläche; fte fonffatieren hier rein empirifd,

bie £  r m,t S t  J*? efatiftiJ ~  ***** ^egelmätigfeiten^ 
i V A  , ?fCrCm ^ eburft^  na >̂ Erflärung (im ©inne ber Rafur- 
mttlenpaft) nod> Wenig ©enüge leiffcn, bie aber für eine gewiffe 

merftcjt unb erffe Orientierung über baS gefd)id)tlid)e Geben bien- 

£  “J?. ^ n,:egungen biefen für fpejielle grageffellungen,

r ° r ! l  - fCn erementflrcn 3ufammen^ängen im inbiöibuellen 
£>anbeln ftd; ttahern.

a, ■ ? / f 9t e"  »ielfad) bie Vertreter ber ©eiffeS-
fpejtell ber ©efd)t<$fSwiffenfchaffen biefeS ©uchen nad? allgemeinen 

©efeljen alS auSftchfSloS belächeln ober als Konfequenj einer falfdjett

Umi"tfen> W  >«« Siel ber 
J ?  , erreicht fehen mit ber <frforfd>ung beS

S,e^ ören bann Sewifferma^en bamit auf, womit 
bei Rafurforföer beginnt, mit ber geffftellung beS SatfäcMichen 
baS ja immer ein Einmaliges, 3nbi»ibuelleS if/. '

Aber tatfäd)lid) gehen bod) bie äifforifer, jumal bei ber ©ar* 

ftellung gef^tlid ;er Vorgänge, weiter: fte wollen ebenfalls „er- 

flaren . „Erflaren" bebeutet aber auch hier, ben Einjelfall, etwa

?■ ? afnb[“n9' unter ein allgemeines ©efe$ unterorbnen. 
©a§ bte pfechologifchen ©rflärungen, mif benen bie Äiftorifer auf

Z t f  “? r °pe™ren' niĉ  aU eine berartige ©ubfumtion 
(wie fte efcenfo tn ber Raturwiffenfd>aft geübt wirb) jutn Vewutt- 

fetn fontmf, baS liegt baran, bat gewiffe ©efefsmätigfeiten, »er- 

mttfelff beren „erflcirt" wirb, einfach als felbfföerftänblicf) »orauS* 

gefe^f unb tnfolgebeffen meiff gar nid)t beamtet werben, j. V . bat

^enfchen ber Äned)tung unb Ausbeutung wiberftreben, bat fte
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nach Mac^t, Ehre unb Ruhm »erlangen, bat fte lieber reich als arm 

fein wollen, bat gegenüber ©chäbigung unb Kränfung ber 'Srieb 

nach Rache ober Vergeltung fid) regt, bat Junger unb Giebe baS 

menfcf)lid)e Sreiben beberrfd)t: baS ftnb folcf)e pfi)d)ologifd)e Selbft-- 

oerftänblid>feiten. 3ft bie Äanblung eineS 3nbi»ibuumS ober einer 

©ruppe auf berartige Moti»e jurüdgeführt, fo iff fte für uns „»er

ftänblid)" gemacht.

© at aber hier faftifcf) ein ©rflären nad) Analogie beS natur- 

wiffenfchaftlichen »orliegt, wirb um fo weniger bemerft, als ber 

Äiftorifer meift nicht bie wiffenfd)aftlid)e °pft)ct;ologie bewutt heran* 

jieht, fonbern mit ber popular-pftjdjologte, ber praftif^en Men= 

fchenfenntniS, ftch begnügt.

^Cßenn wir ben Mitmenfchen, ben wir beobachten ober mif 

bem wir ju tun haben, fojufagen intuiti» »erffehen, fo ftnb wir 

unS nid)t bewutt, bat biefeS tnffinffi»e, blifjartige Verffel;en nad) 

feiner logifd)=erfenntntStheoretif(^en Vebeutung fi^ als Subfumfion 

beS SinjelfalleS unter eine allgemeine Regel auffaffen lätf. Aber 

wenn unS wtrflid) einmal ein Menfd) »orfäme, für beffen Äanbeltt wir 

feine Motioe fänbett, bie wir in unS felbff nachjufühlen oermöd)fen, 

fo wäre unS fein Äanbeln gänjli^ unerHärbar. Seelif^e 3ufantmen* 

hänge, bie wir in unS nachjuerleben »ermögen, erfaffen wir bamif 

als gefetjmätige — wenn aud) baS Vorfontmen »ielleichf nur auf 

eine fleinere 3al;l »on 3nbi»ibuen — etwa geiffig befonberS hoch- 

ffehenbe — befd>ränft ift. Vielleicht würbe eS unS für bie Menfdjen- 

erfennuttg unb Menfd)enbehanblung im praftif^en Geben unb eben

fo bem Äifforifer für fein VerftänbniS gefd)ichtli<̂ er cperfönlid)feiten 

unb Vorgänge wenig helfen, wenn bewuttermaten bie wiffen- 

fchaftlid)e Pfhchologie herangejogen würbe, ©enn biefe ffehf — 

»erglichen mit ben Raturwiffenfd)aften — nod) in ben AttfangS- 

ffabien ihrer Snfwidlung; auch iff baS tnenfchli^e Sun unb Sreiben 

meiff »iel »erwidelter utib in feinen inneren Sriebfebern fd>werer 

iu erfaffen als Vorgänge in ber äuteren R atu r, jumal ber anor- 

ganifchen. Aber wenn man überhaupt pfychologie als mögliche 

Wiffenf^aft anfieht unb wenn man iiberjeugt iff, bat wtffenfdjaft* 

liehe Methobe bie »orwiffenfchaftlid)e (SrfenntniS beS praffifefjert 

Gebens ju »er»ollfommnen »ermöge, fo wirb man p r in j i p ie l l  ber 

Pfhchologie fü r  bie Aufgaben beS praftifchen Gebens 

toiefür ben Äif fori f er pof i t i»  en QlBerf jufprechen müjfen, 

t»enn aud) ber le t̂ere bie nähere Analtyfe unb Veffimmung ber
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populär-pfpchologtfd)en Begriffe, mit benen er arbeitet, bem pföcfto- 
logen überlaffen fann unb barf.

3nSbefonbere mürbe berjenige Hiftorifer feine eigenen Aufgaben 

unb fein eigeneg ErflärungSöerfahren mißt>erffehen, ber bie rniffen- 

fdjaftliche pfhchologie, weit fte nad) allgemeinen ©efetjen forfeit, 

ju ben Naturwiffenfchaften »erweifen unb ihr jebe Bebeutung für 

bie @eiffeSwiffenfd>aften, fpejiell für bie f>iftorifd)en ©ifjiplinen, 

abfprechen wollte. derartige Borurteile haben aber ihre Quelle 

in jener Anftcht, baß nur bie Naturwiffenfchaften ba« Allgemeine, 

bie hifforifchen bagegen lebiglich baS 3nbi»ibuelle erfordern

c) Unfere Ausführungen haben, mie mir hoffen, bargetan, baß 

biefe Anftcht unbegrünbet iff. 2Bir lehnen eS barum ab, bie arte 

(Einteilung in Natur- unb ©eifteSwiffenfchaften burch bie in Natur- 

unb hifforifd^e <2Biffenfd>affen als jwei nad; ganj »erfchiebener 

SKethobe »erfahrenbe SBiffenfchaftSgruppen ju erfefjen. 2öir be- 

ftimmen bie Natur- unb @eifteSmiffenfd;aften in erfter Ginie nach 

ihrem ©egenftanb unb bejeichnen als Objeft ber ©eifteSmiffenfchaften 

(im Einflang mit SBunbt unb Külpe) bie menfd)lid)en BerhaltungS- 

meifen unb bie barauS hertwrgehenben ^robufte unb (Einrichtungen. 

•2Bie »erfchiebenartig biefe ftnb, leuchtet ein, menn mir an bie Haupt- 

arten beS menfchlichen BerhalfenS benfen: baS mirtfchaftliche, po- 

litifche, fojiale, etf>ifche, religiöfe, fünftlerifche, äfthetifche, wiffen- 

fd>aftlid)e. ©amif ergeben fich jugleich bie Objefte für eine Neil;e 

geifteSmiffenfchaftlicher ©ifjiplinen. ©ie ©efchidptSwiffenfchaft im 

weitesten 6inne aber hat baS seitliche Serben unb bie (Entwicflung 

biefeS menfd)lid)en BerhaltenS unb feiner Söirfungen unb Erjeug- 
niffe ju erforfd)en.

©a aÜeS menfchliche Berhalten „befeelt" ift »on pfhd>ifd>en 

gaftoren, fo wirb eben ber Pfpchologie eine grunblegenbe 

Bebeutung  für alle ©eifteSwiffenfchaften jufommen; 

fte alle werben bie Pfpchologie als HilfSbifjiplin heranjujiehett 

haben. 3n welchem 90?aße bie „Anwenbung" ber Pfochologie auf 

Päbagogif, 3uriSpruben j , Nationalöfonomie, NeligionS-, Sprach- 

wiffenfehaft, Ethif ufw. gerabe in ben lebten Sahren eingefetjt hat, 

baS auch nur anbeutungSweife ju betreiben, baju fehlt h^r ber 
Naum.

®a ferner faft alles menfchliche Berhalten als ein pfheho- 

phhfifcheS pd> d;arafferifterf, fo wirb nid;f bie „reine" Pft)d>ologic, 

fonbern nur bie „phppologifche" Pfhdjologie ben Anfprüchen ber
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©eifteSwiffenfdjaften genügen; unb jwar barf fie nicht bloß 

3nbit>ibualpfhd)ologie fern. SfBo immer baS Berhatfen menfd)- 

tid̂ er ©emeinfehaften ober baS ber (Einjelnen als ©emeinfchaftS- 

glieber ju etflären iff, ba wirb bie So  jialpfttcbologie berangejogen 

werben müffen.
3. Soweit eS aber fpejiell bie hifforifd)en <2Biffenfd)aften mit 

3nbimbuen unb ber Erflärung ihreS BerhaltenS ju tun haben, wirb 

für fte bie allgemeine Pfpchologie meiff nicht unmittelbar in Be

tragt fommen, fonbern bie auf ihr ruhenbe bifferentielle °Pft)cbo- 

logie. ©iefe ftellt ja bie Bejiehung jwifchen ben wirflichfeitSfremben 

Abftraftionen ber allgemeinen Pfpchologie unb ber fonfreten gütle 

beS 3nbioibuellen im wirtlichen Geben wieber heri fl« befchäftigt 

fid, nicht mit bem Berhalten eines fonffruierten „allgemeinen", 

eineS ©urchfd)niftSntenfd)en, fonbern mit bem ber fonfreten 

3nbi»ibuen; fte fchlägt fo bie Brüde jwifchen ber „Pfpchologie" 

fchlechthin genannten 2Biffenfchaft, bie allgemeine ©efetjmäßigfeiten 

feftftellt, unb ber ©efchidjtSwiffenfchaft, fofern fte fich mit realen, 

iebenbigen Perfönlidpfeiten befaßt unb in beren (SrfenntniS ihr 

gorfchungSjiel erblidt.

9J?an laffe ftch ntd)f imponieren burch bie pathetifd>e Ber- 

ficherung, bie menfchliche P  erfönlichfeit fei etwas Unburchbring* 

iicheS, ©eheimniSooUeS.
(ES ift feltfam, baß meift biefeiben, bie nur mit mhftifchem 

Schauer tfon ber „Perfönlichfeit" als einem Unbegreiflichen reben, 

immerfort bereit ftnb, mit Hilfe beS Begriffs ber perfönlichfeit 

unb beS „Schöpfenden" ber perfönlidjfeit hifforifche Borgänge 

ju „erflären". AIS ob mit einem fd;lechfhin Unerkennbaren, einem 

X — „erflärt" werben fönnte I

<2Ber immer in bie Schule ber wiffenfchaftlichen Pfochologie 

gegangen iff, ber wirb ftd) burch folche Schlagworte nid)t mehr er- 

fchüttem taffen in ber BorauSfe^ung — an ber überhaupt alle 

^Biffenfchaft hängt —, baß baS ^Birflidie für unS begreiflich fein 

müffe. (Er wirb nicht leugnen, baß im Begriff ber 3nbiöibualität, 

ber perfönlichfeit, etwaS SinguläreS unb jugleich etwas Einheitliches 

unb Ungeteiltes liegt. Aber ben „fingulären" (grafter teilt fte 

mit allem SSBirflichen, baS nur für bie oberflächliche ober unejafte 

Betrachtung ftch fo barftellt, als beffehe eS auf weiten ©ebieten 

auS abfolut gleichen Exemplaren. ©rabuelle Begebenheiten gelten 

natürlich in biefer Hinftchf. ©aß bie Eigenart beS Einjelnen



unter M engen -  im allgemeinen — f>efräcf>tlicf) größer ift alg

beftreitm^ ” * *  5ierfpCäie^  *pW> «*#  jemanb

© te Emfceifltofeit aber barf nic^f (mie bag freilich oft gefchiebt) 

oermec f̂elt »erben mit Einfac^eit: fte fließ t nid)t bie größte

T  mxtmf n au*: ^rperlidjen, feelifd>en, pfoc&o- 
P fo te n , gletd>jetttgen unb fuEjefPöen, fonftanten unb wecbfdnöe».

o ebeutetfür bie 'pfocfcologie bie inbioibueKe cPerfönIirf>?eit Ein- 

bet tn ber Manmgfaltigfeif. Unb w%enb bie allgemeine >̂(t;cf)o- 

logte unter ^ibfe^en »on ben fonfreten 3nbit>ibuen ftc£> mit ben

feOe * t lT -  3ufammen^)ängen befestigt, *at bie bifferen- 
teile ^ft^ologte 5u unterfuhrt, „mie fid; bag Vilb einer tatfäch-

1  ^  ?!I snen,~ bi üibUarif5t aug ber ^ nv ^erfmate, 
ber i  r 6 ? t lU‘ bev Snbioibualität aug ben Bedienungen 
ber Merfmale unferetnanber barftellen läßt." (Stern.)

4; 2 ? ev nocI> cin «nbereg außer bem ©e^eimnig ber cßerfött- 

1  J  m\m b  Sc9en bie Qlugtieferung beg mirflid)en,

Z m u 9 ftom m  m m t n  an bie

f.. ® te£  /*** J a (tvie bie naturn?iffenfdE>aftticf>e) bie faufale ©e- 
ternttmer^etf aüeg @efĉ e(;eng öoraug. Sie ftel;f allen Ablauf 

wtrfltdjer Vorgänge in ber Ratur mie in ber menfd)Iid>en Sphäre 

alg etnen embeutig beftimmten an, fte läßt für Unbeffimmt^eit 

unb barum für Freiheit tm inbeterminiffifdjen Sinne feinen Raum.

?  !T &Cn ^ cn^ en 5um ^aturobjeft berabmürbigen,
tpm alte 2lft«nfaf unb Spontaneität, alle ftttlic^e Verantmortlicb- 
fett unb SBürbe rauben?!

5lber aud? £ier muß man ftd? über bie ^Ifernatme flar fein • 

entmeber man »erbtet auf ^fi;d)ologie atg Sßiffenföaft, man er= 

flart memgfteng eine miffenfchaftlid>e (frfenntnig ber 'Billeng- 

~  Unl> baÖ ^nb bie äcntralen im M engen — für um 
m g Cy bann mag man an inbeterminiftifd>e Freiheit glauben. Ober 

man glaubt an bte Mögltc^feif einer ^fpd^ologie alg ber SBiffen* 

Waft oon aüert pfpd)ifrf)en unb p f^op^fiföen  ©efc^efjniffen: bann 

muß man bte durchgängige ©eterminiertheit biefeg ©efc^e^eng öor- 

augfe^en. ©aß aber aud) ber ©eterminift ftnnooll won Freiheit 

reben fann, barüber fann ein B lid  in bie etl;ifd)e Citeratur belehren.

„*nb ber ^ en^ '  ium Öbjeft ber pf9d)ologifd)en Unterfudjung 
unb Erflarung gemalt, leicht alg ein feiner 2lftit>ifäf unb Spon- 
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taneität beraubteg (2öefen erfdjeint, fo beruht biefer 3rrtum auf 

ber Satfacfje, baß mir nid)t gleichseitig ung pfyd)ologifd) beobachten 

unb praftifch ung entfcheiben unb betätigen fönnen. 3ebe forgfame 

pftichologifche Befd>reibung aber mirb jur ^inerfennuttg bringen, 

baß bag Bemußtfein ber ‘ülftwität unb Spontaneität ju ben 

ftd)erffen Satbeftänben beg Erlebeng gehört. Unb nid>t minber 

mirb bie experimentelle Uttferfudmng mie bie tägliche Erfahrung 

beftätigen, baß ber ©laube an bie Freiheit im Sinne ber Über- 

jeugung, baß man tun fann, mag man foil ,  jebem mirflicfyen, 

fräftigen QBollen inncmo^nt uttb nicht mirfungglog bleibt.

©ag Ceben felber forgt bafür, baß mir nicht über ung pfycho- 

logifctje Beobachtungen unb Reflexionen anftellen, menn eg gilt, 

mollenb ftd) ju entfd>eiben unb ju ^anbeln. Fallg aber jemanb 

bur^ Vef^äftigung mit ber cPfpc^ologie ju einem tatlofenReflejiong» 

menfd^en mürbe, fo märe ber cPf^ct>ologie alg (2Biffenfct>aft bafür 

nidjt bie Sd;ulb beijumeffen; benn il>re Aufgabe ift eg nicfyt, bag 

fonfrete feelifd)e Erleben in feiner Urfprünglid)feit unb Unmtttel- 

barfett ju »eränbern ober gar ju ertöten, fonbern eg ju erfennen. 

Eine tl;rer ftdjerffeit Einftc^ten aber befagt, baß nic^t in erfter ßinie 

t̂ eoretifcheg Erfennen bte Funftion beg Menfcben fei, fonbern 

SteUungnetymen, 'Bollen unb Äanbeln.



£iferarifd)e ^fntoeife *

Sin jufammenfaffenben neueren ©arfteHungen ber'Pfod&ologie feien genannt:

3ßilt>tltn QBunbt, ©runbjüge ber pf>9fiologifd,en Pfedjologie. 1.5IufI 1874
6. Slufl., 3 93be., 1908—11.

93orle|ungen über bie <3ftenfd)en- unb $ierfeele. 6. 2lufl. 1919 
— ©runbrifj ber ^fadjologie. 13. Sluff. 1918.

93olferpft)d)ologie. 2. -2XufI., 10 93be., 1904— 19 
5 l l o i « Ä ö f l e r ,  cPfi>d)ologie. 1897.

ö  e rmann  S b b i n g ^ a u « ,  ©runbjüge ber cPft>rf)ologie. 3. Slufl., fcerau«- 

gegeben oon Srnft ©urr, 2 93be., 1911-13. 4. Slufl. oon «art 
S3üf)ler. 1 53b., 1919.

g-riebrid> 3 ob i ,  £ej>rbud) ber ^fpd&ologie. 4. Slufl., 2 93be., 1916. 

3.f>eobor £ i p p « ,  £eitfaben ber ^ftidjologie. 3. Slufl. 1909.

QB iU iam  3 a m e « ,  ^fydjologie (beutfd) son gftarie ©ürr). 1909. 

S t e p h a n  QB i ta fe f ,  ©runblinien ber ^fydjologie. 1908.

$ l>eobor S l f e n & an« ,  £e£rbud> ber ^fydjologie. 1912.

9?. ‘P a u l i ,  cf>!9d)ologifd)e3 Praftifum, fieitfaben für ejperimentett-pfti&o- 
logifcfye Übungen. 1919.

O « to a l b  « f l l p e ,  Sorlefungen über cPfe$otogie, £erau«gegeben bon J?. 
SSü&ler. 1921.

©en neufd)otaffifd)en Stanbpunft oerfreten : 

£ a g e m a n n . $ * > r o f f ,  <pfy$oIogie. 7. Slufl. 1905.

3 o f e f  ©ep fe r ,  £el;rbud) ber allgemeinen ‘pftjdjologie. 5 .‘Slufl. 1920. 

3 o f e f  ^ r ö b e « ,  S. J., £et;rbud) ber ejperimentellen ^fpdjologie. 2. 93be. 
1915 ff.

3 o $ a n n e «  S inbioorft ty,  S. J., experimentelle Pftjdjologie. 1921.

3» «apltel I

Sermann  Siebecf, ©efdiidjte ber'pftdjologie, 1. 93b. 1880—84 
(reicht nur bi« jum 9J?itfela(ter).

R o b e r t  S o m m e r ,  ©runbjüge einer ©efd)id)te ber beuffdjen 

cPfpd)ologie unb Sift&etif oon <2ßolff-93aumgarten bi« «ant- 
SdjiDer. 1892.

S b u a r b  oon S a r t m a n n ,  ©ie moberne ^d jo lo g ie . 1901. 

SWaj © e f f o i r ,  Qlbrifj einer ©efd)icbte ber ^fpdjologie. 1911. 

(Sin biefe« 93ud; fdjliefjt fid) unfere ©arftellung in elfter £tnie an.) 

O t t o  S l e m m ,  ©efd)id>te ber cPfpd)ologie. 1911.

* Stuf Q3onftänbigteit ober aud) nur eine reichere $ÜHe »on £iferatur- 

angaben mußte mit 9Mcffid)f auf ben Gtjarafter be« Sammelwerte«, bem 
unfere Schrift ange^ört, »erjict)tet werben.
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3u S. 23. S b m u n b  S u f f e r l ,  3been ju einer reinen Phänomenologie 

unb pl;änomenologifdjen ppilofoptne im 3<*l)rbud> für ptjilofoptjie 

unb ptjänomenotogtfcfye 'Jorftfmng, l>erau«gegeben oon S. £>ufferl.

1. 93b., 1913, S . 1-323. 'Sgl. baju ben 2luffa$ oon 21. K e f f e r ,  

Äufferl« Phänomenologie in i&rem 93erpältni« jur Pfpcbologie 

im „2lrd)io für bie gefamte pftjdjologie". 22. unb 31. 9$b.

3u S. 23. ©er Sluffal} ®iltf)e9« ffet>t in ben Sit)ung«berid)ten ber ^Berliner 

Slfabetnie ber <2Biffenfd)aften oom 20. ©ejetnber 1894, oeröffent- 

lic^t 1895. ©egen il;n gerichtet ift ber 2luffa$ oon S>. Sbbing-  

f>au«, Über evttärenbe unb befd;veibenbe Pfpdjologie in ber 

„3eitfd)rift für Pfpdjologie", 9.93b., S . 161—205. ©a« im 5ej;f 

erwähnte 93ud) oon Scfymieb-Äowarjif erfd>ien 1912.

3u 6 . 24. <öenri 93ergfon,  Materie unb ©ebäcfytni« (beutfd,) 1908; Sin- 

fü&rung in bie 'SJictap^pfit 1909; Sd)öpferifd)e Sntwidlung 1912. 

3u 6 . 25. ©eorg  S l i a «  F ü l l e r ,  3ur 2lnati;fe ber ©ebäd)tni«täfigfeit 

unb be« 93orfte(lung«»ertauf« (£rgänjung«banb 8 jur „3eitf$rift 

für Pftydjologie" 1913), S. 403ff. 93gl. baju O t t o  G e l j ,  Über 

bie ©efe^e be« georbneten ©entoerlauf«. 1913, S. 301—320.

3u S. 25. Ä 'on f tant in  © u f  ber let ,  ©er «ampf um bie Seele. 2 “33be.,

2. 2lufl. 1903. ©ie cPfpd)ologie. 4. Qlufl. 1904. 

©efire^ercier^fpdjologie^gSbe^beutfd^oonß.iöabri^^Oe.

3« «aptfel II bi« IV

©ie ei'fenntni«tl)eoretifd)en Q3orfragen ber Pfpdpologie fmb befonber« ein- 

ge^enb be^anbelt bei:

&. ‘JKün f te rberg ,  ©runbjüge ber Pfp^ologie. 1.93b., 1900. 

p .  SRatorp,  SlUgemeine ^Pfpd>ologie nad> tritifd?er ^ef^obe.
1. <a3b., 1912;

©. 21 n f d) ü § , Gpef ulatioe, eyatte unb angewanbte cPf9^ologie. 1912. 

3u S . 35. Über ba« ynbenutfjt-cPf9 d)ifd)e ogl. 6. o. Äartmann, ©ie moberne 

cPl>d)ologie. 1901, S. 32-125.

3u S. 42. 3um problem ber QBitIen«freit)eit ogl. 3- 9^e^tn!e, ©ie <2ßiHen«- 

frei^eit. 1911; 21. Keffer, ©a« problem ber <3BilIen«freil)eit. 1918. 

3uS.57 f. Qßunbt t)4 t, Oon feinem 3beal be« gfperiment« au«ge^enb, einen 

fc^arfeti Singriff gegen ba« Verfahren gerid)fet, ba« oon ber 

„Qöürjburger Schule" bei Siforfdjung ber ©ent- unb QBiHen«- 

oorgänge getjanbfjabt wirb. Sine 3ufammenfteHung ber ßiteratur 

über biefe Äontrooerfe bei Sbbing^au« - ©ürr, ©runbjüge ber 

°Pf9 d)ologie. 2. 93b., S. 263.

3u  Äapitet V

S r a n j  93 ren tano,  93on ber «lafflfifafion ber pft)d>ifd)en 

Plpänomene. 1911. 3«r Älaffififafion ogl. ba« S. 23 ermähnte 

“3ud) oon Sd)mieb-Äowarjif.

3u S . 67. «ritifd>e 2lu«füt;rungen gegen ben Senfuali«mu« gibt 51. K e f f e r ,  

Smpfuibung unb ©enfen. 1908.



3it Kapitel VI

Sb. i o o fm anu ,  ünferfudjungen übet ben gmpfinbung«begriff. 

©öttinger ©iffertation. 1912.

3u S. 74 f. G. S t u m p f ,  Srfdjeinungen unb pfochifdje ffunffionen. Slbbanb- 

lungen ber preufeifeben Slfabemie ber Qä5iffenfd)aften «om Satjre 

1906. Serlin 1907. 3eitf<^rift für ^feidjologie. 44. 'Sb., 1907.

3u Kapitel VII

3 u 6 .  79. ©. Kat),  ©ie grfd)einung«meifen ber Farben. 1911. (Srfnüpftan 

(£. ö e r i n g  an. (3ur Ee^re »on Eichtfinn. 1878.)

3u 6 . 82. 5 r. S r e n t a n o ,  Slnferfud>ungen jur Sinne«pft>chologie. 1907. 

3 u S .  85. SB. K öh l e r ,  2l(uffifd>e Unterfuchungen. 3eitfd>rift für 'pfycho- 

logie. 54. unb 58.53b. 93gl. &. ßad jmunb  ebenba. 88.93b.

3u Kapitel VIII

&. & e 1 m 1) o t $ , Sanbbud) ber p^fiologlföen Opfif. 2. 9lufl. 1896. 

3. ö. K r i e « ,  Über bie ^unftion ber 9ie$h<»utftäbchen. 3eitfcbrift 

für ‘pfydjologie. 9. ‘Sb.

<3ft. ö. S r  ei), 93orlefungen ü b e r 1904.

3u S . 112. ^ a s  e t t l i n g e r ,  3eitfd;rift für 'Pfochologie. 63. 93b., 6 . 336ff. 

3 uS . 114ff. ©ie 3i<afe fmb entnommen:
g b b i n g b a u «  = © ü r r ,  ©runbjüge ber ^fochologie. 1. 93b.,

3. 51ufl. 1911, S . 221 unb 424.
3 u 6 . 125. <2B. Äöb te r ,  Über unbemerfte gtnpfinbungen unb Urfeil«täu- 

fefjungen. 3eitfcl)rift für ^fyctyotogie. 66. 93b.

3u S . 126. OTas Scheler ,  ©er gormaltemu« in ber ®tb»f unb bie ma

teriale QBerfetbif in (£. Sbufferl« Sahrbuch für ^bilofopbie unb 

pbänomenologifche gorfcfyung. 1.93b. 1913, 6 . 552 ff., 561 ff.

3u Kapitel IX

3u 6 . 128. K.Koff fa ,  3ur5lnalpfe ber <Sorfteltungen unb ihrer ©efe^e. 1912.

SKüUer-'SreienfelS in ber 3eitfd>rift für ^fpd;ologie. 60.93b. 

3u S. 131. OB. S t e r n ,  ©ie bifferentiette <pf9 d;ologie in ihrer metl)Obifd)en 

©runblage. 1911, 6 . 193 f.
3 u 6 .  132. S. 93 leu ler ,  3ur Sheorie ber „eefunbär"-gmpfinbungen. 3eit- 

fd>rift für cpf^d)oloc)ie. 65. 93b.

3 u 6 .  133. $v. <3ßebofer, Sarbenpren (d)romatifct>e ‘phonopfcieu) bei 

«JRuflt 3eitfrf;rift für angetoanbte ^fechologie. 7.93b.

3u Kapitel X

© . S u f f e r l ,  3abrbud> für ^Pbilofopbie unb phänomenologifd>e 

gorfchung. 1. 93b., 1913, 6 . 71 ff. unb S. 180 ff.

3u S. 140. ©ie Stellen finben fid> in ber 9?eclamfd)en 5Iu«gabe. S . 39 ff. 

3u S. 141 ff. ©ie Slnatyfe erfolgt im ^Infc^lu^ an ä . & of m a n n ,  «nter- 

fudjungen über ben (£mpftnbung«begriff. 1912.
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3 u  K a u fe t XI

S. 91. S a e n fd ) , 3 u r 5lnalbfe ber ©efid)t«u>abrnebmungen unb: 
Über bie QBabrnebmung be« 9laume«. 3eitfd>rift fü r <̂öftjd>o- 
logte: Srgänjung«banb IV 1909 unb VI 1911. 
3 t . (2Bitafet/Pft)d)ologieber9?aumn>abrnebmungbeS5luge«.1910. 
K. 9 3 ü b le r , © ie ©eftattwabrnebmungen. 1913.
21 ud) bie ju  Kapitel 10 angeführte Schrift üon S o fm a n n  ift 
ju  üergleid)en.

3u S. 168. (Sine ausführliche jufammenfaffenbe Sebanblung ber fogenannfen 
geometrifcb-optifd)en ?:äufd)ungen finbet fich bei g b b in g h a u « - 
© ü r r ,  ©runbjüge ber ^ c b o lo g ie . 2. 93b., S. 51 ff.

3u  S. 168. ©ie A rbeit 9 2 8 e rth e im e r«  finbet fich in ber 3e itfd ;rift für 
'Pf^djologie. 61. Sb.

3«  K apite l XII 

S chum ann, Hnferfcbieb«empfinblid>feit fü r fleine Seitgröfjen. 
3eitfd>rift fü r ^fodjotogie. 2. 93b. 3 u r cPf^ct>otogie ber 3eit- 
anfehauung. ßbenba, 17. 93b.
(S. N e u m a n n , 93eiträge ju r  ‘pfbdjologie beg 3eitfinn«. ^ h ilo -  
fophifche Stubien. 8., 10. unb 12.93b. <Jß. S c h m ie b -K o to a r jit ,  
9?aumanfchauung unb 3eitanfd>auung. 5lrd>it> fü r bie gefamte 
rpfpd)ologie. 18. Sb.

3u  K ap ite l XIII

3u S. 181. 91. © r ü n b a u m ,  Über 91bftrattion ber ©leicbbeit Slrchio für 
bie gefamte ^fydjologte. 12. Sb.

3u  ©. 183. ib ierju ogl. bie fchon bei Kapitel 7 jitierte  Arbeit üon ©. Stal). 
3u S. 185. <2B. © i l t b e p ,  Seiträge ju r  ßöfung ber ftrage uom «rfprung 

unfere« ©tauben« an bie R ealitä t ber 9lufjentt>elf. Sitjung«. 
bericht b e r  Sevliner 9liabeniie ber 95ßiffenfd>aften. 1896. K. 3 a f -  
p e r « ,  3 u r <2lnal^fe ber ^rugwahrnehmungen. 3e itfd)rift fü r 
bie gefamte Neurologie unb Cpfpcbiatrie. 6. Sb.

3u 6 . 189. 90?. Q B e r t b e i m e r ,  Über ba« ©enfen ber SRaturOölfer. 1. 93b.
3ablen unb 3ablengebilbe. 3e iffd )rift fü r 'pfpcfiologie. 60. Sb.

3u  K ap ite l XIV unb XV

g. f t u f f e r l ,  Cogifche Unterfudhungen. 1900/01, 2. 2lufl. 1913.
X>. 3- S ß a t t ,  SjperimenteUe 93eiträge ju  einer Theorie be« 
©enfen«. “2lrd)io für bie gefamte ^fhdjologie. 4. 93b., 1905. 
‘31. Sich, ®>e QBtllenötäfigfeif unb ba« ©enten. 1905.
51. 9Wef fer ,  ßjpenmenteH- pfpd>ologifche ilnferfud)ungen über 
ba« ©enfen. 9trc^io fü r bie gefamte ^fodjologie. 8.93b., 1905. 
K. S  ü b t e r , Satfad&en unb Probleme ju  einer °Pfbd)ologie ber 
©enfoorgänge. Sbenba, 9. Sb., 1907 unb 12. Sb., 1908.
93. g r b m a n n ,  Umriffe ju r  ^fpchologie be« ©enfen«. 2.<2 lu fl 1908. 
51. K e f f e r ,  gmpfinbung unb ©enfen. 1908.
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Ä. 5? o ff Ja, 3ur 9Inatt)fe ber <23orffeltuttgen unb tyrer ©efetye. 1912. 

9R. 93rob unb 5- 9S5eltfd), 91nfd>auung unb begriff. 1913. 

©. S. S i l l i e r ,  3ur 91nalpfe ber ©ebäc^fnilfäfigfeif unb bei 
93orftellungl»erlaufl. III. ?eit. 1913.

9 . S e t j ,  Über bie ©efetje bei georbneten ©enfoerlaufl. 1913. 

Slber bie gntroicflung »on ©ettfen unb Spred)en beim ft’inbe, 

»gl. 31. unb 9B. S te rn ,  ©ie Äinbelfpradje. 1907. S. © roo l ,  

© a l Seelenleben bei S?inbel. 5. 9lufl. 1921.

3u S . 202. Einen Überblicf über bie benfpfpd)ologifd)en Arbeiten ber ,,9Biirj= 

burger Schule" b il 1908 gibt 3- ©epfer ,  Einführung in bie 

^Pfpdjotogie ber ©enfoorgänge. 1909.

3u S . 204. 9 . S ü l p e ,  ©ie 9\ealifierung. 1912, S . 11 ff.

3u S . 209. r. B r e n t a n o ,  cpfpdjotogie eom empirifdjen Stanbpunff.
1. 93b., 1874.

3u S . 210. $). ^ a t e r ,  'Pfpdjotogie bei emotionalen ©enfenl. 1908, S. 140ff. 

3u 0 . 211. g b b in g t y a u l- © ü r r ,  ©runbjüge ber ^fpdMogie. 2.93b., 

6 . 278 f. unb 9 . S e l j ,  a. a. 9 . S . 140.

3u S . 212. 31. © r ün b a u m .  93gl. oben „ju S . 181".

3u S. 213. 91. 9*einad), 3 « r ‘Sfjeorie beg negatioen Urteils (in: ^ündjener 

pljilofop^ifdje 9lbf)anblungen, 51). Cippö getvibmet). 1911. 3- ©ep- 

fer, £e()rbucf, ber allgemeinen ^ftjcbologie. 2.91ufl. 1912, S. 512 ff. 

3u 6 . 215f. E. P u f f e r t ,  3at>rbud> (»gl. „ju Sap. X") S. 39 f., 282 ff.

3u ®. 219. 971. S t ö r r i n g ,  Experimentelle Slnterfud)ungen über einfad>c 

Sd)(utprojeffe. 9trd)i» für bie gefamte ^fpdjologie. 11. 93b.

3u Kapitel XVI

Jö. ß b b i n g l ) a u l ,  Über bag ©ebäd)fnil. 1885.

©. E. SRüller unb 91. ‘p iljec fe r, Experimentelle Beiträge jur 

fie^re »om ©ebäd)tnil. (3eitfd)rift für ^fpc^ologie: Erganjungl- 

banb I. 1900.)

91. Qörefd jner ,  ©ie 9?eprobuffioti unb 9lffojiation ber 93or; 

ftellungen. 1909.

E. OTeumann,  Ökonomie unb ?ed>nif bei ©ebädrtniffel. 1912. 

©. E. F ü l l e r ,  3ur 91nalpfe ber ©ebäd)tniötätigfeit unb bei 

93orftellungloertaufl. 1.93b. 1911, 3. 930. 1913. (Seitfcfyriff für 

“Pfpd)otogie: Ergänjunglbanb V unb VIII.)

*3Ji. O f f n e r ,  © a l ©ebädjtnil. 3. 91ufl. 1913.

3u S . 223. 055. S t e r n ,  Beiträge jur cpfpdjotogie ber 9lulfage. 1903 ff.

3u S. 248. Über bie Ceiflungen 9?ücflel auf bem ©iefjener Songrefj, 1904, 

»g l ben 93erid)t über ben 1. Songrefj für experimentelle ‘löfpd^ 

logie. 1904, 6 . 46 ff. ©ie pfpd)ologifd)e llnterfud)ung »on 

9?üc!lel ©ebädjtnilleiftungen finbet ftd) im 1.93b. bei oben jitierten 

3Bertel oon ©. E. Füller.

Einen Bericht über Seiftungen 9lü<Jlel im grantfurter cpi)t)ft- 

falifdjen 93erein am 29. 9io»ember 1913 enthält bie „'Jranffurfer 

Seitung" 9?r. 338 oom 6. ©ejember 1913.

3u S. 251. E. 93ed)er, ©e^irn unb Seele. 1911.

3 u S .  252. X S e m o n ,  ©ie SWneme a ll ‘Prinjip. 2. 9lufl. 1908. ©ie 

mnemnifdjen Empfinbungen. 1908.

3u Äapitel XVII

E. © ü r r ,  ©ie 9lufmerffamfeit. 1907. 3n getoiffen prinjipietten 

^unlten tann id) mid) biefem 93ud>e freitid) nid)t anfd>tiefeen.

3u S . 254. $&. ß i p p l ,  ßeitfaben ber cpfpd^ologie. ,3.9lufl. 1909.

3 u S .  256. E. <20eftpf>al, Über ftaupt- unb 9?ebenaufgaben. 9lr$i» für 

bie gefamfe ^fpdjologie. 21. 93b.
_3uS. 258. £. Ä u f f e r l ,  Cogifc^e Hnterfud>ungen. 2.93b., 1901, S. 106ff. 

3 u S .  263. E. ® e u m a n n ,  93orlefungen jur Einführung in bie ejperimen- 

fette ‘päbagogif. 1. 93b., 1907, S. 499 ff.
3u S. 268. 9 . Ä ü l p  e, 93erfud>e über 9lbffra!tion. 93erid)t über ben 1.Kongreß 

für ejperimentelle ^fpd>ologie. 1904, S. 56 ff.

_3u S. 269. Ä. Gange, Über «Ipperjeption. 11.-12. 9lufl. 1912.

3u Kapitel XVIII 

91. Cebm<»n«r ®*e Äaupfgefe^e bei menfe^tidjen ©efü^ll- 

lebenl. 1882.
5^). 9^ibot ,  La psychologie des sentiments. 7.9lufl. 1908; beutfd): 

cpfpdjologie ber ©efü^te. 1903.
^ om ©enfen unb QEßollen. 2. 9tuft. 1907.

<äJl. Äeld>ner, Sammelreferat über bie ©cftyrtlle^re. 9lr^)i» 

für bie gefamte cPf9 d)ologie. 18. 93b.
O. 5?ülpe, 9lrtitet „©efübt" im Srembmörterbud, ber 'S'Jatur- 

miffenfd>aften. 3ena, ©. gifefcer, 4. 93b., 1913.

J3uS. 276. S. S t u m p f ,  Über ©efü^tlempfinbungen. 3eitfd)rift für ^f^c^o- 

togie. 44. 93b.

.3u S. 277. 9®. S a m e l ,  What is an Emotion? ‘SKinb 1884. The Principles 

of Psychology. 1890, Sap. 24. ‘Pfodjologie. (©eutfdj »on 

©ürr) 1908, S?ap. 24.
C. ßange ,  Über ©emütlbet»egungen. 1884. (©eutfd) »on Su- 

retta, 1887.)
3u S . 286. ©ie 9lbt)anbtung Sd ,open l>aue r !  fte^t im 2.93b. ber ^Oarerga 

unb 'paratipomena.
,3u S. 287. 91. £el>m ann ,  ©ie förperlid;en9iu§erungen pfpdjifc^er3uftänbe.

3 93be., 1899-1905.
E. 93 e r g e r , Über bie förpertic&en 9iugerungen pfp^ifc^er 3uftanbe. 

2 93be., 1904-1907.
g. <2B e b er, ©erginflu§ pfpd)if^er93orgänge auf ben Körper. 1910. 

g. Eefcbte, ©ie torperlid)cn 93egteiterfd)einungen feelifd>er 93or- 

gfinge. 9lrd)i» für bie gefamte cPfpd)otogie. 21. 93b., 1911.

3u S . 291. Q. S ü l p e ,  ©er gegenwärtige Stanb ber experimentellen 9ifttjetif.

93erid)t über ben 2. Songreft für experimentelle °Pfp^ologie in 

9Eßürjburg. 1907.

-3u S. 294. g l f e n b a n l ,  Ee^rbut^ ber °Pfi)d)otogie. 1912, S . 37. 

SDleffec, sp>fyd)oIogie 25* 337



3 «  «ap ite l XIX 

21. 9JJeinong, pfad)ologtfch=etbifcf)e Unterfuchungen jur 2Bert- 
tt)eone. 1894.

Th- Ä ä r i n g ,  Hnterfuchungen jur Pft>d>ologie ber SBerfung (auf 

experimenteller ©runblage). 2trchio für bie gefamte Pfochologie. 

26. unb 27. 23b. Q3gt. aud, ben ju «ap. 20 jitierten 2luffa$ oon 
SW. 6  d) e t e r.

3 «  «apitet XX

Shr. G ig  wa r t ,  ©er 23egriff be« SBoHen« unb fein 93erhält» 

nt« jum 23egriff ber Strfacf>e. 1879. (2lucf> in ben „«leinen 
©griffen". 1. 23b., 1881.)

21. P f  an ber,  Phänomenologie be« <2ßolten«. 1900.

3Q. 21 cf) , Über bie 3ßißen«tätigfeit unb ba« Renten. 1905. 

©erf., Über beit 2Bitlen«a{f unb ba« Temperament. 1910.

6. R e u m a n n ,  3nfeaigenj unb 25öiUe. 1908.
« . 3 o e t ,  ©er freie SBiite. 1908.

21. K e f f e r ,  ©a« Problem ber 9Bißen«freiheit. 1911.

3- 9?ehmfe, ©ie gSBiaenöfcei^eit. 1911.

SO?. Gef) et er, ©er ftormaligmu« in ber Sthi t unb bie materiale 

2Bertethif, in Sufferl« 3a!;rbucf) für P£)ifofop^)ie unb Phänomene- 
logifd;e 5orfd)u.tg. 1. 23b., 1913, 6 . 405—566.

3u Äapitet XXI

3u 6 . 330. 6 . h e l p e r ,  ©ie ßeljre son ben 23ewegung«oorftetlunqen. 3eit- 
fthrift für Pfpdjotogie. 65. 23b.

3u S. 331. 2B. « ö h l e r ,  Pfpdwlogifdje 23eifräqe jur Phonetif. 2lrd>io 

für experimentelle unb «inifetje Phonetif. 1. 23b., 1913.

3u G. 333. 23gl. ba« ju «ap. 16 jitierte <2ßerf oon ©. S. Wülfer. 3. 23b. 

3u G. 335. 9 . Ge ls ,  Über bie ©efefje be« georbnefen ©enfoertauf«. 1913 

3u G. 337. 9?. 2lach, QBiCtenöatt unb Temperament. 1910.

3 «  «apftet XXII 

2ß. G p i t t a ,  ©ie Gd)laf- unb Traumjuftänbe bet tnenfcblichen 
Geete. 2 .2lufl. 1892.

fr  SKichctfon, Slnterfucfmngen über bie Tiefe be« Gd)lafe«. 

(Pft)d;ologifdje 21rbeiten, herau«gegeben oon S.«raepelin, 2 .23b.) 
G. g=reub, ©ie Traumbeutung. 2. 2Iufl. 1909.

5 r. &> ader ,  Ghffematifd>e Traumbeobadjtungen. 2 lrd)i0 für bie 
gefctmfe Pfpd)otogie. 21. 23b., 1911.

3u G .354f. 21. ßehn iann ,  ©ie &hpno|e unb bie bamit oerwanbfen 3u~ 
ftänbe. 1890.

21. f t o re l ,  ©er &hpnoti«mu«. 4. 2lufl. 1902.

&>. 23ernheim,  ©ieGuggeftion unb ihre Äeilwirfung. ©eutfehe 
2lu«gabe oon G. greub. 2. 21ufl. 1896.

233. SBunbt ,  Sppnotismu« unb Guggeftion. „«(eine Gebriffen".
2. 23b., 1911.
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3u «apitel XXIII 

ß i p p « ,  ßeitfaben ber Pfpdiologie. 3. 21ufl. 1909, «ap. 2. 

3u G. 360. S. 9ttad), ©ie 2lnatpfe ber Smpfinbungen. 1903, G. 19 f.

3u G .364f. 2. 23uf fe ,  ©eift unb «örper, ßeib unb Geele. 1903.

9?. S i f te r ,  ßeib unb Geete. 1906.

S. 23ed)er, ©ehirn unb Geete. 1911.

ftr. P a u t f e n ,  Einleitung in bie Philofophie. 15. 2luft. 1906.

O. « ü l p e ,  (Einleitung in bie Philofophie. 10. 2luft. 1921.

©. Ä e p m a n « ,  3n Gad>en be« pfhcfjifd&en SDiontemu«. 3eiffchrift 

für Pfpchologie. 63 f. unb 79. 23b.

3u «apttet XXIV 

2t. K e f f e r ,  Einführung in bie Sr!enntni«theorie. 2 .2luf(. 1921. 

SW. $  r i f d> e i f e n * «  ö t) l e r, QBiffenfdjaft unb 2öirflicf>feit. 1912. 

Ö . « ü l p e ,  ©ie 9?ealifterung. 1.23b., 1913.

3u G. 373. S. SK a $ ,  ©ie 2lnaft;fe ber Smpfinbungen. 1903.

3u G. 374. 2B. <333inbetb]anb, @efd>id>te unb 9^aturtvifTenfd>aft. 2.21uft. 1900.

£>. W id e r t ,  «ultur* unb 9Jaturwiffenfd)aff. 1899. ©ie ©renjen 

ber naturtt>iffenfchaftlichen 23egriff«bilbung. 1896— 1902.

3u G. 378. 23gl. meinen 23erid>t über bie 21ntoenbungen ber Pfachologie in 

ben „3ahrbüd)ern ber Phitofophie", ()crau«gegeben oon SW. Srifch- 

eifen-«öhter. 2. Safjrgang, 1914. 3n umfaffenber 2EBeife behanbetf 

bie Verwertung ber pft)d;ologie im ©ienfte ber praftifdjen «uttur- 

aufgaben S>. SWünfferberg in feinen ©runbjügen ber Pfocho- 

tedjnif. 1914.

3u G. 379. <28. G tern ,  ©ie bifferentiette Pfpdjologie in i^ren metl;obifd)en 

©runblagen. 1911.

3u G. 380. 23gl. bie oben G. 383 angeführte ßiferatur über ba« Freiheit«- 

problem.

9Zad)fräcje
3 u G .  31. 91. 9?e in inger ,  ©a« pf»>cf)o-phvftfd;eProblem, eine erfenntni«- 

theoretifdje ilnterfuchung. 1916.

933. G t e r n ,  ©ie Pfh<f>o(ogie unb ber Perfonati«mu«. 1917. 

SB. 23lumen fe lb ,  3«r lritifd>en ©runblegung ber Pfpcho-- 

togie. 1920.
p .  & aber t in ,  ©er ©egenftanb ber Pfhdjotogie. Sine Ein

führung in ba« QSkfen ber empirifchen 2£iffenfd>aft. 1921.

Sine ausführliche fritifche 2lu«einanberfe$ung mit ben G. 383 

erwähnten Söerfen oon S^aforp unb Gtrid) enthält mein 2luffa§ 

„©er 23egriff be« Pft)d;ifd)en", 3eitfchrift für päbagogifche 

Pfp^ologie. 17. 23b.

Snblich fei hingetoiefen auf bie au«führtid)e 23efpredhung bet 
erften 2luftage biefer meiner „Pathologie" oon 233. 23aabe, 
©öttinger gelehrte Qlnjeigen. 1916, Äeft2f.



3u S. 44. S^.grtömann^ngeioanbfe'Pfyctyologie.igie.tSamml.Söf^ett.)
3 a f p e r « ,  ^ftid jo logie ber 'Sßeltanfdjauungen. 1919.

Ä. Ä’ o f f f a ,  © ie ©rttnblagen ber pft>d»fd)en gnttoicflung. (Sine 
ginfu^rung in bie $inberpft>cl>ologie. 1921. 
g. S t e r n ,  5Inget»anbte ^fadjologie 1920 unb: ©ie franfbaften 
grfd>einungen be« Seelenleben«. 5lllgemeine cPft>d>opatl)ologte. 
1921. (Sammlung §eubner.)
51rbeiten ju r  g n t i o i i f l u n g « - cpfydjotogie, &erau«gegeben oon 
5- Ä r ü g e r .  1914 ff.

3u S. 128. (S. Ä. 3  ä n f  d> nennt 3nbioibuen, „bie ein 53ilb ober ein anbere« 
anfdjaulidje« Objeft nicl;t nur al« 53orftetlung, fonbern anfdjau- 
ltd) m if bem ß&arafter ber gmpfinbung reprobujieren", „ g i b e *  
t i f e r " .  xD?affenunterfud)ungen oon Sdntlfinbern ergaben, bag 
jtotfdjen 9 unb 15 Sauren eftoa 40 ‘p ro je n t biefen „eibeftfdten" 
§3>pu« jeigten. 93gl. bie oon 3änfd) berau«g. 5lbbanbtung«ferien 
in ber 3e itfd )rift fü r ‘pfvdjologie 53b. 84 ff., feinen Qßortrag über 
fubjeftioe 51nfd>auung«bilber in bem 53erid;t über ben VII. cpfpd)0- 
logen-S?ongrefj ju  M arburg (1921) unb feinen Qluffat) in ber 
„Sdjulpflege" 1921.

3u S. 168. 3?. Ä o f f f a ,  Beiträge ju r  ^ftjd jo logie ber ©eftalt. 1919. grüner 
in ber 3e itfd )rift fü r °Pft)d)ologte 67., 72 f., 82. 53b. erfdjienen; 
eine weitere ilnfetfud)ung über 53etoegung«- unb Q3erfd>meljung«- 
Phänomene in ber 3eiffd>rift „<3>ft>cf>ologifd)e ^orfc^ung", 33b. 1, 
Seft 1/2. 1921.

3 u S . 191 ff. 51. © r ü nb  au m , S!r.ferfud>ung über bie Sunftionen be« ©enfen« 
unb be« ©ebäd)tniffe«. 51rd)io fü r bie gefamte ^fpcfjologie 
36.-38. 53b.
N . 5lcf>, Über bie 53egriff«bilbung. Sine experimentelle Unter
teilung. 1921.

3u  S. 219. S5i.593ertbeimer, Über Sdjlufjprojeffe int probuftio.©enfen. 1920.
3u S. 220. g. 9*. 3  a e n f  d), Über neue 'Probleme ber ©ebäd)tm«forfd)ung. 

3e itfd)rift „ <2Beftmarf", 9Jfiirsf)eft 1921.
3u  S. 256. 51. © r ü n b a u m ,  Negatioe 5lbftraffion unb Nebenaufgaben.. 

5lrd)iö fü r bie gefamte cPf^d>otogie. 38. 53b.
3u S . 269. 51. K e f f e r ,  ©ie 5lpperjeption unb i^jre 53ebeutung fü r Unter* 

ric^t unb grjiefyung. 2. 5lufl. 1921.
3u  S. 275. ©. S  t iS r r  i n g , ^fyd jo log ie  be« ®efiil;l«leben«. 1916.
3u  S. 335. ^ i i r  bie ‘pfpdjologie be« ©enfen« ift bead>ten«n>ert bie ©i«fuffton 

jtotfdjen ben Sdjülern M lpe«  53iti)lec unb S e lj unb ben „5lffojia- 
tiw«pfi)d)ologen" ©. g. F ü lle r  unb Äenning in ber 3eitfd>rift 
fü r cPf9d;ologie. 79 ff. 53b.

3u S .354f. O e f f e r r e i d ) ,  ©er Offulti«tnu« im mobernen Qßeltbilb.
2. 5lufl. 1921. ©runbbegriffe b e r ‘parapfydjologie. 1921.

3u  S. 361. Ä. O e f t e r r e i d ) ,  cptmnomenologie be« 3d). I. 1910; ferner ba« 
ju  S. 31 erwähnte 5ä3erf oon N e i n t n g e r .

f t ä r i n g ,  SKaterialifierung be« ©eifte«. 1919.
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G e g i f t e t

31

51bfHngen ber gmpfinbung 100. 

5lbjicfyt 313.

5Ibfoluter ginbrucf 167.

5lbftraftion 174. 258 f. 268.

5lbäquater 9?eij 111.

5lbaptation 94.
5ibnlid)feit«ben>uf?tfein 180. 

5lnerfennung (tf>coretifd>e) 208 f. 212. 

5iu$ere QBaljrnettmung 139 ff.
51ffeft 293.
5lfforbtt>al)rne£)mung 81.

51ft 53. 137. 191. 202 f. 207.

51ftualität 279. 290.

5iffualifäf«tbeorie 365. 

5lHgemeinoorfteHung 194 f. 259. 

5lnalt)fe 39. 161. 190. 258. 268. 

51nflingen 100.

5lnnabme 220.
5htfd)aulid) 74. 147 f. 175 f. 180. 185.

188 f. 202. 351.

51nfd>auung 145.
51pperjeption 19 f. 25. 255. - 

51ffojiafton 220. 270. 

51ffo5tation«gefef5e 10. 226 f. 245.344 f. 
5Iffojiation«pf9cf>ologie 10 f. 20. 25. 

5lffojiatioe« 5ic|uiüalent 338. 

5lftl)enifcbe 5lffefte 294. 

5lubert-gi5rfterfd)es Phänomen 154. 

5lufg«be 270. 272. 336. 339. 

51ufmerffamfeit 254 ff. 354 f., toillfiir- 
lid>e, unvoillfürlidje 261. 333. 

5lugenma§ 157.

5lu«brucf«metl;obe 58. 284. 287 f. 

Nufere QBal)rnet)mung 140 ff. 

5lu«geprägtfceit 81.

53afmung 274.
53ebeutung 201., ogl. 53egriff. 

Begehren 308.

begriff 147 f. 174f.l79f. 185.187ff.l95 ff.

200 ff. 204 ff.

<33ejaf)ung 208. 212 f. 

53efanntl>eit«einbrucf 247.

53eleuc£>tung 183 f.

53emerfen 34.

•23ereitfrf)aft 271.

Q3erubtgung 281.

53efd>reibung 39. 43.

53eftnnen 333 f.
Bewegung«-gmpfinbung, f. finäftfje* 

ttfdje g.
53etoegung«-'23orfteHung 330 f. 

53ewegung«-'2ßal;rne^mung 169 ff. 

53etöufit 51 ff.
53etougtlj>eit 68.

53 erou^tfein 26 ff.

5 3ewuMein«grabe 256. 

53ewufstfein«-<2ßirflid)feit 33. 

53ejiebung, f. Relation.

53licfpunft 255.

53rentano« Urteil«lel>re 209.

©ämtnevung0fef)en 99. 177.

©enfen 203.

©cffription, f. 53efd>retbung. 

©eterminierenbe ^enbenj 337 ff. 

©etermini«mu« 21 f. 42 f. 380 f. 

©iagramme 232 ff.

©ifferentieHe tpfp(^ologie 45. 379 f. 

©ingbewufjtfein 182 ff.
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©{«parate 9iet>hautfteC(en 160. 

©ilpofition 12 f. 36. 349. 363. 
©iffonanj 87.

©oppelnuge 157 ff.

©oppelbilber 158.

©rehfd>imnbet 108.

©ritte ©itncnfion 149 ff. 

©rucfempfinbungen 88. 106. 
©rucfpunfte 106.

©ualtlmu« 7. 9. 371. 

©unfetabaptation 99. 177. 

©uplijttät«theorie 98 f.

e

Einbrudf«methobe 59. 284 ff. 
Einfühlung 55.

EinfMung 59. 264 f.

Elemente bei 'Semufjtfein« 67. 

Elementargefühle 275 f. 

Empfinblidjfeif 113.

Empfinbung 30. 69 ff. 145. 143. 276 ff. 

Einteilung unb Skfdjreibung ber E. 

77ff. Erflärung berfelben 90ff. 

Empfinbunglinhalt 75 f. 

Entpfinbung«meffung 116 f.

Etnpirifd>e ^fydjologie 13 ff. 19 f. 25. 

Empiriftifd)e Theorie 16. 155. 179. 

Enge be« Q3en)ufjtfein« 12. 257 f. 
Engramm 250. 252.

Entelecfjie 6.

Entfdtfufj 315 ff.

Erinnerunglurteit 242. 

ErinnerungloorfteHung 191 ff. 241 f. 

Erinnerung«täufd>ung 243 f.

Erfennen 65. 217. 269. 

Erfenntniltheorie 75.

Erflärung 40 f. 376 f.

Erlebni« 27. 64 ff.

Ermübung 349 f.

Erregung 281-,

Erfdjeinung 32 ff. 144 f. 186, im ^fp- 
cJ>ifd̂ en 125.

Erfparni«berfahren 225.
Erwachen 350.

Erwartung 264 f.

Euibenj 53. 215 f. 304. 306.
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Efiftenjialurteil 210.

Esperiment in ber 'Pfpchotogie 17 ff.
22. 25. 50. 57 ff. 62.

3

5arbe, eigentliche, fcheinbare 183. 

ffarbenblinbheit 96. 

ffarbenbreiedt 93.

Sarbenempfinbung 77 ff. 
ffarbenhßrer 132 ff.

^arbenmifchung 92.

I garbenoltaeber 78.

Fausse reconnaissance 193. 247. 

$(äd>enfarben 79. 
ffrage 208. 

ffragemethobe 56. 61. 

gteiheit«berauf}ffein 322 f. 380. 

grembe« Seelenleben 55 f. 298. 
fühlen, f. ©efühte. 

ffunffioneHe Hnbeftimmtheif 195.

©

©ebächtni« 220 ff. Erftärung be« ©.
250 ff.

©ebäd,tni«farbe 184.

®ebächtni«fünftter 249.

©efühl 65. 218. 275 ff. 307. 311 f. 352.

Klafft fifation 294 ff. 

©efühllabftumpfung 285. 

©efüt>l«empfinbung 276.
©egenftanb 52. 68. 

©egenftanb«bett>ufjtfein 53. 66. 137 ff 
191 ff. 202 f. 207. 254 ff.

©egentoart 176 f. 180.

©ehirn 15 f. 274. 364 ff. 

©ehör«empfinbungen 84 ff. 101 ff.
©eift 6. 294.

©eiftc«tt)iffenfchaften 374 ff. 

©elenfempfinbungen 108. 

©emeinempfinbungen 89.

©emeingefüht 89.
©enie 349.

©eometrifch‘Optifd)e $äufd)ttngen 168. 

©eräufd>empfinbungen 84. 103. 

©eruch«empfinbungen 87. 104 f.

©efchmatflempfinbungen 87f. 105 f. 
©efefj ber fpejiftfchen Sinne«energien 

16. 109 ff.

©efef) ber Erhaltung ber Energie 369. 

©efetse, pfpchologifdje 63. 

©eftchflempfinbungen 77 ff. 

®eftd>f«puntt 268 f.

©eftnnung 319.

©eftatt 161.

©leichheitlbettmfjtfein 180 f. 
©runbfarben 93.

&
Sattujination 128. 134.

Äanbluttg 324 f. 326 ff.

Sauptfarben 78. 93.

Sauptflaffen ber Erlebniffe 64 ff. 

£>ettigfeit«emf>ftn&ung 77 ff.
Selmholt)’ garbenfheorie ggf.

Äemmung 238. 248. 260. 274.

Äering« garbenfheorie 92.

Soropter 158.

£n;pnofe 354 ff.

3

3ante«-£angefcl>e 5:hc0cie 277.
3d, 27. 68. 358 ff.

3t>eattt>iffenfd;affen 374. 

3bentilät«ben>u§tfein 182. 

Sbeomotorifd, 329. 332.

Saufton 128.

3mmanenfe QBahrttehmung 47. 55. 

3mperfonale Säije 210.

3nabäquate 91ei$e 111. 

3nbetermini«mu« 21. 380. 

Snbioibualität 349. 

3nbi»ibuatpfpd,ologie 44. 

Snbioibualöorffeltung 194 f.
Snnere (2Bahrnehmung, f. Selbfttoahr- 

nehmung.
3nftvultion 60.

3ntetleftuali«mu« 357.

Sntenfität 83. 129.

Intention 53. 346 ff.

Sntentional 53. 203.

3nfercffe 263.

Snteroatte 87. 176. 178.
3ntrofyeftibe 9JJefhobe 22. 

Sudemppnbung 89.

5?

Kälteempfinbung 88. 107.

Kättepunfte 107.

Kammerton 102.

Kategorien 180 ff.

Kaufatitätebettmfjtfein 186 ff.323 f., pfy- 
djifdje K. 41 ff. 323 f.

Kenntniffe 217.

Kernpunft be« Sehraum« 157. 

Kernpdje 159.

Sinäjihetifdje Empfinbungen 88. 108.
173. 330.

Ki^elempfinbung 89.

Stangempfinbung 86. 103.

Klangfarbe 85. 103. 132. 

Komplementärfarben 92. 

Komplejionltheorie 335. 340. 

Sonfonanj 87.

Sonftellafion 21. 246. 334. 341. 

Äontraft 93. 98.

Korrefponbierenbe fün fte  158. 

Sraftbegriff 186 ff.

e
£eibenfd;aft 293 f.

Eertten 230 ff. 332.

Sernmethoben 237.

Cogif 208 f. 341.
£ogifd>er 3ufammenl,ang 187. 

ßöfung 281. 

ßofalifation 149ff.

£uft 275 ff. 280 f. 289 f. 307. 312.

gftafjmethoben 18. 59. 

gjiaferialiltttu« 365. 372.

<2Rerflid)feit, f. 9\eijfd)iueUe. 

gjjeffung ber ^pft)d>ifd;en 117 ff., 9Ke.

tl;oben 122 f.

'arcefaph f̂ie 4. 25. 357. 364. 372 f. 

Sftethoben ber cPfpd)ologie 56ff. 122ff. 
222 ff. 284.
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3Kifcf)gefüf>le 292.

SKoniSmu« 7. 370 f.

9ER0ti»e 314. 318 ff.

,3Kotorifd) 327 ff., »gl. aud) finäftfjetifd). 

“SKuSfelempfinbung, f. finäfthetifche (S. 

Hüffen 323.

91

«Kachbilber 94. 98.

SRatioiSmuS 16. 155. 179. 

Rafurwiffenfchaffeit 374 ff. 

2Ratuvwüd)figer Vegriff 199.

Negation 212 f.

Sfagati»e 3eit»erf$iebung 272. 

9Jormalpfpchologie 44.

0
Qberflädjenfar’oen 79.

Qbertöne 103.

Objeftiö 278.

Offafionati&mus 7.

Offulte <2Biffenfd)aften 5. 366. 

Qrganempftnbungen 89. 109. 277.

P

Paraboje «älteempfinbung 107. 

Paff)opfyd)ologie 44. 

Perfe»erationStenbenj 227 ff. 246. 338. 

perfongefühle 297.

Perjöntidjteit 379 f. 

phantdfie 191 f. 345 f.

PhantaSmen 128.

Phänomenologie 23.

Phrenologie 8.

Photismen 132 ff.

Phhflotogifd) 95.121. Rutlpunft 107. 

Phhftfch 26 ff. 32 f.

Probuttion 162.

ProportionSwahrnehmung 166 f. 178. 

Pfpchifch 26ff. 32 f.
Pfpchologie 8. 22.45. Aufgaben 38 ff., 

grfenntniSqueHen 45 ff., ©egenftanb 

26 ff., nach VSunbt 31, VJurjeln 1 ff. 

PftychologiSmu« 373 f. 

PfVd)omoni«nutS 373.
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Pft)d)oph9fiWe 'OTafjmethoben 18. 59. 

122 ff.

Pfhd)ophvftfd)er Parallelismu« 7 f. 

367 ff.

Purfinjefdje« Phänomen 91.

Q

Qualität ber (Empfinbungen 83 ff. 129. 

Qualitäten, primäre, fetunbäre 17. 110. 

372.

9t

Raumbewufjtfein 147 ff. 

9?aumd>araffer ber gmpftnbungen 171. 

9?aumfd)WelIe 172.

9feaftionS»erfud,)e 18. 60. 273.

9Seale ©egenftänbe 33 f. 186.

Dealer 3ufammenl>ang 187. 

9?ealität«beWu§tfein 185. 

9?ealwiffenfd)aften 374ff.

9Rebuftion ber 'Javbeinbcücfe 80. 

Reflexbewegungen 327.
9\ef[ejion 49.

9\eine Pftychologte 90.

Reij 59. 90 ff. 110 ff. 126. 169. 177. 

9\eijfd)tt>ette 113. 118. 126. 156 f. 177. 

9Mation«beWu£tfein 190.197.207. 211. 

SReprobuftion21. 127ff. 227.2fi6f. 279. 

9?eprobuftion«grunblage 203.220.250 ff. 

270.

9teprobujierte gmpfinbung 127. 

9?eprobujierte Vorftellung 127. 241 f. 

SRefibuum, f. 9\eprobuftion«grunblage. 

9Jefonatoren 268. 

9lichtigfeit«bewuf}tfein 239 f. 

9?hV^mug 174. 178. 231. 235.

6

6ad)»erhalt 207. 211. 216 f.

Satte Farben 91.

Schein 186.

Schlaf 349 ff.

Sd)liefjen 219.

Schmerjempfinbung 88. 108. 

Schmerjpuntte 108.

Si^öpferifcheS Vermögen 344 f. 348. 

Schwelle, f. Reijfdjmelle. 

Sdjwerempfinbung 172.

Seele 4 f. 26. 36. 365 ff.

Seelenftt3 9- 14 f.

Seelen»ermögen 12. 64.

Sehbing 143 f.

Sehen 143.

Sehgröße 152 f.

Sefunbäre gmpfinbungen 132 ff. 

Selbftbeobachtung unb "Wahrnehmung 

47 ff. 61 f.

Senfualiftifche Pft)cI)otogie 67. 145.

201. 360.

SinneSettevgien 16. 109 f.

Sinnliche ©efühle 294 f.
Sinnlid)e VSahrnehmung 140 ff. 

Sojialpfhd)ologie 13. 44. 379. 

Spannung 281. 297.

Spiritismus 366 f.

Spiritualismus 8.
Spur, f. ReprobuftionSgrunblage. 

Stellenaffojiation 231 f.

Stereoffop 160.

Sthenifdjev riffelt 294.

Stimmung 292 f.

Streben 31 Off.
Stroboffopifdjc grfdjeinungen 100. 

Subjeft 27.

Subjetti» 75. 278.
Subftanj-Vewu§tfein 182, Seelenfub- 

ftanj 4. 7. 11. 364 ff.

Suggeftion 244. 355 f.

Spnäffheften 132 ff.

Spnthefe 39. 68. 161.

Spnthetifch 190.

$

Talbot*piateaufche« ©efetj 100. 

Talent 349.

TaftempfinDungcn 88. 171 f.
Taftraum 171.

Temperament 284. 

Temperaturempfinbung 88. 107. 

Temperaturpunfte 107.

Tcnbenj, f. beterminievenbe T.

Terminologie, pfhchologifd;e 43., 
Tiefenfehen 149 {f.

Tonempfinbungen 84 ff. 101 fl".

Tonhöhe 84 f.
Traumbewufjtfehi 349 ff.

Tranfjenbenj 32 f. 55. 138. 

Treffermethoöe.

Trieb 308.

ü

Überfd)aubavfcit 153 f.

Übung 318. 329.

Umfang beS VemufjtfeinS unb ber 

Slufmerffamfeit 257 f.

Unanfchaulid) 202 f.

Hnbeffimmfe Vorftellung 194 f. 

£lnbewußt-Pfhd)ifcheS 35 ff. 366.

Slnluft 275 ff. 280 f. 289 f. 

llnfterblid)feitsfrage 366 f. 

llntedaffung 326.

SlnferfchiebSempfinblt^feif 113 ff. 177 f. 

£lnterfd>iebSfd>weIl2 113. 177f. 181. 

Hrfad)beroufjtfein 66.

Urteil 206ff. 21 Iff.

S3

VeränberungSbeWufjtfein 181 f. 

Vergeffen 247.

Vergleichen 17. 181. 211 f. 223. 

Verneinung 208. 212 f.

Vernunft 6.

Verfd)iebenheitSbewufjtfem 180 ff. 

Verfchwommenheit 193.

Verftehen 201 ff. 269.

Verwerfung 208 f. 212 f. 

Veftibularempfinbnng 108. 

Vitalempfinbung 89.

Vofalcharatter ber Töne 85. 

Völferpfpdjotogie, f. Sojialpfydjologit. 

Voluntarismus 357.

Vorfat) 314.

VorffeHen 127. 203.

VorfteUung 12 f. 29.127.139.191 ff. 203.

Vebeutungen be« QBorteS „V ." 191. 

VorfteßungSttjpen 130 ff.

Vorperiobe 265.

Vorjiehen 304 f. 321.
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QEÖaf»! 223. 304. 320 f. 

qßat)rnet,mung 28 f. 45 ff. 72 f. 137 ff. 
203.

2Ba&rfd)einlt$feit 219. 

QBärmeempftnbung 88. 107. 

QDSärmepunfte 107.

'JBeberfcfjel ©efe$ 17. 118 ff. 

3Bed>felttiirtung 367 ff.

QBertgefütyle 283. 300 ff. 307 f. 

QSBerturteile 303 ff.

‘SBettftreit ber Get>fe(ber 158. 

QBieberertennen 223. 239. 
gßiac 21.

‘ffiirlUcWeitSbenmMein 185 f.

QBtffen 201.204.218.309.339 f. 342.352. * 

9Biffenfct)aftüd)et 'Begriff 199.

<2öoüen 65.310 ff. 325.333. QBictungen 

belfelben 326 ff.

QBorte 201 f.

!JBiinfd)en 325.

QBiirjburger Schute 24 f.

3

3af)Ibetoufjtfein 188ff.

3eitberou§tfein 174 ff.

3entral erregte (Empfinbungen 127 ff. 

Sieloorftedung 313. 324. 331. 333. 336. 

3uftanölbe)pufjtfein 66. 74 f.

3wecE 313.
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