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Yorwort.

Einfiihrungen in irgendwelche Wissenschaften werden mit 
Vorliebe historisch gehalten. Man zeigt, wie im Lauf der 
Zeit die wichtigsten Probleme der betreffenden Disziplin, eins 
nach dem andern, hervorgetreten sind, wie in ihrer Beant- 
wortung verschiedene Richtungen sich gebildet haben, und 
man sucht aus dem Streit der Meinungen einen Kern von 
bleibenden Wahrheiten zu gewinnen, der die Basis bilden soli 
fur weiteren Ausbau der betreffenden Wissenschaft.

Dieser Weg scheint aber fur eine Einfiihrung in die Pada- 
gogik sich nicht zu empfehlen. Wollte man ihn einschlagen, 
so wurde man zu einer Fiille von Vorschriften gelangen, wie 
es in der Erziehung gemacht werden muB. Das ware zugleich 
mehr und weniger ais eine zweckmaBige V o r b e r e i t u n g  
zu fruchtbringender Beschaftigung mit der w i s s e n s c h a f t -  
l i c h e n  P a d a g o g i k ;  das ware eine v o l l s t a n d i g e  und 
u n w i s s e n s c h a f t l i c h e H a n d w e r k s l e h r e  fi ir die  pa d a -  
g o g i s c h e  Pr a x i s .

Es ist ja bekanntlich etwas anderes, einen richtigen Ge- 
danken zu haben, etwas anderes, ihn richtig zu begriinden. 
Zwar gibt es Wissenschaften, bei welchen die wichtigsten 
Gedanken auf demselben Weg gefunden werden, auf dem 
auch ihre Begriindung liegt. Aber die Padagogik gehórt nicht 
zu diesen. Die groBen Padagogen der Vergangenheit haben 
fast alle Resultate einer wissenschaftlichen Padagogik intuitiv, 
mit dem gesunden Blick praktischer Lebens- und Menschen- 
kenntnis vorwegegnommen. Die theoretische Begriindung, die 
sie nachtraglich dazu gesucht haben, ist meistens mangelhaft. 
Die Padagogik muB in die T i e f e ,  nicht in die B r e i t e  weiter 
ausgebaut werden. Sie teilt darin das Schicksal einer Reihe
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von anderen Disziplinen, die sich wie sie seit kurzem vom 
Mutterboden der Philosophie losgerissen haben.

So wenig es angebracht ware, eine Einfuhrung in die 
Psychologie im Sinn eines historischen Uberblicks iiber die 
psychologischen Spekulationen aller Zeiten zu halten, so wenig 
man eine Einfuhrung in die medizinische Wissenschaft mit 
einer Darlegung der Anschauungen von Paracelsus oder gar 
von Galen beginnt, obwohl diese in bezug auf manches End- 
resultat merkwiirdige Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
griindlicherer Forschung aufweisen, so wenig scheint eine 
historische Einfuhrung in die Padagogik den Bediirfnissen 
dessen zu entsprechen, der sich instand setzen will zu aktiver 
oder passiver Teilnahme an der padagogischen Forschung 
der Gegenwart.

Ftir diejenigen allerdings, die solche Teilnahme am Fort- 
schritt der padagogischen W i s s e n s c h a f t  nicht beanspruchen, 
ist dieses Buch nicht geschrieben. Wer nur wissen will, wie 
man es macht, um mit moglichst wenig Arbeit und moglichst 
viel Erfolg den Lehrberuf zu erfiillen, der lasse diese Ein
fuhrung in die Padagogik ungelesen, der wende sich an einen 
Historiker der Padagogik oder noch besser an einen Prak- 
tiker oder am allerbesten an einen solchen, der seine pada- 
gogische Praxis nach den Erfahrungen der Vergangenheit 
eingerichtet und ausgeprobt hat. Er kann so ein sehr tiichtiger 
Erzieher werden. Nur spiele er sich nicht schlieBlich doch 
ais Forderer padagogischer Theorie auf und beeintrachtige 
nicht den ruhigen Gang wissenschaftlicher Entwicklung durch 
den Fanatismus des Dogmatikers. Die beriichtigte „rabies 
theologorum“ hat leider ein wiirdiges Gegenstiick in der Er- 
bitterung, mit der sich vielfach praktische Padagogen ihre 
luftigen Gebaude umwerfen, statt an der Verbesserung der 
Fundamente zu arbeiten.

Fiir die Leser der folgenden Ausfiihrungen will ich noch 
bemerken, daB ich soviel ais moglich bestrebt war, tiber- 
fliissiges beiseite zu lassen. Ich habe darauf verzichtet, jeder 
psychologischen 'und wertwissenschaftlichen Tatsache den 
Namen ihres Entdeckers und die Vorgeschichte ihrer Ent- 
deckung beizufiigen. Ich habe auch bei der Darlegung von
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Anschauungen, zu denen ich durch eigene Untersuchungen 
gelangt bin, und von denen ich nicht weiB, wieweit sie von 
andern geteilt werden, das personliche Moment beiseite ge- 
lassen. Es war mir darum zu tun, eine Darstellung aus einem 
GuB zu geben, damit die Grundbegriffe, mit denen die pada- 
gogische Forschung zu arbeiten hat, durch gegenseitige Unter- 
stiitzung klar und deutlich hervortreten. Auf die Vermittlung 
dieser Grundbegriffe scheint es mir bei einer derartigen Ein- 
fiihrung in die Padagogik in erster Linie anzukommen. Sie 
bleiben, (sofern sie sich nicht noch weiter differenzieren) wenn 
auch mancher gegenwartig richtig erscheinende Satz der fort- 
schreitenden Forschung zum Opfer fallt. Sie sollten Gemein- 
gut werden, auch wenn manches aus ihnen aufgebaute Gesetz 
noch nicht allgemeine Anerkennung findet. Sie sollen ins- 
besondere meinen eigenen Lehrzwecken dienen, mir die Ver- 
standigung mit meinen Mitarbeitern erleichtern.

Freilich verkenne ich nicht, daB auch die tibernahme von 
Begriffen keineswegs bloB Sache des Verstandnisses und des 
guten Willens ist. Sonst konnte ich ja ebensogut den AnschluB 
an die Terminologie der Herbart-Zillerschen Padagogik suchen, 
statt einen vielfach davon abweichenden Begriffsschatz meinen 
Lesem darzubieten. Die Begriffe sind eben mehr ais bloBe 
Namen. Sie sind Arbeitsprodukte, die mit dem Fortschritt 
der Wissenschaft sich verandern. Diese Veranderung voll- 
zieht sich jedoch im Sinn einer stetigen Entwicklung, wenn 
sie durch gemeinsame wissenschaftliche Arbeit herbeigefiihrt 
wird, wie dies bei den hier vorgeschlagenen Arbeitsprodukten 
der seit einigen Jahrzehnten organisierten psychologisch-pada- 
gogischen Forschung der Fali sein wird. Wiirde die Termino
logie Herbart-Zillers und anderer Padagogen den AnschluB 
an solch kontinuierliche Entwicklung gefunden haben, so karne 
sie heutzutage auch nicht mehr unverandert fur uns in Be- 
tracht. Um so weniger haben wir Grund, durch eine Revo- 
lution das starre Begriffssystem einer einzelnen Schule an 
Stelle der lebendig sich entwickelnden Gedankenwelt eines 
uberindividuellen wissenschaftlichen Gemeingeistes zu setzen.

In dem BewuBtsein, daB die Weiterentwicklung der Pada
gogik in der Richtung groBerer Yertiefung sich vollziehen
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muB, lehne ich schlieBlich von vornherein jeden Vorwurf zu 
schwieriger oder zu subtiler Darlegungen ab. Diejenigen 
Lehren der Psychologie, die mir fur padagogisch Interessierte 
unnutze Schwierigkeiten zu enthalten scheinen, habe ich bei- 
seite gelassen. Aber jede Frage, dereń padagogische Bedeu- 
tung nicht unmittelbar in die Augen fallt, beiseite zu lassen, 
das ware ein sehr kurzsichtiges und sehr unwissenschaftliches 
Verfahren. Wenn auch manche einzelne Tatsache nur den 
Wert besitzt, die allgemeine Erkenntnis vom Wesen seelischer 
Zusammenhange zu vertiefen, so kann sie doch eben dadurch 
von groBter Bedeutung fiir den Padagogen sein, dem vor 
alłem grundlegende Einsicht in die GesetzmaBigkeit des Seelen- 
lebens nottut. DaB diese GesetzmaBigkeit nur dem ernsthaft 
Suchenden sich enthiillt, daB manche Schwierigkeit bei tiefe- 
rem Eindringen in die padagogische ebenso wie in jede andere 
Wissenschaft nicht umgangen werden kann, sondern iiber- 
wunden werden muB, ist wohl selbstverstandlich.

B e r n ,  den 12. Oktober 1907.

E. Diirr.
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1. W esen und Aufgabe der Padagogik.

Die Padagogik ist eine vielumstrittene Wissenschaft. Es 
fehlt nicht an solchen, die ihr jede Existenzberechtigung ab- 
sprechen. Sucht man aber den Griinden nachzugehen, die 
zu einem derartigen Verwerfungsurteil fiihren, so ergibt sich 
die merkwiirdige Tatsache, daB diametral entgegengesetzte 
Behauptungen zur Rechtfertigung der prinzipiellen Gegner- 
schaft gegen die wissenschaftliche Padagogik herangezogen 
werden. Gemeinsam ist den Gegnern nur die Voraussetzung, 
daB die Padagogik eine praktische oder technische Wissen
schaft sei und daB von ihrer Brauchbarkeit im Leben Sein 
oder Nichtsein derselben abhangig gemacht werden miisse. 
Wenn also die Padagogik diejenige menschliche Tiitigkeit, 
die wir einmal kurz Erziehung nennen wollen, zu vervoll- 
kommnen vermochte, dann ware im Sinn dieser Auffassung 
ihre Existenzberechtigung erwiesen, wogegen man sich nicht 
mehr lang nach Griinden des Verwerfungsurteils umzusehen 
brauchte, wenn man erst nachgewiesen hatte, daB das Werk 
der Erziehung von der wissenschaftlichen Padagogik nur 
wenig oder keine Fórderung zu erwarten habe.

Von dieser Voraussetzung ausgehend, meinen nun die 
einen, wissenschaftliche Padagogik sei iiberfliissig, weil das 
Erziehen eine so einfache Sache sei, daB jeder ohne besondere 
technische Anweisungen damit fertig werden konne. Die 
andem behaupten gerade das Gegenteil. Sie sagen, die Er
ziehung sei eine so schwere Kunst, daB sie uberhaupt nicht 
gelehrt oder gelernt werden konne. Erzieherische Tatigkeit 
sei die Folgę einer gewissen genialen Veranlagung, die durch 
wissenschaftliche Belehrung ebensowenig erworben werden 
konne wie irgend eine andere Genialitat.

Sehen wir uns nun diese beiden entgegengesetzten Auf- 
fassungen etwas naher an. Die erste derselben kónnen wir
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2 Wesen und Aufgabe der Padagogik.

uns wohl kaum verstandlich machen ohne die Annahme ge- 
wisser mehr oder weniger deutlich hervortretender Voraus- 
setzungen, auf denen sie beruht. Man scheint namlich zu 
der These von der Leichtigkeit des Erziehungsgeschaftes vor 
allem dadurch zu gelangen, daB man unter E r z i e h u n g s -  
t a t i g k e i t  nicht viel anderes versteht, ais das, was besser 
L e h r t a t i g k e i t  genannt wird. Weiter scheint man dann 
das Lehren aufzufassen ais eine bloBe Reproduktion von Ge- 
lerntem. So kommt man auf eine ganz natiirliche Weise zu 
dem SchluB, daB der Lehrer nur die Wissenschaften griind- 
lich beherrschen musse, die er dem Schiller beizubringen 
hat. Der beste Fachmann gilt hiernach ais der beste Lehrer. 
Nicht Padagogik miiBte man also bei der Ausbildung fur 
den Lehrberuf treiben, sofern man nicht ein Lehrer der 
Padagogik werden will, sondern Mathematik, Geographie, Ge- 
schichte usw., kurz das, was man spater seinen Schiilcrn bei
zubringen hat.

Nun soli natiirlich nicht bestritten werden, daB Kennt- 
nisse in den Fachem des Unterrichts eine unerlaBliche Vor- 
aussetzung jeder Lehrtatigkeit sind. Aber durchaus verkehrt 
ist die Behauptung, wonach ein tiichtiger Fachmann ohne 
weiteres auch ein tiichtiger Lehrer sein soli. Wir konnten 
diese Ansicht einfach unter Berufung auf die Erfahrung ab- 
weisen; denn es wird wenig Menschen geben, die nicht irgend- 
wo einmal Gelegenheit gehabt haben, einer Leuchte der 
Wissenschaft gegeniiber den Mangel des Lehrtalents an dem 
durch Sachkenntnis ausgezeichneten Mann besonders lebhaft 
zu empfinden. Aber wir wollen den interessanten Irrwegen, 
auf denen man zu der Gleichsetzung von Sachkenntnis und 
Lehrtalent gelangt, lieber noch etwas nachgehen.

Ist es zunachst richtig, daB Lehren nichts anderes sei, 
ais Reproduktion von Gelerntem ? In gewissen Fallen: ja. 
Wenn etwa eine Mutter ihrem Kind ein Liedchen beibringen 
will, das sie selbst in der friihesten Jugend gelernt hat, so 
spricht oder singt sie es solange vor, bis das Kind es nach- 
sprechen oder nachsingen kann. Dabei kommt nichts anderes 
in Betracht, ais eine Reproduktion von Vorstellungen und 
Sprechbewegungen, wozu die Mutter einfach deshalb imstande 
ist, weil sie das Liedchen selbst gelernt und inzwischen nicht 
vergessen hat.

Aber anders liegen die Verhaltnisse schon, wenn die 
Mutter den Inhalt eines Liedes, dessen wortliche Wiedergabe
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das Kind nicht verstehen wiirde, in eine andere Form bringen 
muB. Da hórt das Lehren schon auf, einfache Reproduktion 
des Gelernten zu sein. Da handelt es sich bereits um eine 
W a h l  der richtigen, dem Fassungsvermogen des Kindes ent- 
sprechenden Worter. Da treten auch Unterschiede des Lehr- 
talents schon sehr deutlich hervor.

Immerhin geniigt hier noch eine rein verbale Darbietung. 
Viel schwieriger gestaltet sich die Lehrtatigkeit, wenn nicht 
die Zusammensetzung verstandlicher Worter einen fiir den 
Zogling ohne weiteres verstandlichen Sinn ergibt. Im all- 
gemeinen ist der W eg vom Wissen des Lehrers zum Ver- 
stehen des Kindes nicht so kurz, wie man ihn sich gewohn- 
lich vorstellt. Es ist nicht so, daB der Lehrende sein Wissen 
nur in passende Worte zu kleiden brauchte, um von dem 
Schiller verstanden zu werden. Worter sind konventionelle 
Zeichen, die mit der Sache, die sie bezeichnen, in der Regel 
keine innere Beziehung verkniipft. Um ein Wort zu ver- 
stehen, muB man daher die Vorstellung oder den Gedanken 
schon haben, dereń Ausdruck das betreffende Wort ist. Vor- 
stellungs- und Gedankenbildung wird daher durch das Vor- 
sprechen von Wortern nicht erreicht. Die Forderung, anstelle 
des Verbalunterrichts den Anschauungsunterricht zu setzen, 
ist eine Konseąuenz dieser Erkenntnis.

Nun gehort der Anschauungsunterricht nicht gerade zu 
den schwierigsten Leistungen, solange er sich darauf be- 
schrankt, einfache Gegenstande dem Zogling darzubieten, 
eventuell zu beschreiben, beschreiben zu lassen oder sonstwie 
sukzessiver Detailauffassung zuganglich zu machen undschlieB- 
lich mit dem zugehorigen Namen wie mit Etiketten zu ver- 
sehen. Aber die wichtigsten Anschauungen lassen sich nicht 
so auf einen Blick gewinnen, daB man zuerst das Ganze er- 
faBt und sich hinterher nur noch die Details zu verdeutlichen 
braucht, um eine klare und deutliche Totalerkenntnis zu be- 
sitzen. Nicht einmal den einfachsten Kórper konnen wir 
gleichzeitig von allen Seiten sehen. Stets, vor allem aber 
bei komplizierten Gegenstanden, konnen wir eine Totalauf- 
fassung von Korpern nur durch Zusammensetzung einzelner 
Vorstellungsfragmente gewinnen. Eine Art „schopferischer 
Synthese" ist notig, um uns beispielsweise den Bau eines 
komplizierten Sinnesorgans wie des inneren Ohres hinsicht- 
lich der Beziehungen der einzelnen Teile erfassen zu lassen, 
selbst wenn die besten Modelle zu unserer Belehrung zur Ver-
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fiigung stehen. Solche Synthese im Geist des Zoglings an- 
zuregen, zu erleichtern und zu Ende zu fuhren, ist aber eine 
schwere didaktische Aufgabe. Es handelt sich dabei um eine 
Art Produktion, wie wir sie bewundern wiirden, wenn ein 
Kiinstler einem durch eine Decke seinen Augen verborgenen 
Marmorblock ideale Form aufzupragen vermochte. Wie ein 
solcher Kiinstler unter der Decke, so bildet der Lehrer in 
dem seiner Beobachtung entzogenen Geist des Zoglings 
lebendige Formen aus. Wir konnen deshalb auch von didakti- 
scher Produktion sprechen ais von einer Leistung, welche 
die normale kiinstlerische Produktion an Schwierigkeit noch 
iibertrifft. Es gibt daher auch nicht viele Lehrer, die zu 
solch didaktischer Produktion wirklich imstande sind, be- 
sonders wenn der Gegenstand derselben aus dem Reich der 
Anschauungs- in das der Begriffswelt hineinwachst.

Aber wenn es iiberhaupt ein Mittel gibt, die Fahigkeit 
zu derartiger Produktion zu steigern, muB es nicht darin 
bestehen, daB man dem Lehrer selbst klare Anschauungen 
und Begriffe verschafft, wie dies eine griindliche Fachvor- 
bildung anstrebt? Ist es nicht bei aller Schwierigkeit der 
Sache doch noch am leichtesten, andere auf demselben W eg 
zur Erkenntnis zu fuhren, auf dem man selbst gefiihrt worden 
ist, so daB es sich beim Lehren schlieBlich trotz alledem 
um eine bloBe Reproduktion handeln wiirde, um eine Re- 
produktion des Gelernten o d e r  des  L e r ne ns ,  je nachdem 
es sich um die Darbietung fertigen Wissens oder um die 
Erkenntnisproduktion handelt ?

Abermals muB zugegeben werden, daB die Ausbildung 
in den Fachem des Unterrichts eine wichtige Voraussetzung 
der Lehrtatigkeit ist, weil man nicht nur ein Wissen be- 
sitzen muB, um es weiter iiberliefern zu konnen, sondern 
weil auch die Erinnerung an die Schwierigkeiten des eigenen 
Erlernens vielfach Veranlassung geben wird, dem Fassungs- 
vermogen des Zoglings besser gerecht zu werden ais wenn 
man sich nicht selbst an den Aufgaben versucht hat, die 
man dem Schiller stellt. Man denke nur an jene Karrikaturen 
von Lehrern, die aus Biichern unterrichten und nach Biichem 
das Gelernte abfragen und iiber der Beąuemlichkeit, welche 
diese Methode ihnen bietet, ganz die Schwierigkeiten ver- 
gessen, die daraus unter Umstanden dem Schiller erwachsen 
—  man denke daran und man wird auf griindliche Ausbildung 
der Lehrer in den Fachem, in denen sie Unterricht erteilen
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wollen, das allergroBte Gewicht legen. Aber deswegen kann 
man doch weit entfernt sein, im Lehren lediglich eine Re- 
produktion des eigenen Lernens zu erblicken. Gerade weil 
man sich an Schwierigkeiten erinnert, die man bei der An- 
eignung eines bestimmten Wissens selbst empfunden hat, wird 
man unter Umstanden eine a n d e r e  Methode des Unterrichts 
wahlen ais die nach der man unterrichtet worden ist. Und meist 
wird sich die Sache nicht so yerhalten, dali man nur zwischen 
zwei Methoden a und b die Auswahl zu treffen hat, so daB 
die Erkenntnis der Schwierigkeit des Weges a ohne weiteres 
eine geniigende Anweisung auf den W eg b bedeutet. Meist 
wird die Wahl der richtigen Methode eine von der Ein- 
sicht in die Verkehrtheit einer anderen Methode ganzlich un- 
abhangige Funktion sein, zu der also auch die bloBe Be- 
herrschung der Unterrichtsfacher noch lange nicht befahigt.

Im iibrigen ist es gar nicht móglich, beim Lehren einer 
nur einigermaBen ausgedehnten Wissenschaft denselben Weg 
einzuhalten, den man selbst bei Erlernung derselben gegangen 
ist. Man bedenke nur, ein wie verwickelter ProzeB der Er- 
werb umfassender Erkenntnis ist. Durch wie viel MiByerstand- 
nisse, iiber wie viel unverstandene Stellen hinweg fiihrt uns 
die Lektiire oft eines einzigen Buches, bis sich uns da und 
dort Lichtblicke eroffnen, von denen aus auch eine riick- 
schauende Orientierung moglich wird! Wer wollte es auch 
nur yersuchen, einem Zógling all die Irrwege zu fiihren, 
die bei einer genauen Reproduktion des eigenen Lernens 
eingeschlagen werden miiBten?

Es bedarf wohl kaum weiterer Ausfiihrungen, um zu 
zeigen, daB weder der Wissensbesitz noch die Erinnerung 
an den Wissenserwerb eine geniigende Einsicht in die ver- 
schiedenen Methoden der Wissensdarbietung und der Erkennt- 
nisproduktion garantiert. Aber nun wendet man vielleicht ein, 
griindliche Kenntnis der wissenschaftlichen Methodik gehore 
eben mit zu der wissenschaftlichen Ausbildung des Lehrers 
und habe mit padagogischer Schulung nichts zu tun. Ein 
tiichtiger Physiker z. B., sagt man, der auch einzig und allein 
ein tiichtiger Lehrer der Physik zu werden imstande ist, muB 
nicht nur die Ergebnisse der bisherigen Forschungen auf 
dem Gebiete der Physik kennen, um durch dieses Wissen 
und durch die damit ohne weiteres gegebene Erinnerung 
an seinen (subjektiven) Erwerb desselben die Qualifikation 
fur den Lehrberuf zu besitzen, sondern er muB die objektiyen



6 Weseli und Aufgabe der Padagogik.

Methoden der Erkenntnisbildung auf seinem Spezialgebiet be- 
herrschen, er muB selbst in einem physikalischen Laboratorium 
gearbeitet haben, und er muB imstande sein, wissenschaftliche 
Erkenntnis iiberhaupt zu entwickeln und darzustellen. Dabei 
gehórt aber weder die Kenntnis des praktisch-technischen 
Forschungsbetriebs einer Einzelwissenschaft noch die allge- 
meine logisch-erkenntnistheoretische Bildung zu den Dingen, 
die man durch Beschaftigung mit der Padagogik sich er- 
werben kann. So sagt man und hat damit in vieler Hin- 
sicht unzweifelhaft Recht. Aber das letzte Wort ist damit 
nicht gesagt.

Es fragt sich namlich, ob die technischen Methoden der 
Forschung und die logischen Methoden der Wissenschafts- 
bildung und der systematischen Wissenschaftsdarstellung wirk- 
lich die einzigen fur den Wissenschaftsunterricht  in Be- 
tracht kommenden Methoden sind. Dies muB aufs Ent- 
schiedenste bestritten werden. GewiB kommt auch den tech
nischen und logischen Methoden ein gewisser didaktischer 
Wert zu, der iibrigens ihrem „heuristischen", wissenschafts- 
bildenden Wert meist umgekehrt proportional ist, indem bei- 
spielsweise die deduktive Methode (das Fortschreiten vom All- 
gemeinen zum Besonderen) die fiir den objektiven Forschungs- 
betrieb so wenig fruchtbar sich erweist, didaktisch unbestreit- 
bare Vorziige besitzt, wahrend man mit der induktiven Methode 
(dem Aufsteigen von einzelnen Tatsachen zu allgemeinen 
Satzen) durch die der groBte Teil des wissenschaftlichen Fort- 
schritts bedingt ist, manchen Lehrling der Wissenschaft zu 
Tode langweilen kann.

Doch darauf soli weiter kein Nachdruck gelegt werden. 
Es mag sein, daB gewisse Wissenschaften besser induktiv, 
andere besser deduktiv dargestellt werden und die Vorteile 
der Induktion bezw. der Deduktion mogen mit der Art, wie 
die Wissenschaft selbst entstanden ist, zusammenhangen oder 
nicht: was wir behaupten ist dies, daB mit der technischen 
oder logischen Methodenlehre das Gebiet der didaktischen 
Methodik auch nicht annahernd erschopft ist. Selbst eine 
Logik, die sich nur mit der Wissenschaftsdarstellung, nicht 
mit der Wissenschaftsgewinnung besc.haftigen wiirde, konnte 
auf irgendwełche Schwachen des zur Wissenschaftsaufnahme 
bestimmten Geistes keine Riicksicht nehmen. Sie miiBte yor 
allem ein BewuBtsein voraussetzen, welches l n t e r e s s e  fiir 
die darzubietende Wissenschaft von yornherein besitzt. Haupt-
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aufgabe der didaktischen Methodik ist dagegen die E r- 
w e c k u n g  des Interesses fiir den Lehrstoff in dem von 
wissenschaftlichen Problemen noch unberiihrten Seelenleben 
des Zoglings. Ebenso vergeblich ferner wie den Begriff des 
Interesses wird man die Begriffe des Leichten und des Schwieri- 
gen in einer logischen Methodenlehre suchen. Die Logik ent- 
wickelt die Beziehungen, die zwischen Begriffen und sonstigen 
idealen Gegenstanden gedacht werden miissen, unbekiimmert 
darum, ob jemand iiberhaupt der Aufgabe, sie zu denken, 
sich wirklich unterziehen will. Die Didaktik will in erster 
Linie erreichen, daB der Zogling wirklich denkt, selbst wenn 
er fiirs erste den Forderungen der Denkgegenstande nicht 
vollstandig entspricht. Etwas pointiert konnte man sagen: 
Die Logik verlangt: Wenn du denken willsty muBt du so 
und nicht anders denken. Die Didaktik fordert: Ob du nun 
so oder anders denken willst, auf jeden Fali sollst du denken. 
Deshalb versucht ein guter Lehrer die Denkobjekte, an denen 
der kindliche Geist sich iiben und erstarken soli, zunachst zu 
vereinfachen. Er vermeidet subtile Unterscheidungen und laBt 
gelegentlich Begriffe ais gleichbedeutend passieren, die im 
Interesse der logischen Korrektheit spater sorgfaltig aus- 
einander gehalten werden miissen. Er arbeitet am Anfang 
lieber mit unbestimmten Allgemeinvorstellungen, durch die 
wenigstens eine gewisse tlbersichtlichkeit und Vereinheit- 
lichung der Erscheinungswelt erreicht wird, statt durch vor- 
zeitige Definitionsversuche den jugendlichen Geist zu ver- 
wirren und zu beangstigen.

Ja sogar die W a h r h e i t ,  nicht bloB die logische Korrekt
heit muB im Interesse der Didaktik da und dort geopfert 
werden. Der Lehrer will ja nicht dem abstrakten Sein und 
Gelten der Wahrheit sondern einer moglichst getreuen Spiege- 
lung derselben in der Seele des Zoglings seine Dienste weihen. 
Wahrend es daher fiir wissenschaftliche Darstellungen oberstes 
Gesetz ist, den exaktesten Ausdruck fiir das zu wahlen, was 
man erkannt zu haben glaubt, ohne Riicksicht auf die leichtere 
oder schwerere FaBlichkeit des Dargestellten, wahrend dabei 
insbesondere Bildlichkeit des Ausdrucks, Analogien, die sich 
nicht unverhiillt ais solche zu erkennen geben, Anthropomor- 
phismen, die das Unerklarteste von allen Dingen, einen 
energieproduzierenden, hellsehenden oder von unbekannten 
Zwecken ratselhaft bestimmten Willen zur Erklarung weit 
weniger wunderbarer Erscheinungen heranziehen, mythologi-
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sche Wendungen und Ahnliches vermieden werden miissen, 
gelten ganz andere Grundsiitze fur didaktische Produktionen 
eines Weltbildes. Man denke an die Vorliebe groBer Mensch- 
heitslehrer fiir Gleichnisse und Allegorien, an die Zuhilfe- 
nahme von Bildern seiten des Redners, der unverstanden 
bliebe, wollte er auf den symbolischen Ausdruck abstrakter 
Gedanken verzichten. Greift doch sogar ein Platon zum 
Mythus, wo er schwachere Geister zur Erkenntnis der hochsten 
Ideen fiihren will.

Dabei sollte freilich das Unzureichende einer derartigen 
Darbietung und eines auf solchem Wege zu gewinnenden 
Weltbildes stets betont werden. Niemals sollte die Sprache 
der Dichtung fiir Sprache der Wahrheit ausgegeben werden. 
Dann wird es auch niemals notig sein, friiher oder spater 
eine „Aufklarung“ eintreten zu lassen. Das „Aufklaren" ist 
eine Lieblingsbeschaftigung mancher Leute. Sie wissen aller- 
dings meist nicht ganz genau, was sie damit meinen. In 
der Regel suchen sie einfach i h r e  vermeintlich bessere Ein- 
sicht anstelle der Auffassung zu setzen, die der „Aufklarungs- 
bediirftige" von irgend einer Sache hat. Nur seiten handelt 
es sich dabei um wissenschaftlich begriindete Satze, die Vor- 
urteilen und ungepriiften Meinungen gegeniibergestellt werden.

Fast immer vergiBt der Aufklarer, daB es Einsichten 
gibt, die unentwickelten Geistern nicht zuganglich sind. Der 
rechte Lehrer kennt die Gefahren der Aufklarung. Er weiB, 
daB gewisse „Wahrheiten" dem jugendlichen Geist, andere 
der Mehrzahl der Menschen, auch wahrend ihres spateren 
Lebens, vorenthalten bleiben miissen, und zwar nicht deshalb, 
weil Schiller recht hat mit der pessimistischen Weisheit, wie 
sie das „Verschleierte Bild zu Sais“ predigt, oder wie sie 
zum Ausdruck kommt in der Klage der Kassandra: „Nur 
der Irrtum ist das Leben, und das Wissen ist der Tod.“ Die 
Wahrheit wirkt niemals lebenzerstorend, wo sie wirklich er- 
kannt wird. Schadlich ist nur das Zerrbild der Wahrheit, 
das in vielen Geistern entsteht, wenn sie zu erkennen glauben, 
was ihr Fassungsvermogen bei weitem iibersteigt. „W eh’ 
denen, die dem Ewigblinden des Lichtes Himmelsfackel leihn.“ 
Das sollte jeder Erzieher, vor allem jeder Lehrer des Volks 
stets im Auge behalten. Und man sollte nie vergessen, daB 
das „Blindsein“ , das Nichtverstehenkónnen unentwickelter 
Geister n i c h t  b l o B  darauf beruht, daB sie gewisse Ge-
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danken n i c h t  n a c h z u d e n k e n  imstande sind, sondern vor 
allem darauf, daB sie diese Gedanken nicht in Beziehung 
bringen konnen zu ihrem sonstigen geistigen Besitz, daB ihnen 
die Erfahrungen fehlen, die solchen Gedanken erst das rechte 
Relief geben, und daB sie infolgedessen auch im Gemiit anders 
davon affiziert werden, ais die zu besserer Einsicht Befahigten. 
Erkenntnis ist nun einmal nicht bloB Verstandnis von Wor- 
tern, wenn es auch stets Menschen geben wird, die philo- 
sophische und naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu ge- 
winnen glauben, wenn sie sich bei der Lekture philosophischer 
und naturwissenschaftlicher Schriften „etwas denken“ konnen. 
Vor mathematischen Formeln pflegt der Halbgebildete un- 
uberwindlichen Respekt zu empfinden, lediglich, weil in den- 
selben ein paar unverstandliche Z e i c h e n vorkomraen, dereń 
Bedeutung ohne allzugroBe Miihe gelernt werden konnte, 
wahrend die bezeichnete S a c h e  s e l b s t  unter Umstanden 
gar nicht so schwer zu verstehen ist. Dagegen werden ernste 
Schwierigkeiten der Sache iibersehen, wenn nur das Zeichen- 
system, in dem sie dargestellt ist, den Eindruck der Bekannt- 
heit macht. Daraus konnte derjenige, der von der Schadlich- 
keit der Halbbildung iiberzeugt ist, die Forderung ableiten, es 
mochten schwer zu fassende Erkenntnisse auch in einer dem 
Inhalt angemessenen schwer verstandlichen Form vorgetragen 
werden. Aber diese Forderung ist einerseits meist ohne wei- 
teres erfiillt, wo der Darstellende selbst die Schwierigkeit der 
Sache in vollem Umfang erfaBt. Andererseits ware es ver- 
kehrt, eine wissenschaftliche Darstellung absichtlich unver- 
standlich zu halten, um Dilettanten abzuschrecken. Selbst die 
Anwendung eines besonderen Zeichensystems, wie sie ais Ge- 
brauch einer besonderen wissenschaftlichen Terminologie viel- 
fach iiblich ist, miiBte verurteilt werden, wenn sie nur eine 
Erschwerung des Verstandnisses bewirken sollte. DaB dies in 
der Regel nicht die Absicht ist, daB man vielmehr haupt- 
sachlich MiBverstandnisse vermeiden will, wenn man die klar 
definierten Gegenstande der Wissenschaft nicht mit den viel- 
deutigen, unbestimmten Wortern der Umgangssprache be- 
zeichnet, bedarf kaum der Erwahnung.

p ie  willkiirliche Erzeugung von Erkenntnisschwierigkeiten 
wiirde ganz auBer acht lassen, daB auch die echten Jiinger der 
Wissenschaft Menschen sind, die mit moglichst geringer An- 
strengung mdglichst groBe Leistungen zu vollbringen suchen. 
Also weg mit der Forderung von Hieroglyphen fiir Einge-
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weihte! Aber weg auch mit dem Postulat der Aufklarung, mit 
dem Ruf nach Popularisierung der Wissenschaft!

Dies darf freilich nicht miBverstanden werden. Nur ein 
Feind des Kulturfortschritts kann wiinschen, daB die ge- 
sicherten Ergebnisse der Wissenschaft nicht mehr und mehr 
Gemeingut der Menschen werden sollen. Wenn man daher 
die lehrhafte Darbietung dieser Ergebnisse Popularisierung 
der Wissenschaft nennen will, so haben wir gegen eine solche 
Popularisierung nichts einzuwenden. Was im Namen der Pa
dagogik verlangt werden muB, ist nur dies, daB die Grenzen 
zwischen Lernen und Forschen nicht verschoben werden. Wer 
die Tatsachen, die von der Naturwissenschaft erarbeitet worden 
sind, ohne Einsicht in die Fehlerąuellen, Forschungsmethoden 
und Arbeitshypothesen kennen lernt, der muB iiberzeugt sień, 
daB er damit ebensogut etwas auf Treu und Glauben annimmt, 
ais wenn ihm eine Erkenntnis von den sittlichen Bediirfnissen 
der Menschheit etwa in der historischen Form der Lehre von 
der Erlosungssehnsucht eingepflanzt wird. Es gibt nichts 
Widerwartigeres ais wenn beschrankte Kopfe mit der Weisheit, 
die sie sich notdiirftig auf der Schulbank gesammelt haben, die 
Aufklarer spielen wollen, die „freie Forschung“ gegen den 
„Glauben" ins Feld fiihren und sich ais Vorkampfer der „Wahr- 
heit" betrachten.

Sie sind unfahig, auch nur den Begriff Wahrheit klar und 
deutlich zu erfassen. Sie konnen ihn meist nicht vom Begriff 
Wirklichkeit, besonders vom Begriff der „handfesten Natur- 
wirklichkeit" unterscheiden. Sie sehen vor allem nicht, daB 
iiber Wahrheit und Falschheit einer Erkenntnis nur derjenige 
entscheiden kann, der Grund und Folgen dieser Erkenntnis zu 
iiberschauen vermag. Deshalb muB sich der Lehrer hiiten, im 
Zógling den Glauben zu erwecken, es sei nichts leichter ais 
„die Wahrheit" zu erkennen. Man lehre dem Zogling T a t 
s a c h e n  kennen, man verschaffe ihm also ein bestimmtes Wi s -  
sen,  und man erwecke in ihm G e d a n k e n ,  die sich teilweise 
auf die Tatsachen und ihre Verkniipfung beziehen, teilweise 
auch weit iiber alles Tatsachenmaterial hinausgehen. Diese 
Gedanken miissen so ausgewahlt werden, daB sie ein der je- 
weiligen Wissensstufe entsprechendes widerspruchsloses Ganzes 
bilden, das in rastloser Veranderung begriffen die Vermutung 
gar nicht aufkommen laBt ais gebe es starre Systeme des 
Irrtums oder der Liige und ein ebenso starres der Wahrheit. 
Dann wird es nicht mehr an der Tagesordnung sein, was gegen-
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wartig fast die Regel bildet, das der jungę Mensch, der eben 
die Kinderschuhe abstreift, auch eine Weltanschauung in mehr 
oder weniger starken Kampfen innerlich iiberwindet.

Keine Erziehung kann der Illusionen, der absichtlich her- 
vorgerufenen und der unermiidlich sich bildenden entbehren. 
Andererseits soli der Zogling doch zur Wahrhaftigkeit erzogen, 
gewisse feste Uberzeugungen sollen ihm eingepflanzt werden. 
Man will, daB im Zogling ein moglichst adaąuates Weltbild 
sich entwickle und man weiB, daB dieses Ziel nicht durch 
Darbietung der Wahrheit in popularer oder wissenschaftlicher 
Form zu erreichen ist. Wer wollte bestreiten, daB hier fur die 
didaktische Methodik Probleme vorliegen, mit denen die lo- 
gische Methodenlehre nicht im entferntesten etwas zu tun hat ?

Ein letzter wichtiger Unterschied endlich zwischen didak- 
tischer und logischer Methodenlehre besteht darin, daB fur die 
erstere Wertunterschiede der Denkobjekte bestehen, die mit 
logischen Kriterien nichts zu tun haben, wahrend fur die letz- 
tere ais einziger WertmaBstab die Bedeutung der Gedanken 
im Ganzen unserer Erkenntnis in Betracht kommt. Die Logik 
erkennt keine niitzlichen und schadlichen Erkenntnisse an. 
Jede Erkenntnis hat ais solche einen Wert, der um so gróBer 
ist, je groBere Tragweite die betreffende Erkenntnis besitzt, 
je fester sie begriindet ist und je schwieriger sie zu gewinnen 
war. Dagegen kann der Lehrer unter Umstanden einen rich- 
tigen Gedanken des Zoglings mit Recht ais schadlich be- 
zeichnen, sei es nur deshalb, weil derselbe den Unterrichtsplan 
durchbricht, sei es, weil er den unentwickelten Geist unnotig 
belastet oder sei es, weil er einen ungiinstigen EinfluB auf 
das Gefiihls- und Willensleben, sowie auf die Gesundheit des 
jugendlichen Organismus ausiibt. Ein Wissen kann ferner di- 
daktisch ais mehr oder weniger niitzlich behandelt werden, 
je nachdem es fur die Praxis des Lebens, fiir den kiinftigen 
Beruf des Zoglings mehr oder weniger brauchbar ist oder je 
nachdem es einen geringeren oder groBeren „Bildungswert“ 
besitzt. Niemand wird bezweifeln, daB bei der Zusammen- 
stellung der Lehrplane ein Verzicht auf „nichtlogische" Wert- 
beurteilung des Lehrstoffs die schwerwiegendsten und schad- 
lichsten Folgen haben wiirde.

Damit diirfte die Verschiedenheit didaktischer und lo
gischer Methodenlehre wohl auBer Zweifel gestellt sein. Man 
sieht: Selbst wenn „Erziehung" gleichbedeutend ware mit 
„Unterricht", selbst dann konnte weder die Beherrschung der
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Lehrfacher noch die Kenntnis der wissenschaftlichenMethoden- 
lehre, noch die Erinnerung an das eigene Lernen padagogisches 
Talent und padagogische Schulung ersetzen. Nun ist aber 
das Erziehen noch eine wesentlich kompliziertere Tatigkeit 
ais das bloBe Unterrichten. Es handelt sich dabei nicht nur 
um Erzeugung von Wissen und von Gedanken, um die Aus- 
bildung von Gedachtnis und Verstand, sondern auch um Be- 
einflussung des Konnens, des Wollens und Fiihlens, um die 
Entwicklung von technischer Gewandtheit, von Phantasie, Ge- 
schmack, Gemiit und Charakter des Zoglings. DaB hierzu 
der bloBe Unterricht, und ware er didaktisch noch so einwands- 
frei, nicht geniigt, das muB jeder einsehen, der nicht entweder 
den Unterschied von Selbsttatigkeit und Rezeptivitat ganzlich 
iibersieht oder den Begriff des Unterrichtens so weit faBt. 
daB auBer der didaktischen Produktion alle Regulierung von 
Bewegungen des Zoglings, alle Gewohnung, alle Anleitung 
zu Ubungen, alle Hilfeleistung beim Tun und Lassen, alle Be- 
hiitung des Zoglings darunter verstanden wird. Diesem Sprach- 
gebrauch wollen wir uns nicht anschlieBen. Wir verkennen 
keineswegs, daB auch fiir den Unterricht, ein gewisses „Selbst- 
findenlassen“ der Ergebnisse durch den Schiiler, die Aus- 
niitzung einer gewissen Selbsttatigkeit bei der didaktischen 
Produktion von groBem Vorteil sein kann. Es soli auch nicht 
bestritten werden, daB die Mittel, durch die der Erzieher Macht 
iiber das Denken des Zóglings einerseits, iiber sein Fiihlen, 
Wollen, Handeln andererseits gewinnt, p r i n z i p i e l l  die 
gleichen sind. Das Denken selbst ist ja gar nichts anderes 
ais eine besondere Form der Willenshandlung. Aber der Ver- 
schiedenheit der Zwecke, die bei der „theoretischen“ und 
„praktischen" Ausbildung des Zoglings erstrebt werden, ent- 
spricht doch auch eine gewisse Verschiedenheit wenigstens 
in der Zusammenstellung und Abstufung der Mittel. So miissen 
z. B. die Motive, durch welche der Erzieher die Ausfiihrung 
einer in ihren Folgen bedeutsam weiterwirkenden auBeren 
Willenshandlung veranlaBt, wesentlich starkere sein ais die 
Motive, die einen bestimmten Gedankengang auslosen sollen. 
Andererseits laBt sich bekanntlich der Vollzug einer auBeren 
Handlung viel leichter verhindern und hemmen ais die Ver- 
folgung irgend welcher Gedankenrichtungen. Das Beispiel 
bedeutet fiir die Charakterbildung wesentlich mehr ais fiir 
die Verstandsbildung. Die wiinschenswerte geistige Beweglich- 
k'eit kann nur durch reichliche Abwechslung in den intellek-
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tuellen Beschaftigungen erzielt werden. Dagegen bedarf es 
zur Erzeugung eines festen Charakters einer gewissen Gleich- 
formigkeit des Benehmens. Der Gegensatz dieser beiden Ver- 
haltungsweisen tritt uns vielleicht nirgends so charakteristisch 
entgegen, wie in dem Lebensbild des groBen Konigsberger 
Philosophen Kant, der an Vielseitigkeit der geistigen Inter- 
essen und gleichzeitig an Regelmafiigkeit, ja Pedanterie der 
Lebensfiihrung seinesgleichen sucht, dafiir aber auch an in- 
tellektueller und moralischer GroBe von wenigen erreicht wird.

Weiter wollen wir den Gedanken der Verschiedenheit 
theoretischer und praktischer Ausbildung an dieser Stelle nicht 
verfolgen. Wir wollen auch nicht entscheiden, ob es swieriger 
ist, einen erleuchteten Verstand oder einen groBen Charakter 
padagogisch zu „schaffen". Es geniigt uns, darauf hinzuweisen, 
daB es sich in beiden Fallen um eine schwere und bedeutsame 
Leistung handelt, die mindestens ebensoviel besonderes Ta
lent oder besondere Schulung voraussetzt, wie manches mehr 
in die Augen fallende technische oder kiinstlerische Pro- 
duktion.

Damit diirfte der eine Standpunkt, den die Gegner der 
padagogischen Wissenschaft zuweilen einnehmen, uberwunden 
sein. DaB die Erziehung eine ohne Schwierigkeit von jedem 
auszuiibende Tatigkeit sei, kann derjenige, dem das Ver- 
standnis fiir die padagogischen Probleme aufgegangen ist, 
im Ernst nicht mehr behaupten. Aber wie steht es nun mit 
dem gerade entgegengesetzten Standpunkt ? Miissen wir nicht 
denen recht geben, die der Meinung sind, ein Erzieher konne 
ebensowenig nach den Regeln der Padagogik „gemacht" wer
den wie ein Kiinstler nach denen der Asthetik? Ohne allen 
Zweifell Man kann nicht einmal ein Handwerk aus Buchern 
lernen, geschweige eine Kunst. Aber daB es móglich ist, 
sich in der Ausiibung eines Handwerks oder einer Kunst zu 
vervollkommnen durch Beschaftigung mit den Regeln der 
dazu gehorigen Technik, das wird niemand bestreiten wollen. 
Selbst wenn das eigentlich kiinstlerische Schaffen keine Regeln 
vertragt und selbst wenn die Erziehung eine Kunst im vollsten 
Sinn des Wortes ist, selbst dann bleibt zu beriicksichtigen, daB 
jede Kunst technische Voraussetzungen hat, die auch der
jenige beherrschen muB, der dariiber hinaus die Freiheit kiinst- 
lerischer Betatigung genieBen will und kann. Im iibrigen darf 
man die Betonung des Kiinstlerischen im Erziehungsgeschaft 
nicht iibertreiben. „Yiele sind berufen, aber wenige sind
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auserwahlt" —  das gilt von den Ausiibenden in jedem Zweige 
der Kunst. Da nun mancher, der nicht gerade ais Genie 
geboren ist, immer noch ein ganz guter Techniker oder Me- 
thodiker werden kann und da der Erziehungs- und Lehr- 
beruf mehr Vertreter fordert ais genial veranlagte Menschen 
iiberhaupt zur Verfiigung stehen, so soli man von dem Wert 
methodisch-technischer Ausbildung nicht zu gering denken.

Selbst wenn also die Padagogik nichts anderes ware wie 
eine Sammlung von Regeln, die aus den Erfahrungen der Er- 
ziehungspraxis gewonnen worden sind, selbst dann konnte 
ihr die Existenzberechtigung nicht abgesprochen werden. Ais 
Wissenschaft diirfte sie freilich in diesem Fali eine ziemlich 
untergeordnete Rolle spielen. Eine Sammlung der Wetter- 
regeln unserer Landbevolkerung konnte ebensogut ais wissen- 
schaftliche Meteorologie bezeichnet werden wie eine Samm
lung von Erziehungsmethoden ais wissenschaftliche Padagogik.

Die Padagogik ais Theorie ist aber nicht nur weit ent- 
fernt, sich mit einer solchen Regelsammlung zu identifizieren; 
sie will dieselbe nicht einmal unbedingt ais Ausgangspunkt 
ihrer Untersuchungen anerkennen. Es gibt zwar Richtungen 
der Padagogik, die sehr viel Wert auf eine historische Orien- 
tierung legen und hauptsachlich bemiiht sind, aus der Summę 
dessen, was irgendwo und irgendwann einmal ais Norm der 
Erziehung aufgestellt worden ist, das Wertvollste auszuwiihlen. 
Dazu bedarf es natiirlich eines WertmaBstabes, der leider meist 
nur in dem subjektiven Belieben des Auswahlenden gefunden 
wird. So entsteht jene Art von Padagogik, die in der Tat nichts 
anderes darstellt ais ein Gewirr widerstreitender Meinungen.

Demgegeniiber erscheint es wichtig, mit allem Nachdruck 
zu betonen, daB die Bedeutung der Padagogik, so wie sie von 
uns aufgefaBt wird, mit ihrem Wert fur die Praxis nicht zu- 
sammenfallt, ja daB der letztere flir sie wie fur jede Wissen
schaft erst in zweiter Linie in Betracht kommt. Es kann ge- 
radezu ais Regel aufgestellt werden, daB gerade die uneigen- 
niitzigste theoretische Forschung schlieBlich zu den praktisch 
wertvollsten Resultaten fuhrt, wiihrend vorzeitige Riicksicht- 
nahme auf praktische Bediirfnisse fur den Fortschritt der 
Wissenschaft verderblich ist und so auch die Friichte ge- 
fiihrdet, die aus der Vervollkommnung der Theorie dem Leben 
ganz von selbst erwachsen. Worin besteht nun aber die Be
deutung, die wir der wissenschaftlichen Padagogik in erster 
Linie zuschreiben ? Die Antwort auf diese Frage konnen wir
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am besten geben, wenn wir das Verhaltnis der padagogischen 
Theorie zur padagogischen Technologie (Methodik) und zur 
padagogischen Praxis in Parallele setzen mit dem Verhaltnis 
der asthetischen Theorie zur Lehre von der Technik der 
Kiinste und zur kiinstlerischen Praxis. Die Asthetik, die Lehre 
von den Gesetzen des kiinstlerischen Schaffens und des asthe
tischen GenieBens, hat nichts zu tun mit Anweisungen iiber 
die Art, wie etwa der Maler seine Farben mischen, seinen 
Pinsel fiihren soli usw. Sie will die Prozesse in der Seele des 
Kunstlers erforschen, durch die das Urbild der Schonheit ent- 
steht, das zum Ausdruck und zur Darstellung drangt, sie 
sucht ferner zur Klarheit zu gelangen iiber den Vorgang dieses 
Drangens nach Ausdruck und Darstellung. Die Mittel, die 
sich dem kiinstlerischen Schaffenstrieb z u f i i l l i g  (je nach 
dem Stand der materiellen Kultur wechselnd und auch sonst 
noch von allerlei auBerkiinstlerischen Bedingungen abhangig) 
darbieten, laBt sie unberiicksichtigt. Dagegen betrachtet sie 
weiter die Wirkung des (irgendwie entstandenen) asthetischen 
Objekts, mag es sich nun um ein Kunstwerk oder um einen 
Naturgegenstand handeln, auf die Seele des GenieBenden, 
sowie die Vorgange, die sich hier an den asthetischen Ein- 
druck kniipfen. Sie sucht vor allem die Bedingungen kennen 
zu lernen, von denen die Wohlgefalligkeit dieses Eindrucks 
abhangig ist, und verfolgt die Gestaltung, die das Seelenleben 
unter der Einwirkung des Schdnen, des Erhabenen usw. an- 
nimmt. So gelangt sie zur Aufstellung von Normen fur den 
Kiinstler, indem sie ihm zeigt, welche guten und welche 
schlechten Einfliisse er ausiiben kann. Sie verschafft ihm 
Klarheit, iiber sein eigenes Wollen und Konnen und iiber die 
Tragweite seiner Leistungen. Auf diese Weise wird zuniichst 
ein interessantes Tatsachengebiet wissenschaftlich bearbeitet. 
In zweiter Linie wird aber auch die Praxis des Kunstlers 
segensreich beeinfluBt. Man erinnere sich nur daran, daB die 
groBten Leistungen groBer Meister oft in ganz auffallender 
Weise zeitlich an Perioden ihrer kiinstlerisch-asthetischen 
Selbstbesinnung sich anschlieBen. Endlich hat auch die Lehre 
von der Technik der Kiinste leichtes Spiel, wenn sie sich 
griindet auf eine genaue Kenntnis all der Effekte, die hervor- 
gerufen werden konnen und sollen.

Ganz ahnliches wie von der Asthetik gilt nun von der 
wissenschaftlichen Padagogik. Sie interessiert sich hauptsach- 
lich fur die Wirkungen, welche durch die Erziehung im Seelen-
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leben des Zóglings hervorgerufen werden konnen und sollen. 
Daneben beschaftigt sie sich aber auch mit den Vorgangen, 
die in der Seele des Erziehers sich abspielen, ihn zur Beein- 
flussung andrer Persónlichkeiten drangen, und mit der Art, 
wie dieses Drangen sich auspragt. So verschafft sie dem Er- 
zieher Klarheit iiber sein eigenes Wollen und Konnen und 
iiber die Tragweite seines Tuns. Damit wird auch in der 
Padagogik zunachst ein interessantes Tatsachengebiet wissen- 
schaftlich bearbeitet. DaB die Praxis der Erziehung durch den 
Fortschritt dieser Art von padagogischer Forschung schlieB- 
lich giinstig beeinfluBt werden muB, liegt auf der Hand. Und 
der padagogischen Methodik kommt die genaue Kenntnis all 
der Wirkungen, auf die sie berechnet sein muB, offenbar 
ebenso zugute, wie der Lehre von der Technik der Kiinste die 
Ausbildung der Asthetik.

Ais Aufgabe der Padagogik bezeichnen wir demnach die 
Erforschung und Wertbeurteilung der Voraussetzungen und 
Wirkungen des Erziehungsgeschafts d. h. derjenigen Tatigkeit, 
durch die fremdes Seelenleben zwecks Hervorbringung wert- 
voller Effekte planmaBig beeinfluBt werden soli. Ais vor- 
laufige Definition der Padagogik konnen wir den Satz auf- 
stellen: Die Padagogik ist die Wissenschaft von der plan- 
maBigen Beeinflussung fremden Seelenlebens zum Zweck der 
Hervorbringung wertvoller Wirkungen.



2. Die Methoden der Padagogik.

DaB die Frage nach den Methoden der Padagogik nicht 
mit der Frage nach dem Inhalt der padagogischen Methoden- 
lehre, wie wir sie oben der logischen Methodenlehre gegen- 
iibergestellt haben, verwechselt werden darf, braucht wohł 
nur kurz erwahnt zu werden. Wir wollen uns hier dariiber 
klar werden, welche Methode —  nicht etwa der Erzieher 
bei der Erziehung, sondern —  der Bearbeiter der padagogi
schen Wissenschaft bei der Erforschung und Wertbeurteilung 
der Voraussetzungen und Wirkungen des Erziehungsgeschafts 
zu befolgen hat. Da diirfen wir ohne lange Oberlegung zu- 
nachst ganz allgemein behaupten, daB die Methoden der Pada
gogik wohl dieselben sein werden wie die der Psychologie 
und der Wertwissenschaft, indem die Voraussetzungen und 
Wirkungen der Erziehung im S e e l e n l e b e n  einesteils des 
Erziehers, andernteils des Zóglings zu suchen sind und indem 
diese Voraussetzungen und Wirkungen einerseits e r f o r s c h t ,  
andererseits nach ihrem W e r t  beurteilt werden sollen. Da man 
nicht selten der Auffassung begegnet, Padagogik sei ange- 
wandte Psychologie und angewandte Ethik, so sei ausdriicklich 
auf die Abweichung unserer Ansicht von dieser Auffassung 
hingewiesen. Wir betonen namlich, daB die Padagogik n i c h t  
nur  e i ne  a n g e w a n d t e  W i s s e n s c h a f t  ist und daB die 
Gesichtspunkte der Wertbeurteilung von Voraussetzungen und 
Wirkungen der Erziehung n i c h t b l o B  d e r E t h i k  entnommen 
werden diirfen. Wie dies zu verstehen ist, wird im Folgen- 
den noch klarer werden.

Die Methoden der Psychologie sind gegenwartig die einer 
empirischen Wissenschaft. Man ist davon abgekommen, aus 
iiberlieferten Vorurteilen vom Wesen der Seele in philosophi- 
scher Spekulation vermeintliche psychologische Erkenntnisse 
abzuleiten, wie dies noch im 18. Jahrhundert in der soge-

D i i r r ,  Padagogik. “
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nannten rationalen Psychologie ublich war. Man hat gelernt, 
dem Beispiel der englischen Psychologen des 17. und 18. Jahr- 
hunderts riickhaltlos zu folgen und die BewuBtseinserscheinun- 
gen, Wahrnehmungen, Erinnerungs- und Phantasievorstellun- 
gen, Gedanken, Gefiihle, Affekte, Willensleistungen ais die 
wichtigsten Gegenstande, zum mindesten ais die Ausgangs- 
punkte aller psychologischen Forschung zu betrachten. Ober 
die Art, wie diese Gegenstande erfaBt werden, herrscht heut- 
zutage ebenfalls weitgehende Ubereinstimmung. Man weiB, 
dieselben miissen vor allem einmal im unmittelbaren Erleben 
gegeben sein und konnen dann mehr oder weniger schnell 
hinterher in besonderen Akten des Erfassens begriffen, be- 
nannt und beschrieben werden. Die Akte des Erfassens, in 
denen man sich beispielsweise seine eigenen Gefiihle gegen- 
standlich machen kann, bezeichnet man auch ais Akte der 
Selbstwahrnehmung. Man kann deshalb behaupten: D ie  
g r u n d l e g e n d e  M e t h o d e  de r  P s y c h o l o g i e  ist  die 
M e t h o d e  der  S e l b s t w a h r n e h m u n g .  Die sogenannte 
Selbstbeobachtung ist eine besondere Art der Selbstwahr
nehmung. Man bestimmt sie zuweilen ais eine Wahrnehmung 
der BewuBtseinserscheinungen, bei welcher die Aufmerksam- 
keit sich auf die letzteren richtet. Da man festgestellt zu 
haben glaubt, daB die Richtung der Aufmerksamkeit die 
Gegenstande der inneren oder Selbstwahrnehmung beein- 
trachtige, so bekampft man die Ansicht, wonach die Selbst
beobachtung die Methode der Psychologie sei. Diese Auf- 
fassung scheint indessen einer gewissen Modifikation zu be- 
diirfen, die sich aus naherer Betrachtung des Wesens der Auf
merksamkeit ergibt. Auf die Begriindung kann hier nicht 
weiter eingegangen werden. Deshalb sei nur ganz kurz er- 
wahnt, daB man zwischen aufmerksamer und absichtlicher 
Selbstwahrnehmung unterscheiden sollte. Nicht die A u f 
m e r k s a m k e i t  beeintrachtigt den Ablauf des seelischen Ge- 
schehens, sondern die A b s i c h t  der Beobachtung und auch 
diese nur dann, wenn sie mit dem Erleben gleichzeitig das 
BewuBtsein in Anspruch nimmt. Nur wenn man unter Selbst
beobachtung diejenige Methode versteht, nach der geistige 
Prozesse gleichzeitig ungestdrt ablaufen und wissenschaftlich 
beobachtet werden sollen, halten wir die Forderung der Selbst
beobachtung fiir sinnlos. Eine aufmerksame riickschauende 
innere Wahrnehmung dagegen erscheint uns unter allen Um- 
standen zweckmaBiger wie eine unaufmerksame. Das, was



man gewohnlich unter Selbstbeobachtung versteht, darf daher 
unbedenklich ebenfalls ais die Methode der Psychologie be- 
zeichnet werden.

Nun ist es noch nicht allzulange her, da stellte man 
der Methode der reinen Selbstbeobachtung in der Psychologie 
die Methode der experimentellen Erforschung des Seelen- 
lebens gegeniiber. Heute ist die Einsicht in die Verkehrtheit 
dieser Gegeniiberstellung so ziemlich Gemeingut der Psycho- 
logen. Man hat erkannt, daB die experimentelle Methode 
kein Ersatz sondern nur eine Erganzung der Methode der 
inneren Wahrnehmung sein kann. Das Experiment ist nichts 
anderes ais ein Mittel zu planmaBiger Herbeifiihrung der Be- 
obachtungsgegenstande oder zur Erleichterung der Beob- 
achtung. Das Experiment bietet unter Umstanden einen Tat- 
bestand, der in der vorwissenschaftlichen Erfahrung gar nicht 
zu erkennen ist, isoliert unserer Betrachtung dar. Aber ohne 
die richtige Art der Betrachtung wiirde der bestisolierte, faB- 
lichste Tatbestand unserer Erkenntnis ebenso entzogen bleiben 
wie die augenfalligste Naturerscheinung einer Schar von 
Blinden.

Ali unsere BewuBtseinserscheinungen sind von Bedingungen 
abhangig, die wir teilweise willkurlich variieren konnen. Wir 
konnen dem Auge Licht in verschiedener Farbę und Hellig- 
keit, in verschiedener Ausdehnung und Umgrenzung, ver- 
schieden lang und nachdem die verschiedensten Lichtein- 
wirkungen vorausgegangen sind, darbieten, wir konnen in 
ahnlicher Weise die Reize fiir die samtlichen Sinnesgebiete 
abstufen und kombinieren, wir sind imstande, durch Wórter, 
Bilder, durch verschieden ausgewahlte und zusammengestellte 
Wahrnehmungsobjekte der verschiedensten Art Erinnerungen, 
Gedanken, Gefiihle, Affekte, Stimmungen, ja selbst Willens- 
handlungen zu erregen und zu verandern. Wir konnen aber 
nicht nur die A n r  e g u n g e n  zuden verschiedenstenFunktionen 
des Seelenlebens nach Belieben und daher auch im Interesse 
wissenschaftlicher Erkenntnis systematisch und methodisch 
variieren; auch die andere Halfte der Bedingungen fiir Be
wuBtseinserscheinungen, die s e e l i s c h e n  D i s p o s i t i o n e n ,  
sind in weitem Umfang unserer Beeinflussung zuganglich. Ab- 
gesehen davon, daB jeder Eindruck eine Disposition (man 
denke nur an die F a h i g k e i t  der  E r i n n e r u n g  an den 
gehabten Eindruck) erzeugt oder verandert, konnen wir durch 
Darbietung von Nahrungs-, GenuB- und Arzneimitteln, durch

Psychologische Methoden der Selbstbeobachtung und des Experimentes. 1 9
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die verschieaenste Art kórperlicher Einwirkungen, die psychi- 
schen Dispositionen in der mannigfachsten Weise modifizieren. 
Kurz, wir diirfen behaupten, daB es keine Region des Seelen- 
lebens gibt, in der nicht unter Umstanden durch willkurlich 
variierbare Bedingungen Veranderungen hervorgerufen werden 
konnten. Damit ist aber die Moglichkeit einer Anwendung 
des Experiments auf dem ganzen Arbeitsfeld der Psychologie 
prinzipiell auBer Zweifel gestellt.

Der Wert des Experiments beruht vor allem darauf, daB 
durch isolierte Variation der Bedingungen Zusammenhange 
hervortreten, die sonst nicht zu erkennen sind. Wenn ich 
z. B. ein bestimmtes Rot in einer bestimmten Umgebung sehe, 
das mir einen bestimmten Eindruck macht und ich sehe spater 
zufallig ein anderes, ahnliches, aber nicht gleiches Rot in 
ganz anderer Umgebung, wobei ich einen ganz anderen Ein
druck gewinne, so kann ich zwar vermuten, daB die Um
gebung einen EinfluB auf die subjektive Erscheinung einer 
Farbę ausiibt, ich kann aber dariiber nichts Bestimmtes sagen. 
Stelle ich dagegen ein regelrechtes Experiment an, indem 
ich gleiche Stiicke desselben roten Papiers beispielsweise aus- 
schneide, diese gleichen Stiicke auf zwei verschieden gefarbte 
Grundflachen von gleicher Form und GroBe lege, das Ganze 
gleichzeitig gleichmaBig iiberschaue und dabei den Eindruck, 
den die beiden roten Stiicke auf mich machen, vergleiche, 
auBerdem Riicksicht darauf nehme, daB das ganze Gesichtsfeld 
vorher in eine Flachę von iiberall gleichmaBiger Fiirbung und 
Helligkeit bestanden hat, sowie darauf, daB von den beiden 
roten Stiicken nicht etwa das eine im direkten, das andere 
im indirekten Sehen betrachtet wird, sondem daB die Beob- 
achtungsbedingungen die gleichen sind —  dann kann ich eine 
Verschiedenheit des Eindrucks der beiden roten Stiicke auf 
Rechnung des einzigen Faktors setzen, der bei der Wahr- 
nehmung derselben verschieden ist, namlich der verschieden 
gefarbten Umgebung. Hieraus diirfte einerseits die Bedeutung 
der isolierten Variation der Bedingungen, anderseits aber auch 
dies zu erkennen sein, daB eine solche isolierte Variation 
der Bedingungen schon in einem ganz einfachen Fali mancher- 
lei Uberlegungen voraussetzt und im allgemeinen eine keines- 
wegs leichte Sache ist.

Der Wert des psychologischen Experiments beruht aber 
ferner auch darauf, daB durch dasselbe die verganglichen 
psychischen Erscheinungen unserer Beobachtung h a u f i g e r
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zurVerfiigung gest elit werden ais es ohne Anwendung der will- 
kiirlichen Variation der Bedingungen der Fali ware. Wenn 
wir, um die Erkenntnis eines BewuBtseinsvorgangs zu ge- 
winnen, warten miiliten, bis der Gang des Lebens diesen 
BewuBtseinsvorgang herbeifiihrt, dann wiirden wir oft lange 
warten und waren vielleicht gerade dann, wenn die Gelegen- 
heit zur Beobachtung gekommen ist, nicht in der richtigen 
Verfassung, sie auszuniitzen. Herbeischaffung des Beob- 
achtungsmaterials zur geeigneten Zeit, das ist die Beistung, 
die auch das roheste psychologische Experiment vollbringt.

Werden endlich die Bedingungen genau beschrieben, 
unter denen eine BewuBtseinserscheinung beobachtet worden 
ist, so kann die Beobachtung eines Psychologen durch die 
auf denselben Gegenstand sich beziehende Erkenntnis eines 
anderen kontrolliert und unter Umstanden korrigiert werden. 
Dadurch erhebt sich die psychologische Gesamtforschung auf 
experimenteller Basis weit iiber den fruchtlosen Streit von 
Privatmeinungen, in dem die Psychologie friiher vielfach auf- 
gegangen ist.

Nach alledem kann gar kein Zweifel dariiber herrschen, 
daB die experimentelle Methode in der Erforschung des Seelen- 
lebens soviel ais moglich angewandt werden soli. Dagegen 
ware es verkehrt, wenn man alle anderen Erfahrungen neben 
den experimentell gewonnenen geringschatzen wollte. Die 
experimentelle Psychologie wird noch auf lange Zeit hinaus 
nur einen Teil der umfassenderen empirischen Psychologie 
bilden, die neben methodisch angestellten psychologischen 
Beobachtungen auch die gelegentlichen, zufałligen inneren 
Wahmehmungen wissenschaftlich verarbeitet, die sich ais un- 
beabsichtigte Nebenerfolge aller geistigen Tatigkeit und alles 
bewuBten Lebens da und dort ergeben.

Auch auBere Wahmehmungen kdnnen iibrigens dem 
Aufbau einer empirischen Psychologie zugrunde gelegt werden. 
Damit soli selbstverstandlich nicht bloB dies gesagt sein, daB 
auch auBere Wahmehmungen zu den G e g e n s t a n d e n  der 
Psychologie gehoren. Sonst konnten wir das Gleiche von jeder 
Art psychischer Vorgange, z. B. auch von den Gefiihlen 
behaupten. Die auBeren Wahmehmungen sollen yielmehr in 
dem Sinne den inneren Wahmehmungen an die Seite gestellt 
werden, ais sie ebenso wie die letzteren Erkenntnism ittel 
fur gewisse Gegenstande der Psychologie sind. Durch innere 
Wahmehmung erwirbt man ja nur Kenntnis des eigenen indi-
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viduellen Seelenlebens. Uber das, was im BewuBtsein der 
anderen Menschen sich abspielt, kann nur die auBere Wahr- 
nehmung belehren. Nun vermag freilich niemand Gedanken, 
Gefiihle usw. direkt zu sehen, zu horen oder zu betasten. Das, 
was unserer auBeren Wahrnehmung zuganglich ist, sind viel- 
mehr nur die sogenannten Ausdrucksbewegungen oder all- 
gemeiner Ausdruckserscheinungen der Nebenmenschen. Wir 
sehen das Errdten der Scham, das Erbleichen und Erzittern 
der Furcht, den drohenden Blick des Zorns, die gefurchte 
Stirn des Gedankens usw. Fiir viele gilt diese Methode, mit 
Hilfe auBerer Wahmehmungen Psychologie zu treiben, ais die 
wichtigere und interessantere. Sie wollen Menschenkenntnis 
gewinnen durch Menschenbeobachtung. Und sie liaben gar 
nicht so Unrecht. Freilich ist es eine unumstoBliche Tatsache, 
daB wir keinen BewuBtseinsinhalt, von dem wir nicht wenigstens 
die Elemente im eigenen Seelenleben besitzen, in anderen 
zu erkennen vermogen. Wer z. B. taub geboren ist, der mag 
andere Menschen beobachten, soviel er will, er wird nie ein- 
sehen lernen, was die Wahrnehmung eines Tones, eines 
Klanges, eines Akkords und einer Melodie ist. Es laBt sich 
auch nicht bestreiten, daB die Erkenntnis psychischen Lebens 
in anderen bei Wahrnehmung der Ausdruckserscheinungen 
l o g i s c h  nur den Wert eines Schlusses von der Wirkung 
auf die Ursache hat. Wir erleben zwar, p s y c h o l o g i s c h  be- 
trachtet, nicht etwa beim Anblick des Zornigen den Vollzug 
eines Vernunftschlusses folgender Art: „Hier sehen wir einen 
bestimmten Gesichtsausdruck. Diesen Gesichtsausdruck kennen 
wir an uns selbst. Er tritt ein, wenn wir zornig sind. Also 
ist er die Wirkung des Zorns. Demnach muB derjenige, an 
dem wir diesen Ausdruck jetzt wahrnehmen, zornig sein.“ 
Zu einer solchen SchluBfolgerung ware ein Kind, das den 
Ausdruck des Zorns schon sehr gut versteht und zu deuten 
weiB, sicherlich nicht imstande. Das BewuBtsein der Stimmung, 
die wir in einem Menschen annehmen, an dem wir bestimmte 
Ausdruckserscheinungen beobachten, wird uns vielmehr durch 
unseren psychischen Mechanismus auf eine viel unmittelbarere 
Weise verschafft. Wir miissen beim Anblick des Zornigen 
an den Zorn denken, wie wir da, wo von Rom die Rede 
ist, an den Papst denken miissen, auf Grund des sogenannten 
Assoziationszusammenhanges, der zwischen BewuBtseinsin- 
halten entsteht, die einmal oder gar ofters zusammen uns 
gegeben sind.
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Aber die Art, wie ein Gedanke in uns entsteht, und 
der logische Wert dieses Gedankens sind verschiedene Dinge. 
Wie mancher Erfinder hat einen zufalligen Einfall, dessen 
Wert darin besteht, daB er die Losung eines schwierigen 
Problems darstellt. Er ist nicht durch Nachdenken iiber das 
Problem gefunden worden. Aber er kann hinterher ais Ab- 
schluB einer auf das Problem beziiglichen Gedankenreihe dar- 
gestellt werden. So konnen wir auch von dem l o g i s c h e n  
Wert der Gedanken sprechen, die beim Anblick von Aus- 
druckserscheinungen derNebenmenschen a l s p s y c h o l o g i s c h  
n o t w e n d i g e  „Einfalle" in uns angeregt werden. Dieser 
Wert konnte bei der gleichen Entstehungsweise geringer und 
groBer sein, ais er tatsachlich ist. Wenn wir uns z. B. bei 
einer bestimmten geistigen Beschaftigung r e i n z u f a l l i g ( d .  h. 
nicht ais notwendige Folgeerscheinung dieser Beschaftigung) 
eine bestimmte Grimasse angewohnt hatten, so muBten wir, 
falls wir diese Grimasse einmal an einem andern sehen wiirden, 
zunachst an die gleiche Art geistiger Beschaftigung bei ihm 
denken, die bei uns mit dem Vollzug der betreffenden Muskel- 
kontraktionen zusammengeht. Dieser Gedanke wiirde aber 
sehr wahrscheinlich nicht den wirklichen Vorgang in der 
Seele des Nebenmenschen erfassen, er wiirde keinen E r- 
k e n n t n i s w e r t ,  keinen l o g i s c h e n  Wert besitzen, weil das 
Zusammentreffen von „Grimasse" und „geistiger Beschaftigung 
bestimmter Art“ bei uns ein rein zufalliges ist, das sich in 
andern Menschen nicht zu wiederholen braucht.

Anderseits gibt es bestimmte Bewegungen, die wir an 
uns selbst ais Ursache bestimmter Empfindungen kennen 
lemen. Das Bild dieser Bewegungen und das BewuBtsein 
der betreffenden Empfindungen stehen dann ebenso in „asso- 
ziativem Zusammenhang" wie im vorigen Fali das Bild der 
„Grimasse" und das „BewuBtsein bestimmter geistiger Be
schaftigung". Wenn wir also an andern dieselbe Bewegung 
wahmehmen, so miissen wir daran denken, daB sie dieselbe 
Empfindung in sich erleben, die wir im AnschluB an diese 
Bewegung zu empfinden gewohnt sind. Dabei besitzt aber 
der betreffende Gedanke einen hohen Erkenntniswert, weil 
er sich auf eine Wirkung bezieht, dereń Ursache wir wahr- 
nehmen, auf eine Wirkung also, die hóchst wahrscheinlich 
nicht nur von uns gedacht wird, sondern auch wirklich vor- 
handen ist. „Hochstwahrscheinlich" sagen wir und nicht „ab
solut sicher", weil es sich doch nur um eine Teilursache
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handeln kann, die wir wahrnehmen, und die beim Fehlen 
anderer Teilursachen die von uns angenommene Wirkung 
von sich aus nicht hervorzurufen vermag.

In der Regel handelt es sich jedoch bei der Deutung von 
Ausdruckserscheinungen, d. h. bei den Gedanken an fremde 
BewuBtseinsinhalte, welche durch Wahrnehmung von Aus
druckserscheinungen in uns hervorgerufen werden, um das 
Erfassen von Ursachen zu wahrgenommenen Wirkungen. Das 
Weinen, Erroten, Erzittern usw. tritt bei uns selbst i n f o l g e  
bestimmter Gemutszustande ein. Wir haben ein gewisses 
Recht, anzunehmen, daB die gleichen Wirkungen auch bei 
andern die gleichen Ursachen haben. Wenn wir also beim 
Anblick eines Weinenden daran denken miissen, daB er traurig 
ist, so wird dieser Gedanke in der Regel einen Erkenntnis- 
wert besitzen, er wird in der Regel einen Vorgang erfassen, 
der wirklich vorhanden ist. Aber, wie man weiB, gibt es 
auch „Krokodilstranen“ . Oder allgemeiner, in der Sprache der 
Logik ausgedriickt: Die gleiche Wirkung kann durch ver- 
schiedene Ursachen hervorgerufen werden. Deshalb besitzt 
der SchluB von der Wirkung auf die Ursache einen geringe- 
ren logischen Wert ais der SchluB von der Ursache auf die 
Wirkung. Infolgedessen bedeutet es eine Einschrankung des 
Wertes der Methode auBerer Beobachtung fur die Psychologen, 
daB die Erkenntnis fremden Seelenlebens auf Grund der Wahr
nehmung von Ausdruckserscheinungen nur den logischen 
Wert eines Schlusses von der Wirkung auf die Ursache hat.

Aber der erfahrene Menschenkenner braucht diese Ein
schrankung nicht allzu ernst zu nehmen. Man kann sich 
zwar oft tauschen bei dem Versuch, die Diagnose fremden 
Seelenlebens zu stellen, und es gibt Leute, die sich fast immer 
tauschen. Man denke nur an die MiBtrauischen, die jedes 
Lacheln miBdeuten, an die unleidlichen Sittenrichter, die be- 
standig Schlechtigkeiten wittern oder auch an die Optimisten, 
die der unverhohlenen Feindschaft ins Gesicht sehen kónnen, 
ohne sie zu erkennen usw. Aber trotz so vieler und nahe- 
liegender Móglichkeiten des Irrtums kann man in der Be- 
urteilung fremden Seelenlebens zu einem hohen Grad der 
Sicherheit und Richtigkeit gelangen. Man darf sich bloB 
nicht auf eine isolierte Ausdruckserscheinung verlassen, 
sondern man muB gróBere Zusammenhange ubersehen und 
den Totaleindruck auf sich wirken lassen. Es ist ja klar: 
Je umfangreicher ein Komplex von Wirkungen ist, desto
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sicherer weist er auf eine ganz bestimmte Konstellation von 
Ursachen hin. Man denke nur an juristische Feststellungen. 
Der Leichnam eines Menschen kann zunachst ebensowohl auf 
natiirlichen Tod wie auf Selbstmord oder auf ein Verbrechen 
hinweisen. Findet man aber noch bestimmte Spuren eines 
gewalttatigen Eingriffs, Veranderung der Umgebungsbestand- 
teile, die auf Anwesenheit eines zweiten Menschen beim Tod 
des Betreffenden schlieBen lassen usw., dann wird der SchluB 
aus der Summę von Wirkungen auf den Ursachetatbestand 
immer wahrscheinlicher. Ebenso fiihrt die einzelne Liige 
meist nicht zur Uberfiihrung des Liigners. Ein Liigengewebe 
aber, die Summę zur absichtlichen Irrefiihrung bestimmter 
sprachlicher Ausdruckserscheinungen, wird meist durchschaut, 
d. h. die wirkliche Ursache wird aus der Menge selbst der 
kiinstlich entstellten Wirkungen herausgefunden.

Die Sprache ist, wie man aus diesem Beispiel schon er- 
sieht, eine ganz besondere Art von Ausdruckserscheinung. 
Urspriinglich sind die Laute der Sprache nichts anderes, ais 
Ausdrucksbewegungen in dem Sinne, wie es etwa der Schrei 
des Schmerzes heute noch ist. Dann aber haben sich die 
Wórter zu konventionellen Zeichen fur bestimmte Gegenstande 
entwickelt. Wir verlassen uns nicht auf den Kausalzusammen- 
hang, der in der Erzeugung gleichen Ausdrucks durch gleichen 
Eindruck wirksam ist, wenn wir ein Kind sprechen lehren, 
sondern wir schaffen selbst diesen Kausalzusammenhang und 
zwar von vornherein nicht nur flir ein Individuum sondern 
fur viele. Wir sorgen selbst dafiir, daB derselbe Gegenstand 
von einer Mehrheit im Verkehr stehender Menschen mit dem- 
selben Namen bezeichnet wird. Wir arbeiten arn Aufbau der 
Sprache, indem wir bemiiht sind, mehrdeutige Begriffe zu 
eliminieren und Eindeutigkeit des sprachlichen Ausdrucks her- 
beizufiihren. Eine entwickelte Sprache hat deshalb einen 
unbedingten Vorzug vor allen andern Ausdrucksmitteln. Dieser 
Vorzug beruht auf der Absicht der Menschen, beim sprach
lichen Ausdruck die Mehrdeutigkeit zu beseitigen, die ihm 
ebenso wie anderen Arten des Ausdrucks von vornherein an- 
haftet, auf der Willkiirlichkeit der gewahlten Wórter, die 
der absichtlichen Umanderung des Sprachgebrauchs keinen 
zu groBen Widerstand entstehen laBt, sowie auf der Differen- 
zierbarkeit der Sprache, die genug Verschiedenheiten des 
Ausdrucks zulaBt, um alle Verschiedenheiten der auszu- 
driickenden Gedanken zur Geltung zu bringen.
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Wir denken tatsachlich beim Anhoren eines Wortes 
weniger leicht an etwas, was der Sprechende tatsachlich n i c h t 
denkt, ais wir beim Anblick einer Geberde das BewuBtsein 
eines seelischen Vorgangs haben, den wir i r r t i i m l i c h  in 
dem Trager der betreffenden Geberde annehmen. Aber wie 
konnte dann der bekannte frivole Ausspruch, wenn auch nicht 
Billigung so doch Verstandnis finden, daB „der Mensch seine 
Sprache habe, um seine Gedanken zu verbergen?“ Offenbar 
deshalb, weil die Willkiirlichkeit der Sprache auch ihre Kehr- 
seite hat. Erlaubt es diese Willkiirlichkeit denen, die nach 
Erkenntnis und nach Verstandigung streben, Irrtiimer und 
MiBverstandnisse zu iiberwinden, so erlaubt sie es auf der 
andern Seite auch denen, die auf Liige und Versteckspiel 
bedacht sind, Irrtiimer und MiBverstandnisse kiinstlich zu er- 
wecken. Man kann eben den allgemeinen Sprachgebrauch 
ebenso absichtlich verlassen, wie man ihm freiwillig sich an- 
schlieBen kann.

Der erfahrene Menschenkenner wird infolgedessen da, 
wo er die intellektuelle und moralische Tiichtigkeit eines 
Nebenmenschen nicht bereits sicher erkannt hat, sich nie- 
mals bloB auf die Worte des andern verlassen, wenn er Auf- 
schluB iiber dessen Seelenleben gewinnen will, sondem er 
wird stets soviel ais móglich von den samtlichen seiner Be- 
obachtung zuganglichen Ausdruckserscheinungen beriick- 
sichtigen. Geschieht dies, wird die Sprache bei sprach- 
gewandten und wahrheitsliebenden Individuen, der Totalein- 
druck bei der Masse der iibrigen Menschen zur Erkenntnis 
ihres Seelenlebens herangezogen, dann ergibt die Methode 
der auBeren oder der Fremdbeobachtung gar nicht zu ver- 
achtende Resultate. N i c h t  die  L e h r e  v o n  den E l e -  
me n t e n  des  p s y c h i s c h e n  L e b e n s  w o h l  a b e r  die  Ei n-  
s i c h t  in die  s e e l i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g e  w i r d  a uf  
d i e s e  W e i s e  g e f ó r d e r t .

Deshalb ist die Methode der Menschenbeobachtung die 
bei den praktisch interessierten Psychologen, beim Richter, 
beim Lehrer, beim Dichter usw. beliebteste Methode. Es 
ware aber verkehrt, wollte jemand glauben, er diirfe bei An- 
wendung dieser Methode von den Fortschritten, welche die 
Methode der Selbstbeobachtung im Stand der psychologischen 
Wissenschaft herbeigefiihrt hat, ganz absehen. Vielmehr be- 
deutet jede Erkenntnis, die durch Analyse des eigenen Seelen
lebens gewonnen wird, jede Vervollkommnung der Systematik
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der einzelnen psychischen Erscheinungen und der elementaren 
seelischen Kausalzusammenhange, die nur durch Selbstwahr- 
nehmung und Selbstbeobachtung erreicht werden kann, eine 
wirksame Unterstiitzung beim Werk der Fremdbeobachtung.

Auch zur Gewinnung der auf auBerer Beobachtung be- 
ruhenden psychologischen Erfahrungen sind iibrigens von der 
experimentellen Psychologie besondere methodische Hilfsmittel 
ausfindig gemacht worden. Die A u s d r u c k s m e t h o d e  bildet 
neben der E i n d r u c k s m e t h o d e  geradezu einen integrieren- 
den Bestandteil der experimentell psychologischen Technik. 
Das Verfahren bei der Ausdrucksmethode besteht freilich nicht 
in der willkiirlichen isolierten Variation der B e d i n g u n g e n  
psychischen Geschehens, sondern in der kiinstlichen Fixierung 
und Isolierung der W i r k u n g e n  desselben, d. h. eben der 
Ausdruckserscheinungen. Man denke nur etwa an eine photo- 
graphische Aufnahme einer Schar von Kindern, die mit der 
Betrachtung von Bildern bestimmter Gefiihlswirkung (heiteren, 
emsten, komischen usw.) beschaftigt sind und sich dabei ganz 
unbeobachtet glauben, insbesondere natiirlich auch davon 
nichts wissen, daB sie photographiert werden. So hat Schulze 
den Gesichtsausdruck von Kindern bei der Betrachtung von 
12 yerschiedenen Bildern photographisch festgehalten. Dieser 
Ausdruck war fur jeden einzelnen Fali so typisch, daB ein Un- 
beteiligter, der beim Photographieren nicht zugegen war, an- 
geben konnte, welche der 12 Photographien das Verhalten der 
Kinder bei Betrachtung jedes der 12 Bilder wiedergab. Auf 
diese und ahnliche Weise kann unsere Erkenntnis des Zu- 
sammenhangs seelischer Vorgange m it b e s t i m m t e n  Aus -  
d r u c k s b e w e g u n g e n  und weiterhin natiirlich auch seeli
scher Vorgange (in fremden Individuen) u n t e r e i n a n d e r  
experimentell gefordert werden. Die experimentelle Psycho
logie bildet hier wiederum einen in mehrfacher Hinsicht 
ausgezeichneten Teil der umfassenderen empirischen Psy
chologie.1)

Die Methode der inneren und auBeren Beobachtung und 
ihrer Erganzung durch die experimentellen Methoden erschópft

1) Ober die s p e z ie l le r e  M e th o d ik  des psychologischen Experiments 
orientieren die grundlegenden Untersuchungen von Fechner, besonders seine 
„Elemente der Psychophysik" (2. Aufl. 1889), ferner die „Grundziige der 
physiologischen Psychologie" von W undt (5. Aufl. 1902/03, 3 Bde.), die 
Schrift G. E. Miillers „Zur Grundlegung der Psychophysik" (1878) und die 
„psychischen Mafimethoden" von G. F . Lipps (1906).
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aber noch keineswegs alles, was an Mitteln der Erkenntnis- 
bildung fur die Psychologie in Betracht kommt. Wie jede 
andere Wissenschaft verwendet auch die Psychologie das durch 
Wahrnehmung und Beobachtung Feststellbare nur einerseitś 
ais Ausgangspunkt der Begriffsbildung, ais Grundlage fur 
Verallgemeinerungen und sonstige Schlufifolgerungen, an- 
dererseits zur Verifikation des hypothesisch Angenommenen 
oder des zunachst Erschlossenen. Die Methoden der Elimi- 
nation von Beobachtungsfehlern, der wissenschaftlichen Be
griffsbildung, der Induktion, Deduktion und des Analogie- 
schlusses, ferner die Methoden der wissenschaftlichen Dar- 
stellung sind demgemaB fiir die Psychologie dieselben wie 
fur beliebige andere e r k l a r e n d e  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ,  
wenn wir unter einer erklarenden Naturwissenschaft jede Dis- 
ziplin verstehen, die (nicht  etwa nur auf dem Gebiet der 
a u B e r e n  Natur) neben der Beschreibung von einzelnen Er- 
scheinungen allgemeingiiltige Satze iiber notwendige Zu- 
sammenhange gewisser Klassen von Erscheinungen, iiber ge- 
nerelle Kausal- und Funktionszusammenhange aufstellt.1)

Damit ist nun der Umkreis der psychologischen Methoden 
geniigend umschrieben. Ein Eingehen in Details diirfte in 
diesem Zusammenhang kaum wiinschenswert erscheinen. Viel- 
mehr ist gerade im Gegenteil zu befiirchten, daB jemand die 
erstaunte Frage aufwirft: Was hat denn nun eigentlich diese 
Betrachtung iiber die Methoden der Psychologie mit einer 
Einfiihrung in die Padagogik zu tun? Die Bedeutung einer 
solchen Frage kann eine verschiedene sein. Vor allem liegt 
darin vielleicht eine Geringschatzung des Redens iiber die 
Methode ganz im allgemeinen. Man meint vielleicht, und zwar 
mit vollem Recht: Methoden soli man anwenden, man soli 
vielleicht auch eine ausfiihrliche Kunstlehre ihrer Anwendung 
am richtigen Ort geben. Aber ein paar allgemeine Bemer- 
kungen iiber die Methode machen doch keinen Methodiker. 
Wozu also der Darstellung psychologischer Erkenntnisse solche 
fruchtlose Vorbemerkungen vorausschicken ?

In der Tat, wenn diese Vorbemerkungen bezweckten, den 
Leser zur Anwendung der psychologischen Methoden instand 
zu setzen, so waren sie besser unterblieben. Aber sie ver- 
folgen tatsachlich einen ganz anderen Zweck. Sie sollen orien- i)

i) tj bcr die allgemeine Methodik der Wissenschaften orientieren: W undt. 
Logik 2. Bd., erste und zweite Abteilung (2. Aufl., Stuttgart 1894/5) und 
Sigwart: Logik. 2. Bd. (2. Aufl., Freiburg und Leipzig 1893).
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tieren iiber den Grad der Zuverlassigkeit psychologischer Er- 
kenntnisse, die mittels der verschiedenen Methoden gewonnen 
worden sind. Sie sollen darauf aufmerksam machen, daB nicht 
jeder Satz, der von irgend jemand iiber psychologische Gegen- 
stande aufgestellt wird, kritiklos hingenommen werden darf, 
sondern daB gerade in der Psychologie die Art der Gewinnung 
einer angeblichen Erkenntnis sorgfaltig beriicksichtigt wer
den muB.

Infolgedessen hatten sie in einer Einfiihrung in die Psy
chologie zweifellos ihre gute Berechtigung. Aber —  und das 
ist der zweite Einwand, der in der obigen Frage verborgen 
sein kann —  was hat die Padagogik mit der kritischen Arbeit 
der Psychologie zu tun ? Ist die Padagogik nicht eine ange- 
wandte Wissenschaft, die einfach zu iibernehmen hat, was von 
der Psychologie zweifellos festgestellt worden ist ? In der ver- 
schiedenen Beantwortung dieser Frage liegt der Grund fur 
einen ganz verschiedenen Betrieb der wissenschaftlichen Pa
dagogik. Wir miissen deshalb unsere Ansicht etwas ein- 
gehender begriinden.

Wie schon erwahnt, betrachten wir die Padagogik n i c h t  
bloB ais angewandte Wissenschaft. Suchen wir uns zunachst 
einmal zu vergegenwartigen, inwiefern die Padagogik ange
wandte Psychologie sein kann! Die Psychologie konstatiert 
beispielsweise in der Gedachtnislehre, wie die Art des Be- 
haltens von der Art des Erlernens abhangig ist, wie beispiels
weise eine bestimmte Art der Verteilung der Wiederholungen 
am vorteilhaftesten ist, wenn man mit moglichst wenig Arbeits- 
aufwand einen Stoff sich moglichst fest einpragen will. Kann 
einem solchen Ergebnis der Psychologie gegeniiber von einer 
A n w e n d u n g  desselben in der W i s s e n s c h a f t  der Pada
gogik gesprochen werden? Offenbar nein. Die Padagogik 
kann ein solches Ergebnis einfach iibernehmen, a b s c h r e i b e n  
aus einem Handbuch der Psychologie. Von einer V e r a r -  
b e i t u n g ,  von einer A n w e n d u n g  ist dabei keine Rede. 
Die Padagogik ist also zum Teil nicht Anwendung, sondern 
Auszug der Psychologie.

Dagegen kónnen wir von einer Anwendung psycholo
gischer Erkenntnisse etwa in folgendem Fali sprechen: Die 
Psychologie zeigt, wie unsere Vorstellungen untereinander Ver- 
bindungen eingehen, so daB eine von auBen her erzeugte 
Vorstellung eine andere, die mit ihr verbunden ist, von sich 
aus (ohne weiteren auBeren Reiz) ins BewuBtsein rufen kann.
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Weiter lehrt die Psychologie, daB die Vorstellungen, die Vor- 
stellungskombinationen und der Vorstellungsverlauf bestimmte 
Gefuhle des Gefallens oder MiBfallens, der asthetischen oder 
ethischen Billigung und MiBbilligung auslosen konnen. Femer 
finden wir in der Psychologie gewisse Erkenntnisse vom Zu- 
sammenhang zwischen Vorstellungen, Gefuhlen und Hand- 
lungen. Auf Grund dieser von der Psychologie gewonnenen 
Ergebnisse sucht nun die Padagogik beispielsweise die Frage 
zu beantworten: Wie kann ein bestimmter Lehrstoff, z. B. ein 
Gedicht, die Charakterbildung des Zóglings beeinflussen ? Hier 
handelt es sich in der Tat um eine Anwendung der Psychologie. 
Wie der Elektrotechniker eine Reihe von Kausalgesetzen, 
welche die Physik aufgestellt hat, kombinieren muB, um durch 
das Zusammenwirken von Naturkraften einen komplizierten 
Effekt zu erreichen, wie er in diesem Sinne angewandte Wissen- 
schaft treibt, so muB der Bearbeiter der padagogischen Wissen- 
schaft oft eine Menge psychologisch festgestellter Funktions- 
zusammenhange kombinieren und eine komplizierte Gesamt- 
wirkung einer Reihe von Eingriffen ins psychische Leben vor- 
ausberechnen.

Aber die Padagogik steht zur Psychologie doch noch in 
einem andern Verhaltnis wie die Elektrotechnik zur Physik. 
Wiihrend es namlich bei der physikalischen Forschung in 
der Regel leichter ist, Elementarkrafte und einfache Kausal- 
zusammenhange zu entdecken und zu bestimmen, wahrend die 
zusammengesetzten Ursachen und Effekte der Elektrotechnik 
fast durchweg reine Kunstschopfungen sind, die nicht ais 
im Naturzusammenhang schon irgendwie gegeben auch andere 
ais synthetische Betrachtungsweise ermoglichen, liegen die 
Dinge beinahe umgekehrt in der Psychologie und Padagogik. 
Die Phanomene der Anziehung und AbstoBung eines Papier- 
schnitzels oder Holundermarkkiigelchens waren die Erschei- 
nungen, in denen das Vorhandensein und das Wesen der elek- 
trischen Kraft zuerst erkannt wurde. Die Psychologie aber 
hat nicht etwa damit begonnen, daB ein Element des Seelen- 
lebens wie die Empfindung irgendwie entdeckt und von da 
aus weiter geforscht worden ist. In der Psychologie ist viel- 
mehr das Komplexe und zwar das bereits sinnvoll Zusammen- 
gesetzte v o r  dem Einfachen gegeben. Es ist daher nicht unter 
allen Umstanden das zweckmaBigste Verfahren der Seelen- 
forschung, zuerst das gegebene Ganze des BewuBtseinslebens 
in seine Elemente zu zerlegen und dann aus den einzelnen



Bestandteilen eine neue geistige Welt aufzubauen. Ja eine 
wirkliche Analyse und im AnschluB daran eine richtige Syn- 
these darf auf dem Gebiet des Psychischen geradezu ais un- 
moglich bezeichnet werden.1) Das, was man psychologische 
Analyse nennt, ist eigentlich alles A b s t r a k t i o n .  Diese Ab- 
straktion, das Hervorheben einzelner Seiten und einzelner Be- 
standteile eines unauflóslichen Zusammenhangs, geniigt, um 
die verschiedenen Faden, aus denen sich das Gewebe des gei- 
stigen Lebens zusammensetzt, zu verfolgen. Dadurch wird 
Klarheit in eine zunachst verwirrende Mannigfaltigkeit ge- 
bracht. Aus klarer Einsicht in das verwickelte psychische Ge- 
triebe ergibt sich auch die Moglichkeit, da und dort einzelne 
Veranderungen im Ablauf derselben hervorzurufen. Ebenso 
haben wir bereits zugestanden, daB unter Umstanden selbst 
sehr komplizierte Effekte seelischer Beeinflussung auf Grund 
eindringender Erkenntnis der ElementargesetzmaBigkeiten des 
BewuBtseinslebens vorausberechnet werden kónnen.

Aber besser ais jede Berechnung ist die Beobachtung, 
und wenn die Beobachtung ohne vorausgehende Berechnung 
angestellt werden kann, so wird man sich unter Umstanden 
gem des kiirzeren und sichereren Weges bedienen, statt 
ein umstandliches und obendrein oft irrefiihrendes Verfahren 
einzuschlagen. Es hat sich daher neben der analytischen und 
synthetischen Psychologie eine Richtung der Seelenforschung 
entwickelt, die bestrebt ist, gesetzmaBige Zusammenhange zwi- 
schen komplexen psychischen Erscheinungen d i r e k t  (ohne 
den Umweg durch die Betrachtung der Elementarfunktionen) 
e m p i r i s c h  festzustellen. Ein Zweig dieser auf Analyse und 
Synthese yerzichtenden psychologischen Richtung ist die em
pirische Padagogik, die jedem Erzieher gelaufig ist, der sich 
bemiiht, die Wirkung seiner Eingriffe in das Seelenleben des 
Zoglings kennen zu lernen. Wer auch nur das geringste Inter- 
esse fur die seiner Obhut anvertraute fremde Individual- 
entwicklung hat, wer mit dem Zogling nicht umgeht wie mit 
einem Stiick Wachs, das sich kneten und formen laBt, ohne 
daB man zu fragen braucht, wie es das aufnimmt, wer bloB 
einmal ein Bedauern iiber eine verfehlte padagogische MaB- 
regel oder ein Vergniigen iiber einen erzieherischen Erfolg

ł) Hochstens bei den hypnotischen Experimenten, bei denen beliebige 
Bestandteile des geistigen Lebens „wegsuggeriert“ werden, kann von einer 
wirklichen Isolierung einzelner Erscheinungen in gewissem Sinn gesprochen 
•werden.

Empirische Feststellung d. Zusammenh. komplexer psychłscher Erscheinungen. 31
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empfunden hat, der steht in einem personlichen Verhaltnis 
zur empirischen Padagogik.

Aus dieser empirischen Padagogik hat sich nun in neuerer 
Zeit unter dem EinfluB der experimentellen Psychologie die 
sogenannte experimentelle Padagogik herausgebildet. Sie hat 
mit der experimentellen Psychologie das gemein, daB sie wie 
diese Bedingungen willkiirlich herbeifiihrt und planmaBig va- 
riiert, durch welche bestimmte Wirkungen im Seelenleben 
hervorgerufen werden, und daB sie die Wirkungen entweder 
unmittelbar, durch Selbstbeobachtung, feststellen laBt oder 
auf Grund ihrer Ausdruckserscheinungen diagnostiziert. Nun 
muB man aber bedenken, daB auch die Praxis der Erziehung 
es an willkiirlicher Herbeifiihrung von Bedingungen zur Er- 
zeugung von Wirkungen im Seelenleben des Zóglings nicht 
fehlen laBt, daB also auch die nichtexperimentelle empirische 
Padagogik in gewissem Sinn auf Experimenten sich aufbaut. 
Zur Charakterisierung der sogenannten experimentellen Pada
gogik darf man infolgedessen weniger auf die willkurliche 
Herbeifiihrung und Variation der Bedingungen Nachdruck 
legen. Man muB vielmehr hauptsachlich die P l a n m a B i g -  
ke i t  dieser Herbeifiihrung und Variation betonen, die be- 
d i n g t  ist  d u r c h  die  A b s i c h t  der  F e s t s t e l l u n g  ge-  
s e t z m a B i g e r  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  B e d i n g u n g e n  
und W i r k u n g e n .  Bei der willkiirlichen Regelung von Be
dingungen fur psychische Veranderungen in der Erziehungs- 
praxis herrscht natiirlich auch eine gewisse PlanmaBigkeit. 
Aber diese PlanmaBigkeit ist bedingt durch praktische Zwecke. 
Ein einfaches Beispiel m5ge dies erlautern: Es handle sich 
um die Verschiedenheit der Wirkungen, die ein lateinisches 
Extemporałe (die Ubersetzung bloB vorgesprochener Satze aus 
dem Deutschen ins Lateinische) und eine Ubersetzung ins La- 
teinische nach geschriebener oder gedruckter deutscher Vor- 
lage hervorzurufen geeignet sind. Der praktisch gerichtete 
Unterricht sucht unter Umstanden bald die eine, bald die an- 
dere von diesen Wirkungen hervorzurufen, vielleicht deshalb, 
um einerseits die Schlagfertigkeit, andererseits die Griindlich- 
keit der Schiiler zu steigern. Dabei werden dem Lehrer sehr 
bald charakteristische Unterschiede in dem ganzen Verhalten 
der Schiiler bei der einen und bei der andern Art geistiger 
Tatigkeit auffallen. Berichtet er iiber diese Unterschiede, so 
leistet er einen Beitrag zur nichtexperimentellen empirischen 
Padagogik. Das Materiał dazu ist ihm von ungefahr zugefallen.



Die experimentelle Padagogik. 33

Es wird an Durchsichtigkeit auch manches zu wiinschen iibrig 
lassen. Nun setzen wir den Fali, derselbe Lehrer wolle ge- 
nauen AufschluB erhalten iiber die Verschiedenheit, die im 
Verhalten der Schiiler lediglich durch den Unterschied der 
Aufgabe des Ubersetzens nach bloB gehortem und nach vor- 
gedrucktem Text herrorgerufen wirdl Dann wird er vor allem 
dafiir sorgen, dali derselbe Text von gleich veranlagten und 
gleich geiibten Schiilern oder daB gleich schwierige Texte von 
denselben Schiilern auf die eine und auf die andere Weise be- 
handelt werden. Er wird auch sonst fur Gleichheit ałler 
iibrigen Bedingungen sorgen, wird die Beobachtungen oft 
genug wiederholen, um zufallige Einfliisse auszuschalten und 
wird in der Behandlung der Resultate all die VorsichtsmaB- 
regeln anwenden, welche die Methodik der Wissenschaft zur 
Vermeidung von Irrtiimern vorschreibt. Gewinnt er auf diese 
Weise Ergebnisse, so leistet er einen Beitrag zur „experimen- 
tellen“ Padagogik.

Weitere Ausfiihrungen iiber diesen Punkt sind wohl iiber- 
fliissig. Es diirfte aus dem Bisherigen zur Geniige ersichtlich 
sein, wie die empirische Padagogik sich zur empirischen Psy
chologie verhalt und worin das Auszeichnende der „experi- 
mentellen" Padagogik besteht. Man wird nun auch einsehen, 
inwiefern die Behauptung gerechtfertigt ist, die Padagogik 
stehe zur Psychologie noch in einem andern Verhaltnis ais 
in dem der angewandten zur reinen Wissenschaft.

Aus dem Gesagten ergibt sich ferner ganz ungesucht ein 
Hinweis auf die Art, wie die Padagogik nach der psycho- 
logischen Seite zu bearbeiten ist. Es handelt sich namlich 
offenbar zunachst darum, eine Ubersicht iiber die psycho- 
logischen Grundbegriffe sowie iiber diejenigen Ergebnisse der 
Psychologie zu gewinnen, die von der Padagogik einfach 
iibemommen werden konnen. Weiter erhebt sich die Frage, 
inwieweit durch Anwendung der Resultate psychologischer 
Forschung das Wesen der erzieherischen Beeinflussung frem- 
den Seelenlebens (eventuell auch der ProzeB der Selbst- 
erziehung) naher bestimmt werden kann. Endlich gilt es, 
auf Grund einzelner womoglich experimentell gewonnener Er- 
fahrungen festzustellen, welche Tragweite verschiedenen Mit- 
teln erzieherischer Beeinflussung zukommt, die zu speziell und 
zu kompliziert sind, um in der psychologischen Betrachtung 
elementarer Funktionszusammenhange beriicksichtigt zu wer
den, und dereń Wirkungsweise sich auch aus der Anwen-

QD iirr, Padagogik. °



dung der psychologischen Grundgesetze nicht ohne weiteres 
ersehen laBt.

Die Padagogik hat aber nicht bloB eine psychologische 
Seite. Sie ist nicht die Lehre von allen moglichen Wirkungen, 
die im Seelenleben hervorgerufen werden konnen, und voń 
allen moglichen Bedingungen, welche diese Wirkungen her- 
beizufiihren imstande sind. Sie sucht vielmehr vor allem auch 
zu bestimmen, welche Wirkungen wertvoll genug sind, um 
die zu ihrer Erzeugung notige Arbeit nicht verloren erscheinen 
zu lassen, und welche Mittel ais niitzlich und frei von schad- 
lichen Nebeneffekten betrachtet werden durfen. Damit wird 
die Padagogik zu einem Teil der allgemeinen Wertwissenschaft. 
Sie ist keine angewandte Wertwissenschaft; denn es handelt 
sich nicht etwa darum, Prinzipien der Wertbeurteilung, die 
allgemeingiiltig von der einen Disziplin festgestellt werden, 
in der andern anzuwenden. Die einzelnen Werte miissen viel- 
mehr empirisch, nicht aus allgemeinen Prinzipien heraus de- 
duktiv, bestimmt werden. Die Padagogik hat es auch neben 
solchen Werten, die bereits in andern Wissenschaften in der 
Asthetik, Ethik usw., ihre Bestimmung finden, noch mit be- 
sonderen Werten zu tun, dereń Behandlung ihre Spezialauf- 
gabe bildet.

Welche Methoden kommen nun fur die Padagogik ais 
Wertwissenschaft in Betracht? Auf diese Frage haben wir 
eine allerdings nur negative Antwort bereits gegeben, indem 
wir die deduktive Methode der Werbestimmung aus Prin
zipien verworfen haben. Auch die Wertwissenschaft ist eine 
e m p i r i s c h e ,  auf Erfahrung gegrundete Disziplin. Sie kann 
aber auf der Grundlage der Erfahrung in recht verschiedener 
Weise entwickelt werden. Die primitivste Methode ist jene, 
die wir ais s u b j e k t i v e  bezeichnen wollen. Bei dieser wird 
die Gefiihlsreaktion des Beurteilers zum MaBstab fur den 
Wert der Dinge gemacht. Wer z. B., um den Wert oder 
Unwert eines Kunstwerkes zu erkennen, lediglich die Frage 
aufwirft: Gefallt oder miBfallt mi r ,  was der Kiinstler hier 
geschaffen hat? —  der verfahrt rein subjektiv. Man sieht 
wohl ohne weiteres ein, daB diese Methode keinen sehr wissen- 
schaftlichen Charakter besitzt, wenn es auch nicht gerade 
leicht ist, zu sagen, warum sie yerworfen werden muB. Wir 
wollen uns denn auch an dieser Stelle zunachst mit der bloBen 
Ablehnung begniigen. Die Begriindung wird spater verstand- 
licher werden.

3 4  Die Methoden der Padagogik.
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Eine zweite Verfahrungsweise wollen wir die statistische 
nennen. Dabei wird das Werturteil einzelner Klassen und 
Gruppen von Menschen zur Bestimmung dessen, was fiir die 
dazugehorigen Individuen im Durchschnitt wertvoll und wert- 
los ist, herangezogen. Es ist klar, daB bei dieser Methode 
alle Verirrungen des WertbewuBtseins, sofern nur eine ge- 
niigende Menge von Menschen darin befangen sind, fixiert 
und zur Norm gemacht werden miissen. Deshalb lehnen wir 
sie ebenfalls ab.

Die dritte Methode, die uns ais allein geeignet erscheint 
zur Lósung des schwierigen Problems der Wertbestimmung, 
soli einstweilen ais die psychologisch-teleologische bezeichnet 
werden. Ihr Wesen ist nur zu verstehen, wenn man das 
Wertproblem selbst in vollem Umfang erfaBt hat. Wir wollen 
infolgedessen versuchen, in der Entwicklung der padago- 
gischen Wertlehre selbst sowohl die werttheoretische Grund- 
frage wie den Weg, auf dem die Losung zu liegen scheint, 
hervortreten zu lassen.



3. Padagogische Wertlehre.

Ais Wert bezeichnen wir zunachst einmal alles, was 
menschliche Handlungen richtunggebend ais Zweck und End- 
ziel bestimmen sol i  te. Die padagogische Wertlehre hat dem- 
gemaB vor allem die Frage zu beantworten: Welche Zwecke 
soli die Erziehung verfolgen? Aber wonach bestimmen wir, 
was geschehen sol i ?  Offenbar nach keinem anderen Ge- 
sichtspunkt ais nach dem Grad des Wertes, den ein erreich- 
bares Ziel unseres Handelns besitzt. Wenn sich aber das 
Soli en nach dem Wert richtet, dann diirfen wir nicht den 
Wert wiederum bestimmen ais das, was beim Handeln be- 
riicksichtigt werden soli. Wir miissen uns also nach einer 
andern Art der Wertbestimmung umsehen.

Eine solche scheint sich am einfachsten zu ergeben aus 
einer Beriicksichtigung der Beziehung, die zwischen Wert bzw. 
Unwert und den Gefiihlen der Lust bzw. Unlust zweifellos 
besteht. Aber so unbestreitbar die Tatsache ist, daB eine 
derartige Beziehung vorhanden ist, so vielumstritten ist die 
Frage, w ie  dieselbe bestimmt werden soli. Man denkt natiir- 
lich zunachst daran, den Grad des Wertes mit der GroBe 
der Lustwirkung zu identifizieren, also ein Kausalverhaltnis 
anzunehmen zwischen Wert und Lustgefuhl. Diese Auffassung^ 
ist in der Tat ąuch in einer besonderen werttheoretischen 
Untersuchung entwickelt worden von Kreibig,1) der zu folgen- 
der Definition des Wertes gelangt: „Unter Wert im all- 
gemeinen verstehen wir die Bedeutung, welche ein Empfin- 
dungs- oder Denkinhalt vermoge des mit ihm unmittelbar 
oder assoziativ verbundenen aktuellen oder dispositionellen 
Gefiihles fur ein Subjekt hat.“ 2) * *)

1) K re ib ig : Psychologische Grundlegung eines Systems der \\rerttheorie 
W ien, Holder, 1902.

* )  A . a. O. S. 12.
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Aber die Gleichsetzung von Wert und Gefiihlswirkung ist, 
wie bereits Meinong3) hervorgehoben hat, verkehrt. Meinong 
glaubt diese Ansicbt am schlagendsten widerlegen zu konnen 
durch die Bemerkung, daB auch das Nicht-Sein eines Dinges 
unter Umstanden Wert besitzen konne, daB also etwas Nicht- 
seiendes Ursache eines Lustgefiihls sein miiBte, wenn nur 
einer Lus t ur s ac he  Wert zugesprochen werden diirfte. Mit 
dieser Argumentation wird sich aber vielleicht nicht jeder 
einverstanden erkliiren. Man konnte dagegen einwenden, 
erstens, daB in den meisten Fallen, wo das „Nicht-Sein“ Wert 
hat, eigentlich ein „Anders-Sein“ in Betracht kommt, und 
zweitens, daB auch da, wo der Begriff „Nicht-Sein“ wirk- 
lich den Unterschied vom „Sein“ , nicht bloB den Unterschied 
vom „So-Sein“ bedeutet, dem Wert eine Lustursache korre- 
spondiert. Es kann z. B. allerdings das Nichteintreten eines 
Hagelwetters fur den Landmann von groBem Wert sein. Aber 
in diesem Fali bedingt doch ein sehr reales Geschehen die 
Zufriedenheit des seiner Ernte-Hoffnungen nicht Beraubten. 
Das wertvolle „Nicht-Sein“ bzw. „Nicht-Geschehen“ ist nur 
ein „Anders-Sein“ bzw. ein anderes Geschehen, welches sehr 
wohl in eine (durch manches Zwischenglied vermittelte) kau- 
sale Beziehung zu Lustgefiihlen gebracht werden kann. Und 
wenn wir uns den andern Fali zu verdeutlichen suchen, so 
mag etwa die Nichtexistenz eines bosen Damons ais Beispiel 
eines wertvollen Nichtseienden betrachtet werden, welches 
nicht einfach ais ein Andersseiendes aufzufassen ist. Aber 
man sieht leicht, daB auch hier dem Wert eine Lustursache 
entspricht. Es ist eben der G e d a n k e  an das Nichtsein des 
bosen Damons, ein Bestandteil der psychischen Wirklichkeit 
so gut wie jeder Gedanke an Seiendes, der die erfreuliche 
Gefiihlswirkung hervorruft. Und man darf wohl behaupten, 
daB in dem Fali, wo ein N i c h t w i r k l i c h e s  in s t r e n g e m  
Si nn  ais wertvoll bezeichnet wird, in der Tat nur d er G e 
d a n k e  an das  N i c h t w i r k l i c h e  den Trager des Wertes 
darstellt. Wenn der bóse Damon nicht existiert und die 
Menschen doch an ihn glauben, so ist das Nichtsein des- 
selben von gar keinem Wert flir sie.

Aber wenn man kaum sagen kann, daB etwas Wert be- 
sitze, was nicht in kausale Beziehung zu Lustgefiihlen sich

3) Meinong: Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie. 
Graz 1894. S. i6 ff.
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bringen laBt, so muB doch entschieden betont werden, daB 
nicht alles, was eine entfernte oder Teil-Ursache von Lust- 
gefiihlen ist, deshalb auch schon wertvoll sei. Es wiirde wohl 
nichts mehr geben, was ais wertlos bezeichnet werden diirfte, 
die Unterscheidung zwischen Wert und Unwert ware be- 
deutungslos, wenn der Begriff des Wertes so weit gefaBt 
werden sollte. Man bedenke nur, daB fast jede Tatsache 
des Naturgeschehens ein unerlaBliches Glied in der Kette 
von Ursachen und Wirkungen ist, auf denen unser Leben 
und unser Wohlsein beruht. Man setze anstelle der Gravi- 
tationskraft eine umgekehrt gerichtete Bewegungstendenz der 
Kórper: Wo blieben wir? Darauf beruht ja die Sophisterei 
der sogenannten Theodizee, d. h. des Versuchs, die Welt 
ais Inbegriff aller Vollkommenheit darzustełlen, daB alles, 
was dem normalen Menschen ais Ubel erscheint, in eine 
Kausalbeziehung zu irgend welchen Lustgefiihlen gebracht 
wird. Dabei findet unter Umstanden das moralisch und asthe- 
tisch Wertlose, das Bose und das HaBliche, seine Recht- 
fertigung durch den Nachweis, daB die Welt dadurch inter- 
essanter werde, d. h. mehr zu intellektuellen Lustgefiihlen 
Veranlassung gebe, wahrend das logisch Wertlose ais Be- 
dingung asthetischer, moralischer, religioser Lustgefiihle an- 
erkannt wird. Wenn aber alles wertvoll ist, dann verliert 
der Begriff des Wertes seine Bedeutung, die er nur im Gegen- 
satz zum Begriff des Unwerts besitzt; dann kann von einer 
Wertwissenschaft, also auch von einer padagogischen Wert
lehre keine Rede mehr sein.

Wir sind nun weit entfernt, solcher Verflachung des 
Wertbegriffs beizustimmen. Auch Kreibig betrachtet ja nicht 
jede Lustursache ais Wert sondern nur die unmittelbaren 
psychologischen Voraussetzungen der Lustgefiihle. Damit 
schrankt er aber das Gebiet des Wertvollen wieder in ganz 
unerlaubter Weise ein. Denn nach seiner Auffassung wiirde 
nur Bestandteilen der psychischen Wirklichkeit ein Wert zu- 
kommen. Nun soli nicht bestritten werden, daB Bestandteile 
der psychischen Wirklichkeit, daB BewuBtseinsvorgange unter 
Umstanden die eigentlichen Trager des Wertes sind, den wir 
einer Sache zuschreiben. Wir haben oben ja schon einen 
Fali kennen gelemt, wo nicht der Gegenstand —  das Nicht- 
sein des bosen Damons —  sondern der Gedanke daran den 
eigentlichen Wert ausmachte. Aber was hier richtig ist, laBt 
sich nicht verallgemeinern. Die Gesundheit z. B. stellt fur
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uns einen Wert dar, der keineswegs zusammenfallt mit der 
Gefiihlswirkung des —  gelegentlich wohl in uns auftauchen- 
den —  G e d a n k e n s  an unsere Gesundheit. Es ware schlimm 
um unser Wohl bestellt, wenn die BewuBtseinsvorgange, diese 
fliichtigen und verganglichen Bestandteile der Wirklichkeit, 
die einzigen eigentlichen Wertobjekte waren.

Aber wie sollen wir den Umkreis der Werte innerhalb 
des Gebietes der Lustursachen abgrenzen, wenn wir nicht 
alle Lustursachen ais Werte wollen gelten lassen und auch 
nicht der Meinung sind, daB nur die letzte unmittelbare Lust- 
ursache, die psychologische Voraussetzung des Lustgefiihls, 
jeweils ais Wert zu gelten habe. Ober diese Frage haben 
schon manche Philosophen und Psychologen nachgedacht. 
Besonders die Untersuchungen von Meinong und v. Ehren- 
fels sind geeignet, manche Schwierigkeit, die hier versteckt 
liegt, ans Licht zu bringen. DaB ihre Lósung mir nicht 
vollkommen befriedigend erscheint, habe ich an anderer Stelle 
zu zeigen versucht. Hier soli auf die psychologischen Sub- 
tilitaten der Werttheorie nicht allzu tief eingegangen werden. 
Die Hauptschwierigkeit des Wertproblems laBt sich vielleicht 
aus folgenden zwei Satzen erkennen:

1. Wert ist alles, woran man nur zu denken braucht, um 
angenehme Gefiihle (Wertgefiihle) zu erleben.

2. Wert ist vieles, woran man denken kann, ohne bei 
diesem Gedanken iiberhaupt gefiihlsmaBig affiziert zu 
werden.

Ein Wert der letzteren Art ist dann gegeben, wenn eine 
Sache, ein Geschehen, ein Zustand Wirkungen hat, die schlieB- 
lich in einer Verbesserung unseres Gemiitszustandes (Be- 
seitigung von Unlust, Mehrung von Lust) oder in der Er- 
haltung eines angenehmen Gemiitszustandes gipfeln; und wenn 
es durch besondere Umstande verhindert wird, daB die An- 
nehmlichkeit des Endeffekts auch die Ursache uns in rosigem 
Licht erscheinen laBt. So hat z. B. eine bittere Arznei Wert, 
sofern sie den Patienten gesund macht, also in letzter Linie 
sein Wohlbefinden bessert. Aber es wird wenig Patienten 
geben, die beim Gedanken an eine heilsame, aber iibel 
schmeckende Arznei irgend welche Lustgefiihle erleben. Des- 
halb konnen wir nicht das Lustgefuhl beim „drań Denken“ 
zum Kriterium des Wertes machen, wie dies Meinong will. 
Dagegen laBt sich stets da, wo beim Gedanken an etwas
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ein Wertgefiihl erlebt wird, nachweisen, daB der eigentliche 
Trager des Wertes eine wirkliche Bedingung unseres Lust- 
gefiihls ist. Deshalb suchen wir den Begriff „Bedingung der 
Verbesserung oder der Erhaltung unseres Wohlbefindens“ in 
der Definition des Wertes beizubehalten und bemiihen uns 
nur um eine weitere Determination desselben. In diesem 
Sinne geniigt fur unsere gegenwartigen Bedtirfnisse hinsicht- 
lich der Klarung des Wertbegriffs vielleicht die Definition: 
Wert ist jede Bedingung der Verbesserung oder der Erhaltung 
unseres Wohlbefindens, von der wir wissen, daB sie an 
manchem Ort, zu mancher Zeit, fiir manchen Menschen nicht 
realisiert ist. Da alles Wirkliche (und nur Wirkliches kommt 
nach dem friiher Gesagten ais Wertobjekt in Betracht) viele 
Wirkungen ausiibt, so handelt es sich bei der Wertbestimmung 
in der Regel darum, festzustellen, ob die Summę der guten 
oder die der schlechten Wirkungen iiberwiegt, sei es in dem 
Sinn, daB e i n e m Individuum im Ganzen eine Verbesserung 
bzw. Gut-erhaltung oder eine Verschlechterung seines Gemiits- 
zustandes erwachst (wir sprechen dann von einem Wert oder 
Unwert f i ir  d i e s e s  I nd i v i d uum) ,  sei es, daB me h r  
Menschen iiberwiegend gefordert oder geschadigt werden( wir 
sprechen dann von einem Wert oder Unwert schlechthin).

Der G r a d  des Wertes bemiBt sich, wie man aus unserer 
Definition ohne Schwierigkeit entnehmen kann, einerseits nach 
der GroBe der Differenz zwischen erfreulichen und uner- 
freulichen Wirkungen, anderseits nach der Seltenheit des 
Werttragers.
,i Bei einer E i n t e i l u n g  der Werte konnen wir vor allem 
unterscheiden zwischen solchen, bei denen die erfreuliche Ge- 
staltung des Gemiitszustandes sich unmittelbar an das Auf- 
treten des Wertes anschlieBt und zwischen solchen, bei denen 
die Kausalbeziehung zwischen Wert und Gefiihlswirkung durch 
eine Reihe von Zwischengliedern vermittelt wird. Wir wollen 
die ersteren die unmittelbaren, die letzteren die mittelbaren 
Werte nennen. Die unmittelbaren Werte konnen nur in Be- 
wuBtseinsvorgangen bestehen; denn es ist eine psychologische 
•Grundtatsache, daB jedes Gefiihl ais an seine letzte Bedingung 
an nicht-gefiihlsartige BewuBtseinserscheinungen, an Empfin- 
dungen, Vorstellungen, Gedanken, kurz an Erlebnisse des 
sogenannten GegenstandsbewuBtseins gebunden ist. Wenn 
also eine unmittelbare Kausalbeziehung zwischen Wert und 
Gefiihl bestehen soli, so muB der Wert mit der psychologi-



Unmittelbare und mittelbare Werte. 41

schen Voraussetzung des Gefiihls zusammenfallen. Wir diirfen 
daher die unmittelbaren Werte auch ais Idealwerte bezeichnen, 
wenn wir unter dem Begriff des Idealen nicht etwas „Un- 
wirkliches" sondern etwas „Geistiges“ , etwas „in BewuBtseins- 
vorgangen sich Erschopfendes" verstehen.

Die mittelbaren Werte konnen im Gegensatz dazu Real- 
werte genannt werden, sofern man unter dem Begriff des 
Realen all das Wirkliche zusammenfaBt, was nicht BewuBt- 
seinsvorgang ist. Der Name Realwerte findet dann- darin 
seine Rechtfertigung, daB die betreffenden Werte entweder 
zur Realitat (in dem eben bestimmten Sinn dieses Wertes) 
gehoren oder auf dem Umweg iiber die Realitat ihre Ge- 
fiihlswirkung entfalten. Die letztere Móglichkeit darf nicht 
aus dem Auge verloren werden. Man denke z. B. an den 
Examenskandidaten, dem das rechte Wort zur rechten Zeit 
einfallt. Das ist bekanntlich sehr wertvoll fiir ihn und zwar 
gehort der Wert, den der betreffende Einfall darstellt, in 
die Klasse der mittelbaren Werte. Manche Zwischenglieder 
vermitteln die Kausalbeziehung zwischen ihm und der er- 
freulichen Gestaltung des Gemiitszustandes, die in letzter Linie 
durch das BewuBtsein des bestandenen Examens bedingt ist. 
Wir konnen sagen: Der richtige Einfall ist n i i t z l i c h  fur 
den Examenskandidaten; denn die mittelbaren Werte be
zeichnen wir eben ais das „Niitzliche". Wenn wir statt der 
Bezeichnung „mittelbarer Wert“ den Ausdruck „Realwert“ 
gebrauchen, so miissen wir den Einfall, also einen BewuBt- 
seinsvorgang, zu den Realwerten rechnen. Mit Riicksicht auf 
solche Fiille wurde oben ausdriicklich betont, daB Realwerte 
auch solche Werte heiBen sollen, die nicht selbst zur Realitat 
gehoren, aber doch auf dem Umweg iiber sie ihre Gefiihls- 
wirkung entfalten.

Nun wirft man vielleicht die Frage auf, wie wir iiber- 
haupt dazu kommen, gelegentlich ein Glied aus der Kette 
der entfernteren Ursachen einer erfreulichen Gefiihlswirkung 
herauszuheben und ais den eigentlichen Wert zu bezeichnen. 
Warum nennen wir z. B. eine Arznei wertvoll, anstatt in 
der Reihe ihrer Wirkungen auf den Organismus aufzusteigen 
und irgend einen physiologischen Vorgang herauszugreifen, 
der durch sie angeregt wird und dem erfreulichen Endeffekt 
viel naher liegt ais sie selbst? Die Antwort auf diese Frage 
ist ziemlich kompliziert. Vor allem muB man beriicksichtigen, 
daB wir nur die Werte benennen, die uns bekannt sind. Da
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es nun sehr haufig vorkommt, da6 wir irgend eine Ursache 
und ihren Endeffekt kennen, wahrend uns die vermitteln- 
den Zwischenglieder unbekannt sind, so darf man sich nicht 
dariiber wundern, wenn manche entferntere Ursache auch da 
ais der eigentliche Wert betrachtet wird, wo besser eine dem 
Endeffekt niiher liegende Bedingung ais Trager des Wertes 
gelten wiirde.

Aber keineswegs muB unter allen Umstanden eine dem 
gefiihlsmaBigen Endeffekt moglichst naheliegende Bedingung 
ais eigentlicher Wert betrachtet werden. Sonst konnte man 
ja die Klasse der mittelbaren Werte ganzlich eliminieren. Das 
ware aber ganz verkehrt, weil gerade die bedeutsamsten Werte 
damit ausgeschieden wiirden. Worauf beruht nun die be- 
sondere Bedeutsamkeit der mittelbaren Werte? Offenbar auf 
nichts anderem ais auf der Flilie ihrer erfreulichen Wirkungen. 
Ein angenehmer BewuBtseinsvorgang geht voriiber. Eine 
einmalige Lustwirkung ist alles, was seinen Wert bestimmt. 
Eine dauernde Disposition zur Erzeugung solcher BewuBt- 
seinsvorgange besitzt einen viel groBeren Wert, weil sie die 
Bedingung fiir eine viel umfassendere Besserung unseres Ge- 
miitszustandes ist. Mit einer heilsamen Arznei konnen viele 
Menschen gesund gemacht werden. Der physiologische ProzeB 
aber, welcher der Gesundung entspricht, macht nur den- 
jenigen Menschen gesund, in dem er sich gerade abspielt. 
Daraus ergibt sich nun ohne Schwierigkeit die Antwort auf 
unsere Frage, welches Glied in der zu erfreulicher Gefiihls- 
wirkung fuhrenden Kausalkette jeweils ais eigentlicher Wert 
anzusprechen sei. Wir konnen namlich sagen, ais hauptsach- 
licher Trager des Wertes komme jeweils dasjenige uns be- 
kannte Glied einer zu erfreulichen Gefiihlswirkungen fuhren
den Kausalkette in Betracht, durch welches (innerhalb der 
betreffenden Kausalreihe) die gróBte und umfangreichste 
Glucksforderung am sichersten garantiert wird.

Damit soli kein Rezept gegeben sein, nach welchem nun 
eine Wertbestimmung in jedem einzelnen Fali durchgefiihrt 
werden miiBte, sondern nur ein Gesichtspunkt fiir die Be- 
urteilung derjenigen Wertschatzungen, die wir im praktischen 
Leben allenthalben vorfinden. In der Praxis des Lebens spielen 
die Realwerte die Hauptrolle. In den Theorien der Philo- 
sophen werden nicht selten die Idealwerte ais das Wichtigste 
behandelt. Die padagogische Wertlehre aber ist lange Zeit 
im AnschluB an solche philosophische Theorien entwickelt
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worden und hat sich deshalb haufig mit der Praxis des Lebens 
in einen Widerspruch gesetzt, der durch muhselige Kompro- 
misse nur unvollkommen wieder ausgeglichen wurde. Wir 
wollen fernerhin in der Darstellung der padagogischen Wert
lehre den hier gewonnenen Gesichtspunkt nicht aus dem 
Auge verlieren.

Ais obersten Satz der padagogischen Wertlehre stellen 
wir die Forderung auf: Die Erziehung soli nach Móglichkeit 
alle Werte, die fur den Zogling, und alle, die durch den 
Zogling fur die Gesellschaft erhalten, vermehrt und gesteigert 
werden konnen, beriicksichtigen. Sie soli nie einen hoheren 
Wert fiir einen geringeren opfern. Sie soli insbesondere nicht 
die Realwerte verachten. Sie soli vielmehr die Idealwerte 
im AnschluB an die Realwerte bestimmen. Der Sinn dieser 
letzten Forderung wird im folgenden verstandlich werden, 
wenn wir bei Besprechung der Idealwertbestimmung auf die 
friiher schon beriihrten Schwierigkeiten der wertwissenschaft- 
lichen Methode und auf die Losung dieser Schwierigkeiten 
durch das psychologisch-teleologische Verfahren naher ein- 
gehen.

Die Bestimmung der R e a l w e r t e  stoBt auf keine be- 
sonderen Schwierigkeiten. Zwar gibt es auch unter ihnen 
solche, die nicht von allen Menschen gleichmaBig eingeschatzt 
werden. Man denke nur an den Streit um die Bedeutung 
einzelner GenuBmittel, z. B. alkoholhaltiger Getranke. Aber 
gerade an diesem Beispiel sieht man auch, daB hinsichtlich 
der Realwerte eine Entscheidung im Kampf der Meinungen 
durch exakte wissenschaftliche Untersuchungen herbeigefiihrt 
werden kann. Man braucht nur die verschiedenen Wirkungen 
des problematischen Wertobjekts naturwissenschaftlich fest- 
zustellen, so gewinnt man die Erkenntnis der iiberwiegenden 
Niitzlichkeit oder Schadlichkeit desselben durchaus zuver- 
lassig. Nur darf bei solchen Untersuchungen keine Einseitig- 
keit herrschen. Es ware z. B. verkehrt, wenn man den Ge- 
nuB alkoholhaltiger Getranke einfach deshalb verwerfen 
wollte, weil dadurch die geistige Leistungsfahigkeit temporar 
herabgesetzt wird. Diese ist freilich ein allgemein anerkannter 
Wert und eine dauernde Verminderung derselben muB unter 
allen Umstanden vermieden werden. Aber was wiirde man 
zu einem Menschen sagen, der den Schlaf vermeiden wollte, 
weil er eine voriibergehende Aufhebung der geistigen 
Leistungsfahigkeit bedeutet. Weiter braucht dieses Beispiel
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wohl kaum ausgefiihrt zu werden. Was daran gezeigt werden 
soli, łst dies, daB die Wirkung eines problematischen Real- 
werts auf die verschiedenen anerkannten Giiter, zu denen 
er in Beziehung tritt, auf Gesundheit, Leistungsfahigkeit, Wohl- 
stand, Wohlsein usw. gepriift werden muB, unter Beriick- 
sichtigung moglicherweise vorhandener typischer Unterschiede 
zwischen den Wertsubjekten und unter Beriicksichtigung des 
verschiedenen Gebrauchs, der von dem betreffenden proble
matischen Wertobjekt gemacht werden kann, und daB erst 
am SchluB einer solchen vielseitigen, vorurteilsfreien Unter- 
suchung ein wissenschaftliches Urteil iiber die Bedeutung 
desselben gefallt werden kann.

Hier ist natiirlich nicht der Ort, ein System aller einzel- 
nen Realwerte zu entwerfen und iiber jeden eine solche 
Untersuchung anzustellen. Wir miissen uns hier damit be- 
gniigen, auf die Hauptklassen der Realwerte hinzuweisen und 
zu zeigen, inwiefern die Erziehung sie alle zu beriicksichtigen 
hat. Vor allem unterscheiden wir zwei Gruppen der Real
werte, die wir ais Sachgiiter und ais Dispositionen einander 
gegenuberstellen wollen. Die Sachgiiter konnen wir weiter 
einteilen in Gebrauchsgegenstande (wie Nahrung, Kleidung, 
Wohnung), Luxusgegenstande (wie GenuBmittel, Spielzeug) 
und Kapitał (d. h. Giiteransammlung fiir zukiinftigen Ge- 
brauch). Fiir die padagogische Wertlehre erwachst schon 
diesen Sachgutern gegeniiber eine Fiille von Problemen: Wie 
soli der Zogling in den verschiedenen Lebensaltern genahrt 
und gekleidet werden, wie soli er wohnen und schlafen? 
Soli ihm jeglicher Luxus vorenthalten werden oder welcher 
Grad von Luxus darf ais erlaubt gelten, ja muB vielleicht 
gefordert werden? Wie soli das Spielzeug des Zóglings be- 
schaffen sein? Wie soli sich der Erzieher zu dem Sammel- 
trieb des Zóglings verhalten? Worin besteht der Nutzen und 
Schaden des Eigentums, der Sparkassen usw. fiir den Menschen 
und besonders fiir das Kind? Diese und ahnliche Fragen 
sind fiir die Padagogik von groBter Wichtigkeit. Aber meist 
werden sie allzu einseitig beantwortet. Man beurteilt etwa 
die Nahrung, die man dem Zogling darbietet, nur nach ihrer 
Wirkung auf die Gesundheit, ais ob der jugendliche Mensch 
nicht auch Geschmacksnerven besitze, die eine humane Be- 
handlung verdienen. Die Kleidung wird ebenso oft einseitig 
vom Gesichtspunkt der sogenannten ZweckmaBigkeit wie von 
dem der sogenannten Eleganz beurteilt. Hinsichtlich der so-
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genannten Abhartung mutet der Erwachsene dem Kind 
manches zu, was ihm selbst hochst unbeąuem ware. Von 
der Erziehung zur Anspruchslosigkeit wird oft geredet, ais 
ob die verfeinerten Bediirfnisse, auf denen aller Kulturfort- 
schritt beruht, ganz von selbst in jedem Menschen entstanden 
und schon zur rechten Zeit sich geltend machen wiirden, 
auch wenn sie noch so lang systematisch unterdriickt worden 
sind. Das Kinderspielzeug und die Jugendlektiire wird nicht 
selten ganz und gar in den Dienst der Lernzwecke und der 
moralischen Bildung gestellt usw. Gegen diese Einseitig- 
keiten kann nicht nachdriicklich genug Protest erhoben werden. 
Wer nicht die Vielheit der Zwecke schon im Kinderleben 
anerkennt, der lauft Gefahr, den Eigenwert des Jugendalters 
iiberhaupt aus dem Auge zu verlieren und ais bloBes Mittel 
zu einem jenseits derselben liegenden Zweck die ganze Ent- 
wicklungsperiode des Menschen in falscher Beleuchtung zu 
sehen und demgemaB falsch zu behandeln. Selbstverstand- 
lich muB in der Behandlung des Zdglings stets die Zukunft 
desselben beriicksichtigt werden, aber nicht in dem Sinn, 
ais ob die Jugend in allem das Gegenteil tun und erleben 
miiBte von dem, was der zur Selbstandigkeit gelangte Mensch 
wiinschenswert findet. Wenn dem Kind mancher GenuB ver- 
sagt werden muB, weil er dem jugendlichen Organismus ver- 
derblich werden kónnte, so hat das seine gute Berechtigung. 
Aber ganzlich unbegriindet ist es, wenn beziiglich des Rechtes 
auf GenuBmittel iiberhaupt ein Unterschied gemacht wird 
zwischen Kindern und Erwachsenen. Man sagt vielleicht, daB 
kostspielige Anspriiche der Jugend deshalb unberechtigt seien, 
weil sie die Mittel zur Befriedigung derselben nicht selbst 
zu erwerben verm6ge. Aber das ist ein ganz unpadagogischer 
Einwand. Der Erzieher hat doch dem Zogling nicht nur 
das zu geben, was demselben von R e c h t s  w e g e n  zukommt, 
sondern er soli aus reiner Liebe fiir das Wohl des Zoglings 
tun, was er zu tun vermag. Nur wenn es im Interesse des 
Zoglings liegt, daB ihm gewisse Anspriiche fremd bleiben, 
etwa weil er in seinem spateren Leben nicht imstande sein 
wird, sie zu befriedigen, mag eine Erziehung zur Bediirfnis* 
losigkeit am Platze sein. Aber man muB dann beriicksichtigen, 
daB Bediirfnisse nicht dadurch eingeschriinkt werden, daB 
man sich gezwungen sieht, sie unbefriedigt zu lassen. Ja 
wenn der Erzieher selbst auf das verzichtet, worauf der Zóg- 
ling verzichten soli, dann kann es ihm yielleicht gelingen,
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wirkliche Anspruchslosigkeit zu erzeugen. Soweit es jedoch 
móglich ist, soli der Zogling lieber an den richtigen Gebrauch 
der Sachgiiter ais an Verachtung derselben gewohnt werden. 
Die Unzufriedenheit des an verniinftigen LebensgenuB Ge- 
wóhnten, der fiir kiirzere oder langere Zeit einmal entsagen 
muB, ist viel weniger verzehrend ais die Gier dessen, der 
von Jugend an sich vor den Mauern eines verschlossenen 
Paradieses fiihlt. Und das Streben nach erfreulicher Gestaltung 
des materiellen Lebens, wie es aus der Erfahrung des rechten 
Gebrauchs der Sachgiiter entsteht, ist keineswegs das schlech- 
teste Resultat einer verniinftigen Erziehung.

Weit wichtiger aber, ais die Lehre von den Sachgiitern 
ist fiir die Padagogik die Stellungnahme zu der zweiten oben 
aufgefiihrten Klasse von Realwerten, zu den Dispositionen. 
Wir konnen korperliche und geistige Dispositionen unter- 
scheiden, wenn wir unter den ersteren diejenigen verstehen, 
die in kórperlichen, unter den letzteren diejenigen, die in 
psychischen Funktionen sich betatigen. Damit soli aber keine 
dualistische Auffassung vertreten werden. Der Mensch besteht 
fiir uns nicht aus Leib und Seele, sondern das reale Wesen 
des Menschen erscheint uns in gewissen Funktionen ais Kórper, 
in anderen ais Seele. Ein wertvoller Inbegriff korperlicher 
Dispositionen ist vor allem die Gesundheit. Die Lehre von 
der Erhaltung und vom Schutz der Gesundheit ist die Hygiene. 
Die Wiederherstellung der gestorten Gesundheit ist Sache der 
Therapie. Die Wichtigkeit von hygienischen und therapeu- 
tischen Kenntnissen fiir den Erzieher wird in neuerer Zeit er- 
freulicherweise mehr und mehr anerkannt. Nur darf man 
nicht glauben, die padagogische Bildung konne ais Unter- 
abteilung auch noch eine wirklich genugende medizinische 
Bildung in sich schlieBen. So wichtig es ist, daB der Er
zieher die Grundregeln der Hygiene kennt und bei den ge- 
wohnlichsten Unglucksfallen die erste Hilfe zu leisten vermag, 
so gefahrlich kann ein Dilettantentum auf diesem Gebiete 
werden. Deshalb sollte die hygienische und therapeutische 
Unterweisung nicht vom Padagogen, sondern vom Arzt vor- 
genommen werden und die medizinischen Kenntnisse des Er- 
ziehers sollen den Kinderarzt und den Schularzt sicherlich nicht 
ersetzen. Andererseits soli der Zogling nicht nur hygienisch 
und therapeutisch behiitet und umsorgt werden, er soli auch 
sobald ais moglich Interesse daran gewinnen und lernen, sich 
selbst zu helfen und fiir seine Gesundheit zu sorgen. DaB
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dabei nicht des Guten zu viel geschehen darf, daB die Jugend 
nicht zur Hypochondrie erzogen werden soli, ist selbstverstand- 
lich. Deshalb ist es besser, durch feste Gewohnungen dafiir 
zu sorgen, daB der Zogling jeweils, ohne viel zu denken, tut, 
was fiir die Erhaltung und eventuell Wiederherstellung seiner 
Gesundheit notwendig und niitzlich ist, statt bereits dem Kind 
zu bestandigem Reflektieren iiber die Bedingungen und Ge- 
fahren seiner Gesundheit Anleitung zu geben. Eine besonders 
schwierige Aufgabe des Erziehers der reiferen Jugend besteht 
darin, die richtigen MaBnahmen der sexuellen Hygiene zu 
treffen. Vielleicht auf keinem Gebiet werden soviel Unter- 
lassungssiinden begangen, wie hier. Es sei deshalb an dieser 
Stelle auf ein fiir jeden Erzieher lesenswertes Buch hin- 
gewiesen, namlich auf das Werk von Forel: Die sexuelle 
Frage.1)

Ein zweiter Komplex wertvoller korperlicher Dispositionen 
wird bezeichnet durch die Worter Kraft und Geschicklichkeit. 
Es handelt sich dabei nicht nur, wie man vielfach glaubt, um 
einen bestimmten Zustand der Korpermuskulatur, sondern weit 
mehr um eine bestimmte Art derHirnbildung.2) Vielleicht wiirde 
die korperliche Kraft und Gewandtheit auch gegenwartig, im 
Zeitalter der Maschinen, noch einer allseitigeren Wertschatzung 
begegnen, wenn diese Tatsache mehr beriicksichtigt wiirde. 
Ubrigens diirfen wir uns nicht beklagen. Es scheint gerade 
neuerdings eine sehr gesunde Bewegung im Wachstum be- 
griffen zu sein, welche der korperlichen Ausbildung zu ihrem 
friiher nicht geniigend anerkannten Recht zu verhelfen sucht. 
Man begreift mehr und mehr, daB Tat- und Willensmenschen 
nicht durch Gedachtnis-, Phantasie-, Verstandes- und Gemiits- 
bildung erzogen werden. Selbst das Volk der Dichter und 
Denker beginnt zu lernen von seinen tatkraftigen Vettern jen- 
seits des Kanals. Neben Spiel und Sport wird vor allem 
auch der Handfertigkeitsunterricht, da und dort kraftig betont. 
In der Theorie der Erziehung, der Padagogik, ist vor allem 
unter dem EinfluB Miinsterbergs in letzter Zeit eine Auffassung 
entwickelt worden, wonach die motorische Betatigung selbst

l )  Forel: Die sexuelle Frage. Miinchen, Reinhardt, 1906. 5. Aufl.
a) W er dies paradox findet, der bedenke, dafi die Muskeln nur diejenigen 

Leistungen yollbringen, zu denen sie durch Vorgange in den motorischen 
Zentren des Gehirns veranlaBt werden. GroBenkraft und Gewandtheit bedeutet 
zunachst nichts anderes ais die Fahigkeit zu starkerer, schnellerer und besser 
koordinierter Innewation.
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fiir die Aufnahme von Eindriicken von hochster Wichtigkeit 
sein soli. „Kein Eindruck ohne Ausdruck“ lautet der Grund- 
satz dieser sogenannten Aktionstheorie, die beispielsweise in 
der experimentellen Didaktik von Lay1) auf Schritt und Tritt 
gepredigt wird. Darin liegt nun allerdings eine gewisse IJber- 
treibung. Es ist ja richtig: Wer ein Bild so klar vor sich 
sieht, daB er es malen kann, wer einen Gedanken in Worten 
zu formulieren vermag, kurz, wem es gelingt, Erlebnisse in 
adaąuater Form zum Ausdruck zu bringen, fiir den gewinnen 
die Erlebnisse selbst an Wert und zwar nicht nur insofern, 
ais sie dadurch fixiert, und einer groBeren Anzahl von Men- 
schen zuganglich gemacht werden, sondern auch durch eine 
Veranderung ihres Inhalts im Sinn einer Steigerung von Be- 
stimmtheit und Eindringlichkeit. Es ist auch richtig, wenn 
James sagt, es gebe „keinen BewuBtseinszustand, bestehe dieser 
nun aus einer Wahrnehmung, einem Gefiihl oder einer Vor- 
stellung, der nicht die Tendenz hatte, sich direkt und aus 
sich selbst in irgend einem motorischen Effekt zu entladen .* 2) 
Falsch ist nur die Interpretation, der man da und dort be- 
gegnet, ais ob das BewuBtsein eines BewuBtseinszustandes erst 
durch die motorische Entladung zustande komme. Falsch ware 
es infolgedessen auch, wenn jemand behaupten wollte, zum 
richtigen Verstandnis aller Eindriicke gehdre eine bestandige 
motorische Betatigung, ein bestandiges Nachzeichnen, Mit- 
sprechen, Schreiben usw. James weist mit Recht darauf hin, 
daB der motorische Effekt nicht immer eine auBere Handlung 
zu sein brauche, daB er auch in einer bloBen Veranderung der 
Herztatigkeit und der Atmung oder in einer Modifikation der 
Blutverteilung, in der Tranensekretion usw. bestehen konne.3) 
Aber die Junger sind in der Regel einseitiger und extremer ais 
die Meister. So findet man bei Lay die vorsichtige und weite 
Fassung dessen, was James unter „Ausdruck ‘ versteht, auf- 
gegeben. Er denkt nur an Muskelaktionen, die sich in Be- 
wegungsempfindungen dem BewuBtsein ankiindigen, be- 
hauptet, daB „Klarheit, Deutlichkeit, Lebhaftigkeit und Be- 
weglichkeit" des Vorstellens und Denkens „von den Be- 
wegungsempfindungen und-vorstellungen, von demungestórten

1) W . A . L a y : Experimentelle Didaktik. Leipzig, O. Nemnich, 1905. 2. Aufl.
2) W . James: Psychologie und Erziehung. Ansprachen an Lehrer. Auto- 

risierte Obersetzung aus dem Englischen v. F. Kiesow. Leipzig, Engelmann, 
1900. S. 130.

3) James: A . a. O. S. 130.
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Verlauf der motorischen Prozesse" abhange, und formuliert 
im AnschluB an diese merkwiirdige Auffassung sein didak- 
tisches Grundprinzip, daB „alle neuen Anschauungen und Vor- 
stellungen, die der Unterricht vermittelt, in das Darstellen, 
das Handeln iibergeleitet werden“ miissen.1) Solche tiber- 
spannung eines richtigen Grundgedankens ist abzulehnen. 
Schon die Erfahrung des gewohnlichen Lebens kennt seichte 
Naturen, die an geistiger Kraft und Tiefe nur gewinnen konn- 
ten, wenn nicht jeder Eindruck bei ihnen sogleich in mo- 
torischer Entladung verpuffen wiirde.

Aber so wenig erfreulich es ware, wenn das ganze Innen- 
leben des Zoglings bestandig ins Motorische iibersetzt wiirde, 
so sehr ist es zu begruBen, wenn die Fahigkeit, irgendwelche 
Erlebnisse gelegentlich in dieser Weise zu ubersetzen, nach 
Kraften ausgebildet wird. Sprachgewandtheit, iiberhaupt Ge- 
wandtheit der Darstellung und des Benehmens kann durch 
richtige Erziehung gefórdert werden, ohne daB das Sprech- 
und Darstellungsbediirfnis unerfreuliche Dimensionen anzu- 
nehmen braucht. Man muB nur dafiir sorgen, Kórper und 
Geist bis zu einem gewissen Grad getrennt auszubilden. Ein 
richtig durchgebildeter Leib ist zur geeigneten Zeit das rechte 
Instrument des Geistes, auch wenn nicht schauspielermaBig 
fur jedes Erlebnis der entsprechende Ausdruck eingeiibt 
worden ist.

Merkwurdig muB es ubrigens erscheinen, daB in der 
modemen Padagogik der Wert kórperlicher Dispositionen, der 
Darstellungsfahigkeit, der Ausdrucksfahigkeit, kurz der Ge- 
schicklichkeit und Gewandtheit so kiinstlich nachgewiesen 
wird. Wegen ihrer Riickwirkung auf das geistige Leben sollen 
sie gepflegt werden! Ais ob sie nicht an sich zu dem Wert- 
vollsten gehórten, was die Erziehung dem Zogling zu geben 
vermag! Es liegt darin immer noch eine Nachwirkung der 
kontemplativen Periode, welche die abendlandische Kultur- 
menschheit unter dem EinfluB mónchischer Erziehung durch- 
gemacht hat. Immer noch gilt vielfach nicht das Kónnen 
und Handeln, sondern das Wissen und die tatlose Betrach- 
tung ais das Wichtigste. Demgegeniiber kann nicht ent- 
schieden genug der Wert realer Leistungen und der zu solchen 
befahigenden Dispositionen betont werden. Was niitzt dem 
Maler die schonste Idee, wenn ihm die Technik fehlt, wenn *)

*) Lay: A . a. O. S. 116. 
D i i r r ,  Padagogik. 4
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er sie nicht darzustellen vermag? Was niitzen die Traume 
von politischen und sozialen Reformen, wenn kein Realpolitiker 
kommt, der sie zu verwirklichen versteht? Wie unfruchtbar 
ist der gute Wille so manches Idealisten, dem stets die Kraft 
zum Handeln fehlt! Damit soli naturlich nicht gesagt sein, 
daB die Ideen, die Piane und Vorsatze nicht ebenso wichtige 
Vorbedingungen der Leistung seien wie die Kraft und Ge- 
schicklichkeit, die zu ihrer Ausfiihrung erforderlich sind. Aber 
daran muB festgehałten werden, daB die letzteren ihren selb- 
standigen Wert neben den ersteren besitzen, also bei der Er- 
ziehung ebenso wie jene zu beriicksichtigen sind.

Man darf auch nicht glauben, daB die kórperliche Kraft 
und Geschicklichkeit ohne erzieherische Einwirkung durch 
das Leben von selbst erzeugt wiirde. Ebensogut konnte man 
sich beziiglich der Entwicklung des Intellekts oder des Ge- 
miits auf die Wirkungen des Lebens verlassen. Die Unbe- 
holfenheit manches mit oft recht iiberfliissigen Kenntnissen 
vollgepfropften deutschen Primaners wird dem, der sie ein- 
mal kennen gelernt hat, besser ais jeder andere Beweis von 
der Berechtigung des hier Gesagten iiberzeugen.

Im iibrigen darf man, wenn man das Verhaltnis der Er- 
ziehung, insbesondere der Schulerziehung, zu den wertvollen 
kórperlichen Dispositionen, zur Gesundheit, Kraft und Ge- 
wandtheit des Zóglings, ins Auge faBt, nicht nur an die po- 
sitive Seite der Erhaltung und Ausbildung denken. Min- 
destens ebenso wichtig ist die Riicksichtnahme darauf, daB 
diese wertvollen kórperlichen Dispositionen nicht etwa durch 
die Erziehung selbst geschadigt werden. Die Uberbiirdungs- 
frage ist es, die hier vor allem sich auftut. Sie wird nicht 
richtig gelost, wenn man nur die grobsten Schadigungen ins 
Auge faBt, die durch Uberanstrengung fur die Gesundheit 
und fur die geistige Leistungsfahigkeit erwachsen konnen. 
Man muB auch die weniger in die Augen fallenden Nachteile 
beachten, die fur die kórperliche ebensowohl wie fur die 
geistige Gewandheit namentlich durch zu lange fortgesetzte 
einseitige Beschaftigung bedingt werden. In den letzten Jahr- 
zehnten sind zahlreiche Untersuchungen iiber den Verlauf 
der Ermiidung wahrend des Schulunterrichts und iiber den 
ProzeB der Erholung angestellt worden.1) Diese haben viel

t) Eine beachtenswerte Arbeit dieser Art, in der sich auch ein stattliches 
Litteraturverzeichnis findet, ist die Monographie von W . Baade: Experimentelle
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bemerkenswerte Resultate zutage gefordert. Aber die pada- 
gogischen Konseąuenzen, die man da und dort daraus ge- 
zogen hat, lassen eine bedeutende Unsicherheit des Wert- 
urteils iiber die Ermiidung erkennen. Bald begegnet man 
der Auffassung, die Ermiidung sei nur dann, dann aber auch 
stets vom Ubel, wenn sie eine Herabsetzung der Leistungen 
bewirke, bald wird die Ansicht vertreten, Ermiidung sei unter 
ałlen Umstanden zu vermeiden, bald endlich betrachtet man 
ein gewisses MaB von Ermiidung, eine gewisse voriibergehende 
Herabsetzung der Leistungsfahigkeit ais eine durchaus nor- 
male nichts weniger ais bedenkliche Erscheinung. Von diesen 
verschiedenen Auffassungen diirfte die letztgenannte die einzig 
haltbare sein, besonders wenn man sie erganzt durch den 
Zusatz, daB die Entstehung der E rm iidungsgefiih le, der 
Interesselosigkeit usw. nach Kraften vermieden werden miisse. 
Es laBt sich ja keine Ubung durchfiihren ohne Ermiidung, 
und da ohne Ubung keine Gewandtheit erreicht wird, so 
ist klar, daB derjenige, der jede Ermiidung scheut, eine Ge
wandtheit zwar nicht aufs Spiel setzt, aber auch nicht er- 
wirbt. Dagegen gibt es fiir jede Ubung eine Grenze, jenseits 
dereń die schadlichen Folgen die niitzlichen iiberwiegen und 
man darf vermuten, daB das Unlustgefiihl des Miideseins 
einem unverdorbenen Organismus diese Grenze in der Regel 
mit einiger Sicherheit erkennen laBt. Freilich macht sich 
oft, wie man weiB, das unbehagliche Ermiidungsgefiihl umso 
weniger geltend, je interessanter eine Beschaftigung ist, ohne 
daB deswegen die Ermiidung sich diesseits des kritischen 
Punktes zu halten braucht. Zuweilen tritt auch, namentlich 
bei interesselosen Naturen, das Ermiidungsgefiihl recht ver- 
friiht auf. In solchen Fallen gilt es dann eben nach objek- 
tiven Kriterien zu bestimmen, ob es geraten sei, die Beschaf
tigung abzubrechen oder ob das Interesse an der Fortsetzung 
neu belebt werden soli. Eine wissenschaftliche Feststellung 
solch objektiver Kriterien ist allerdings nicht ganz leicht und 
bisher jedenfalls noch nicht erfolgt. Ein Experiment mit der 
Fragestellung, welche Symptome erkennen lassen, daB eine 
dauernde Schadigung eingetreten sei, yerbietet sich ja von 
vornherein. Es geht auch nicht an, die Leistungsfahigkeit 
eines mit Ermiidungsgefiihlen normal reagierenden Menschen

und kritische Beitrage zur Frage nach den sekundaren Wirkungen des Unter- 
richts insbesondere auf die Empfanglichkeit des Schiilers. O. Nemnich, 
Leipzig, 1907.
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am kritischen Punkt der Ermiidung zu bestimmen und den 
Grad derselben ais MaB der gerade noch ungefahrlichen Er- 
miidung auf andere Individuen zu iibertragen. Dazu sind die 
individuellen Unterschiede auf diesem Gebiet zu groB. So 
besteht fur die Erziehung einstweilen immer noch die Gefahr, 
den Zogling entweder zu verweichlichen oder zu iiberanstrengen. 
Aber da das Leben die Krafte des Menschen zumeist ge- 
niigend in Anspruch zu nehmen, zu iiben und zu ermiiden 
pflegt, so ist von seiten der Schule ein Zuwenig der An- 
forderungen immer noch besser ais ein Zuviel. Im iibrigen 
wollen wir nicht zuriickhalten mit dem Bekenntnis, da6 die 
Uberbtirdungsfrage ein Problem ist, das einstweilen von der 
wissenschaftlichen Padagogik weniger befriedigend gelost wer- 
den kann ais von dem praktischen Takt eines warmherzigen 
Erziehers.

Das System der Realwerte, wie wir es hier zu entwerfen 
haben, findet seinen AbschluB, wenn wir nun noch die wert- 
vollen geistigen Dispositionen erwahnen, dereń Pflege und 
Ausbildung eine der wichtigsten Aufgaben der Erziehung be- 
deutet. Es sind dies Sinnlichkeit, Beobachtungsgabe, Ge
dachtnis, Phantasie, Verstand, Willenskraft, Geschmack, Ge- 
miit und Charakter. Unter der Pflege der Sinnlichkeit ver- 
stehen wir die Erhaltung und Entwicklung der Fahigkeit, die 
Fiille der Sinnesempfindungen zu erleben, die Erhaltung und 
Steigerung der Sinnesempfindlichkeit. Die Beobachtungsgabe 
setzt voraus die Fahigkeit der Aufmerksamkeit und besteht 
in jener merkwiirdigen geistigen Anlage, vermóge dereń wir 
die in unserem Seelenleben auftauchende Inhalte in Beziehung 
zu bringen, zu ordnen und uns gegenstandlich zu machen 
imstande sind. Wir werden daher die Beobachtungsgabe 
gelegentlich auch ais Fahigkeit des BeziehungsbewuBtseins 
bezeichnen. Das Gedachtnis ist die Disposition der Er- 
innerung oder allgemeiner der Reproduktion. Wenn namlich 
ein BewuBtseinsvorgang, der friiher schon einmal vorhanden 
war, ohne auBere Anregung durch den von ihm erfaBten 
Wahrnehmungsgegenstand ( „ l e d i g l i c h  z e n t r a l  b e d i n g t “ ) 
wieder auftritt, so sprechen wir von einer Reproduktion. Wenn 
der reproduzierte ProzeB auf den friiher abgelaufenen be- 
zogen wird, so heiBt er eine Erinnerung. Durch die Fahigkeit 
des Gedachtnisses wird der Geist unabhangig von seiner je- 
weiligen Umgebung. Ein Geist, der kein Gedachtnis besaBe, 
konnte stets nur dessen bewuBt sein, was durch die jeweilige
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Umgebung an Wahrnehmungsbildern ihm dargeboten wird. 
Unter der Phantasie verstehen wir die Disposition zur Bildung 
von zentral bedingten Vorstellungen, die keiner friiher ge- 
habten Wahrnehmungsvorstellung entsprechen. Der Verstand 
setzt die Gabe der Abstraktion voraus. Wir wollen ihn hier 
einstweilen ohne weitere Erklarung definieren ais die Fahig- 
keit zum unanschaulichen Erfassen von Beziehungen. Die 
Willenskraft ist ein Komplex von angeborenen und erwor- 
benen Dispositionen, welche die Voraussetzung alles Wollens 
und Handelns bilden. Unter dem Geschmack verstehen wir 
die Fahigkeit, mit Gefiihlen des Gefallens auf asthetisch Wert- 
volles, mit Gefiihlen des MiBfallens auf asthetisch Unter- 
wertiges zu reagieren. Der Geschmack ist eigentlich nur ein 
Teil des Gemiits, unter welchem Begriff wir die Gesamtheit 
der Gefiihlsdispositionen zusammenfassen. Charakter endlich 
nennen wir eine besonders wertvolle Modifikation der Willens
kraft, eine dauernde Richtung des Willens auf bestimmte den 
Schwankungen wechselnder Anreize und yerganglicher Launen 
entriickte Ziele.

Im iibrigen steht der Wert all dieser geistigen Disposi
tionen wohl auBer Zweifel. Man denke nur an die bedauerns- 
werte Lagę derjenigen, denen ein Sinn fehlt, der Tauben, 
der Blinden usw., so wird man die Bedeutung der Sinnlich- 
keit gebiihrend wiirdigen. Was die Beobachtungsgabe an- 
langt, so muB man sich an die Wichtigkeit etwa eines guten 
AugenmaBes, eines guten „Gehors“ usw. erinnern, um sie 
richtig einzuschatzen. Gedachtnis, Phantasie, Verstand und 
Willenskraft bediirfen sicherlich keines besonderen Wertnach- 
weises. DaB ein Mensch ohne Geschmack und Gemiit, ein 
recht armseliges Wesen ist, wird auch niemand bestreiten, 
und was den Charakter anlangt, so gilt nicht etwa nur der 
sittliche Charakter, sondern jeder charakteryolle Mensch mit 
Recht fur wertvoll gegeniiber der Charakterlosigkeit.

Wenn man sich nun des Wertes all dieser geistigen Dis
positionen recht bewuBt geworden ist, so wird man es ais 
beklagenswerte Einseitigkeit betrachten lernen, daB da und 
dort einzelne derselben von der Erziehung fast yollstandig 
yemachlassigt werden, indem bald die Verstandesbildung, bald 
die Gemiitsbildung, bald die Willensbildung nahezu ausschlieB- 
lich beriicksichtigt werden, von der jammerlichen Beschran- 
kung auf bloBe Gedachtnisbildung ganz zu schweigen, die 
gliicklicherweise nicht allzuhaufig mehr yorkommt. Aber hat
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denn nicht schon der Humanismus mit seiner Forderung all- 
seitiger Bildung und harmonischer Entwicklung aller mensch- 
lichen Fahigkeiten in dieser Hinsicht das letzte Wort ge- 
sprochen ? Geniigt es nicht, alle Erzieher auf das Humanitats- 
ideal zu verweisen, wie es uns beispielsweise Herder so ein- 
drucksvoll darstellt?

Auf diese Frage konnen wir nicht einfach mit Ja oder 
mit Nein antworten. Sie schlieBt all die Schwierigkeiten in 
sich, die das Problem der formalen Bildung zu einem so viel- 
umstrittenen machen. Der Grundgedanke, welcher der For
derung der formalen Bildung zugrunde liegt, ist ja sehr ein
fach. Es gilt alle geistigen Dispositionen auszubilden. Dazu 
gibt es auBer der Pflege und Uberwachung der natiirłichen 
korperlichen und geistigen Entwicklung nur ein Mittel, die 
Ubung. Geiibt werden die geistigen Dispositionen dadurch, 
daB man sie in Funktion versetzt, also durch geistige Be
schaftigung. Bei der Wahl dieser Beschaftigung gilt es vor 
allem Riicksicht darauf zu nehmen, daB sie angenehm, fes- 
selnd, moglichst viele Geisteskrafte gleichzeitig in Anspruch 
nehmend, in gewissem Sinne unerschopflich, kurz ein mog
lichst geeignetes M i t t e l  ist der dauernden Inanspruchnahme 
des werdenden Geistes. Setzen wir den Fali, die Beschaftigung 
mit dem klassischen Altertum erfiille diese Bedingungen! Dann 
laBt sich scheinbar nichts einwenden gegen die Forderung: 
Man fiihre den jugendlichen Geist ein in die Welt des klas
sischen Altertums! Hier findet er den richtigen Nahrboden 
fur all seine gesunden Triebe und Krafte.

In der Tat ware dagegen kaum etwas zu sagen, wenn die 
Entwicklung der bisher aufgezahlten allgemeinen geistigen 
(neben jener der kdrperlichen) Dispositionen die einzige Auf- 
gabe der Erziehung bildete oder wenn man Zeit genug zur 
Verfiigung hatte, die andern Aufgaben n a c h  dieser zu er- 
fiillen. Aber das Leben ist kurz und die Kunst lang. Vieles 
muB gleichzeitig beriicksichtigt werden, wenn nicht manches 
Wichtige unberucksichtigt bleiben soli. Die Erziehung kann 
daher nicht zuerst an beliebigem Stoff die allgemeinen Dis
positionen iiben und nachtraglich erst diejenigen Spezial- 
kenntnisse und Spezialfahigkeiten dem Zógling einpflanzen, 
die das Leben in erster Linie fordert. Oder, um im Zusammen- 
hang unserer Wertbetrachtungen zu bleiben: Es gibt noch 
andere Werte, (und zwar meinen wir hier nicht die einst-
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weilen noch auBer Betracht bleibenden Idealwerte, sondern) 
noch andere R e a l w e r t e  neben den bisher genannten. Man 
denke nur an das Verhaltnis von Gedachtnis und Wissen oder 
von Verstand und Gedankenreichtum oder von allgemeiner 
Willenskraft und speziellera Kónnen. Im Grunde ist librigens 
auch der Charakter schon eine Art speziellen Kónnens gegen- 
iiber der allgemeinen Willenskraft. Ein gutes Gedachtnis be- 
sitzt man, wenn man beliebige Erlebnisse so festzuhalten ver- 
mag, daB man sich jederzeit leicht und mit groBer Treue 
daran erinnern kann. Ein solches Gedachtnis kann vorhanden 
sein ohne einen Besitz wertvoller Erinnerungen und ist auch 
dann etwas Wertvolles. Aber ein gutes Gedachtnis und ein 
wertvolles Wissen obendrein ist dem bloBen „Gut-Merken- 
Konnen" eben doch vorzuziehen. Dabei darf man sich nicht 
dem Irrtum hingeben, ais sei das Wissen gleichbedeutend 
mit dem „Sich-Erinnern“ , ais verhalte es sich zum Gedachtnis 
wie eine Funktion zur Disposition. Das Wissen ist vielmehr 
selbst eine Disposition, ist die erworbene F a h i g k e i t  des 
„Sich-Erinnerns“ . Das gleiche gilt auch von den oben auf- 
gefiihrten besonderen Arten des K ó n n e n s .

Wir dtirfen daher von wertvollen e r w o r b e n e n  Dis
positionen sprechen, dereń Ausbildung die Erziehung neben 
der Pflege und Entwicklung der a n g e b o r e n e n  Anlagen im 
Auge behalten muB. Deshalb geniigt es nicht, dafiir zu sorgen, 
daB der werdende Geist auf eine móglichst vielseitige, an- 
genehme Art beschaftigt wird. Vielmehr muB das W i e ,  muB 
der I n h a l t  dieser Beschaftigung teilweise wenigstens durch 
Riicksichten bestimmt werden, die das Ideał der formalen 
Bildung beiseite setzt. Darin liegt die Berechtigung des Realis- 
mus, der sich dem Humanismus bis auf den heutigen Tag 
feindlich gegeniiberstellt; darin liegt es begriindet, daB die 
Vertreter des Humanismus den Realisten neuerdings wohl 
oder iibel eine Reihe von Konzessionen machen miissen.

Dadurch wird aber auch die Aufstellung von Lehrplanen 
zu einer schwierigen Sache, denn es ist gar nicht leicht, die 
richtige Mitte zu halten zwischen der einseitigen Betonung 
niitzlichen Wissens und Kónnens und der ebenso einseitigen 
Forderung bloB formaler Bildung. Wer ein Beispiel dafiir 
haben will, wie weit die Vertreter dieser entgegengesetzten 
Standpunkte zuweilen von der Móglichkeit der Verstandigung 
entfernt sind, der lese das Biichlein von Kerschensteiner „Be-
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trachtungen zur Theorie des Lehrplans“i) und die Gegenschrift 
von Zillig „Wahre Bildung des Kindes“ .2) Man wende nicht 
ein, daB die Erkenntnis des Unterschiedes von „Erziehungs- 
schulen und „Fachschulen“ einen derartigen Kampf um die 
Lehrplanfrage verhiiten oder beilegen sollte. Dieser Einwand 
wiirde ja nichts anderes bedeuten, ais die Forderung einer 
Trennung der formalen Bildung und der Uberlieferung niitz- 
lichen Wissens und Kónnens. Gerade gegen eine solche 
Trennung aber muB Einspruch erhoben werden. Es kann 
keine Erziehungsschule geben, die nicht Riicksicht nehmmen 
miiBte auf die Niitzlichkeit des Wissens und Kónnens, das 
sie ihren Zóglingen beibringt. Damit soli nicht gesagt sein, 
daB die Erziehungsschule sich in den Dienst des Brotstudiums 
Stelle. Die Niitzlichkeit des Wissens und Kónnens darf nicht 
etwa nur darin gesucht werden, daB es dem Besitzer klingen- 
den Lohn eintragt. Gerade dasjenige, welches am unent- 
behrlichsten fur das Zusammenleben der Menschen ist, welches 
infolgedessen allgemeine Verbreitung findet und finden muB, 
wird eben deshalb nicht mehr besonders honoriert. In einer 
Zeit, ais Lesen und Schreiben und Rechnen noch Kiinste 
waren, die nur wenige verstanden, da mochte mancher sein 
Brot damit verdienen. Heute sind Lesen, Schreiben und 
Rechnen nicht weniger niitzlich; sind sie doch geradezu un- 
entbehrlich fur das Leben in einem modernen Kulturstaat. 
Aber ais Brotstudium wird man die Aneignung dieser „Kiinste“ 
kaum mehr bezeichnen diirfen. Und es muB mit aller Ent- 
schiedenheit betont werden: Der Unterricht im Lesen, 
Schreiben und Rechnen bildet einen wichtigen Bestandteil 
des Volksschulunterrichtes w e g e n  der  N i i t z l i c h k e i t ,  
n i c h t  w e g e n  des  g e i s t -  und g e m i i t s b i l d e n d e n  C h a 
r a k t e r  s dieser Zweige des Wissens und Kónnens. Auch 
wenn der erste Rechenunterricht noch viel weniger Bildungs- 
wert besaBe ais er wirklich besitzt und wenn dem Marchen- 
erzahlen noch viel mehr Bildungswert zukame ais ihm tat- 
sachlich zukommt, auch dann diirfte jener von der Erziehungs
schule nicht vernachlassigt werden. Dies bedarf besonderer 
Hervorhebung, weil nach der bekannten und vielfach aner- 
kannten Zillerschen Theorie fur die Erziehungsschule der 
Bildungswert der Unterrichtsfacher einseitig in den Yorder- l

l) Kerschensteiner: Betrachtungen zur Theorie des Lehrplans. Miinchen 1901. 
a) Zillig: Wahre Bildung des Kindes. Langensalza 1901.
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grund gestellt wird.1) Fur die Theorie hat das nicht viel 
zu bedeuten, wenn der Bildungswert des Rechenunterrichts, 
ja der j e d e s  b e s o n d e r e n  Unterrichts hinterher auBerst 
weitherzig dadurch erwiesen wird, daB fiir die Entwicklung 
des sittlich religiósen Charakters ein „mannigfaltiger viel- 
seitiger" Unterricht nótig sei.2) In der Praxis aber drangt 
sich vielleicht doch manchem die Uberzeugung auf, daB sitt
lich religióse Gemiitsbildung und der Unterricht im Rechnen 
oder Schreiben wenig miteinander zu tun haben. Der kon- 
seąuente Vertreter der Zillerschen Erziehungslehre wird dann 
nicht umhin konnen, manchen notwendigen aber wenig bilden- 
den Drill fahren zu Iassen und wird damit manchem Zogling 
einen schlechten Dienst erweisen.

Die Erziehungsschule unterscheidet sich also von der 
Fachschule nicht dadurch, daB jene auf die Niitzlichkeit des 
den Zóglingen iibermittelten Wissens und Kónnens keine Riick- 
sicht zu nehmen hat. Die Erziehungsschule muB vielmehr im 
Gegensatz zur Fachschule (abgesehen von der Geistes- und 
Gemiitsbildung) diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten ver- 
breiten, die fiir alle oder doch fiir ganze groBe Schichten 
der Bevolkerung niitzlich und notwendig sind, wahrend die 
Fachschule fiir die Ausiibung spezieller Berufe vorbereitet. 
Wir besitzen bekanntlich keine einheitliche Erziehungsschule. 
Deshalb konnen wir nicht einfach sagen, sie iibermittle das 
allgemein niitzliche Wissen und Konnen. Fiir die verschiedene 
Gestaltung der verschiedenen Erziehungsschulen ist vielmehr 
maBgebend, welches Wissen und Konnen fiir die verschiede- 
nen Hauptschichten der Beyolkerung eines modernen Kultur- 
staats niitzlich und notwendig ist. Doch kann man nicht 
behaupten, daB die gegenwartig iibliche Gliederung der 
Schulen und die dazu gehorige Anordnung der Lehrplane 
eine wirklich befriedigende und zweckmaBige ware. Vor 
allem das Gymnasium, das seiner Anlage nach eine Gelehrten- 
schule ist und doch die Mehrzahl seiner Zoglinge in prak- 
tische Berufe entsendet, entspricht berechtigten Anforderungen 
der letzteren viel zu wenig. Die Klagen iiber gegenwarts- 
und wirklichkeitsfremde Bildung, wie sie von unserem huma- 
nistischen Gymnasium manchem zur Wirksamkeit im prak- 
tischen Leben berufenen Mann ais nutzloser Ballast mitgegeben * *)

V gl. J. Ziller: Allgemeine Padagogik. 3. Aufl., herausgb. von Just. 
Leipzig 1892. S. 138.

*) Ziller: A . a. O. S. 187 f.
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wird, sind leider vielfach nur zu berechtigt. Wie wichtig fiir 
manchen Seelsorger, Richter oder Staatsmann ware neben 
einem Geschichtsunterricht, der die Taten und Schicksale der 
alten Griechen und Rdmer bis zum UberdruB behandelt, eine 
vorurteilsfreie, eingehende, dem Parteistreit entriickte Dar- 
stellung der wichtigen politischen, sozialen und kulturellen 
Probleme, die das 19. Jahrhundert besonders in seiner zweiten 
Halfte aufgerollt hatl Wie oft im praktischen Leben ver- 
miBt der auf einem deutschen humanistischen Gymnasium 
Erzogene die Fertigkeit im Gebrauch fremder lebender Welt- 
sprachen 1 Wie hilflos steht mancher typische Vertreter unserer 
humanistischen Bildung nicht selten den modemen Rechts- 
yerhaltnissen, den grundlegenden Fragen iiberhaupt des In- 
dividual- und Gemeinschaftslebens gegeniiber, mogen dieselben 
nun physiologischer oder psychologischer, juristischer, nati- 
onalokonomischer, verkehrstechnischer oder sonstiger Natur 
sein! Noch mancher Reform wird es bediirfen, bis entweder 
das humanistische Gymnasium den berechtigten Bediirfnissen 
all derer Rechnung tragt, die gegenwartig dort ihre Bildung 
suchen oder bis daneben eine Mittelschule sich herausbildet, 
die fiir die hoheren praktischen Berufe nicht nur zweckmiiBig 
vorbereitet sondern dereń Reifezeugnis auch die Zulassung 
zu diesen Berufen ohne einschrankende Bedingungen zur 
Folgę hat.

Noch vieles lieBe sich in diesem Zusammenhang sagen, 
auch iiber andere Schulen ais die deutschen Gymnasien. Aber 
wir wollen hier nur die leitenden Gesichtspunkte entwickeln 
und yeranschaulichen, nicht in alle Einzelheiten des Kampfes 
urn die Schulreform eintreten. Wir haben nun gesehen, welch 
yerschiedenen Gruppen von Realwerten die Erziehung Rech
nung tragen muB und wie leicht eine Einseitigkeit sich her
ausbildet, wenn die eine oder andere von diesen Gruppen 
allzu ausschlieBlich beriicksichtigt wird. Die bedenklichsten 
padagogischen Einseitigkeiten entstehen aber dadurch, daB 
die Bedeutung der Realwerte iiberhaupt nicht richtig ge- 
wurdigt wird, daB yielmehr die Idealwerte oder gar nur eine 
Klasse von Idealwerten nicht neben den Realwerten sondern 
fur sich allein die Beachtung des Erziehers beanspruchen. 
Inwieweit dies der Fali sein kann, werden wir zu zeigen ver- 
suchen, wenn wir die wichtigsten Gruppen der Idealwerte, 
soweit sie nach unserer Meinung fiir die Erziehung in Be- 
tracht kommen, aufgezahlt und besprochen haben.
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Idealwerte nennen wir, wie bereits erwahnt, die unmittel- 
baren Werte, d. h. diejenigen Werte, an die man nur zu 
„denken“ braucht, um ein Gefiihl des Wohlgefallens zu er- 
leben. Das Wort „denken“ soli in diesem Zusammenhang 
nicht eine besondere Gruppe psychischer Funktionen neben 
dem „Anschauen" oder „Vorstellen“ bezeichnen, sondern in 
dem weiten Sinn gebraucht sein, in dem es von der Um- 
gangssprache verwendet wird. Es soli also, psychologisch 
gesprochen, jede AuBerung des „GegenstandsbewuBtseins" 
darunter befaBt werden, das Empfinden ebenso wie das Vor- 
stellen und das Denken im engern Sinn. Ein unmittelbarer 
Wert ist, mit andern Wort en, jede psych ologische Grund- 
lage eines Lustgefiihls. Es gibt also so viele Klassen un
mittelbarer Werte ais es verschiedene Arten psychologischer 
Gefuhlsgrundlagen gibt. Da Gefiihle niemals fur sich allein 
im Seelenleben auftreten kónnen, so miissen es stets nicht 
gefiihlsmaBige Bestandteile sein, an die sie sich anlehnen. 
Wir fassen aber alle nicht gefiihlsmaBigen Bestandteile des 
Seelenlebens unter dem Begriff des GegenstandsbewuBtseins 
zusammen. Somit kónnen wir sagen, daB es soviel Arten 
psychologischer Gefuhlsgrundlagen gibt, ais sich Arten des 
GegenstandsbewuBtseins unterscheiden lassen. Nun werden, 
wie wir spater noch genauer sehen werden, die Erlebnisse des 
GegenstandsbewuBtseins eingeteilt in Wahrnehmungs-, Er- 
jnnerungs-, Phantasievorstellungen und Gedanken. Die Ge- 
fuhle, die sich an Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Phantasie- 
vorstellungen kniipfen, fassen wir aber zweckmaBigerweise 
zusammen unter dem Namen der „Vorstellungsgefiihle“ oder 
der „asthetischen" Gefiihle. Somit ergibt sich fur unsere gegen- 
wartigen Wertbetrachtungen die Gegeniiberstellung der asthe
tischen- oder Vorstellungswerte und der Gedankenswerte. Jede 
Vorstellung setzt sich nun aus zwei Bestandteilen zusammen, 
die man ais Inhalt und Form oder ais Empfindungsmasse und 
BeziehungsbewuBtsein bezeichnen kann. Keine Vorstellung be- 
steht nur aus Empfindungen oder nur aus Erlebnissen des 
BeziehungsbewuBtseins. Aber es gibt Vorstellungen, die so 
wenig geformt und differenziert sind, so wenig Bestandteile 
des BeziehungsbewuBtseins in sich enthalten, daB sie den reinen 
Empfindungen (die nur in der psychologischen Abstraktion 
vorkommen) im Charakter sehr ahnlich werden. Man denke 
nur an die Stimmungen, diese eigenartigen Komplexe soge- 
nannter Organempfindungen, an denen so wenig Form und
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Gegenstandlichkeit ist, daB man sie vielfach selbst fiir Ge- 
fiihle haltl Sie sind keine Gefiihle; denn sie besitzen die 
Selbstandigkeit, die den Gefiihlen abgeht. Sie konnen ohne 
psychologische Grundlage auftreten und werden deshalb von 
denen, die trotzdem sie ais Gefiihle behandeln, fiir gegenstands- 
lose Gefiihle erklart. „Man weiB nicht, warum man so und 
so gestimmt ist“ , sagt man im gewóhnlichen Leben, wo man 
Gefiihl und Stimmung zusammen nimmt und deshalb fiir eine 
frohliche oder traurige Stimmung keine psychologische Grund
lage mehr zu finden weiB. Die Psychologie darf ab er diesen 
vorwissenschaftlichen Sprachgebrauch nicht iibernehmen. Sie 
hat zu unterscheiden zwischen Gefuhlen der Lust und Un- 
lust und Stimmungen, an welche sich jene Gefiihle eventuell 
kniipfen konnen. Sie erkennt in den Stimmungen wenig ge- 
formte und vor allem nicht recht gegenstandlich erfaBte Kom- 
plexe von Organempfindungen und nennt die Gefiihle, denen 
sie zur psychologischen Grundlage dienen, s i n n l i c h e  G e 
fi ihle.  Eine andere Vorstellung, die wenig geformt ist, wenig 
Bestandteile des BeziehungsbewuBtseins in sich enthalt, vor 
allem nicht eigentlich ais ein Erfassen von Gegenstandlichem 
bezeichnet werden kann, ist der Schmerz. Auch er wird viel- 
fach fiir ein Gefiihl gehalten, muB jedoch im wissenschaft- 
lichen Sprachgebrauch von dem an ihn gekniipften Unlust- 
gefiihl wohl unterschieden werden. Analoges gilt von der 
E m p f i n d u n g  der korperlichen Lust, der psychologischen 
Grundlage eines Lustgefiihls. Und man darf nicht glauben, 
daB das Vorkommen von Vorstellungen mit Empfindungs- 
charakter an einzelne, etwa an die sogenannten „niederen“ 
Sinnesgebiete geknupft ware. Man kann auch in Farben- 
s t i m m u n g e n  schwelgen, man kann die Musik rein empfin- 
dungsmaBig ohne viel Form- und BeziehungsbewuBtsein auf- 
nehmen. Kurz, in jedem Sinnesgebiet gibt es Vorstellungen, 
die das Auszeichnende des Vorstellungscharakters so wenig 
an sich tragen, daB sie von einem etwas laxen Sprachgebrauch 
ais Empfindungen bezeichnet werden diirfen. Man hat daher 
ein Recht, den Vorstellungs- und Gedankengefiihlen die 
Empfindungsgefiihle oder die sinnlichen Gefiihle zur Seite 
zu setzen. Neben die asthetischen Werte und die Gedanken- 
werte tret en demgemaB die Werte des sinnlich Angenehmen.

Was die Gedankengefiihle anlangt, so kann man unter
scheiden zwischen solchen, die sich auf den Verlauf des 
Denkens und solchen, die sich auf das Gedachte beziehen.
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Wir wollen demgemaB in der Wertlehre einander gegeniiber- 
stellen die „ l o g  i s c h e n “ Werte oder die formalen Denkwerte 
und die i n h a l t l i c h e n  Gedankenwerte. Die letzteren zer- 
fallen wieder in egoistische, altruistische und unpersónliche 
Gedankenwerte oder in „Eigenbesitz-“ , „Fremdbesitz-“ und 
„Existential“werte, d. h. wir kónnen ein Lustgefiihl erleben 
bei dem Gedanken, daB etwas unserem Ich zugehórt, daB 
wir etwas erreicht haben, was wir wollen, etwas besitzen, 
worauf unser Wunsch gerichtet ist. Den Tatbestand, iiber 
den wir uns hier freuen, nennen wir einen Eigenbesitzwert 
oder einen egoistischen Wert. Wir kónnen aber auch ein 
Wohlgefallen haben an dem Gedanken, daB etwas einem 
andern Ich in dieser Weise zugehórt. Der betreffende Tat
bestand soli dann ein Fremdbesitzwert oder ein altruistischer 
Wert heiBen. Dabei sei ausdriicklich darauf hingewiesen, 
daB wir die Begriffe „egoistisch" und „altruistisch" in einem 
andern und zwar in einem weiteren Sinn fassen ais dies ge- 
wóhnlich geschieht. Wir nehmen vor allem den Wórtern 
egoistisch und altruistisch den unsittlichen bzw. sittlichen 
Beigeschmack. Ein altruistischer Wert liegt nach unserer 
Auffassung beispielsweise ebenso fur denjenigen vor, der sich 
iiber das Wohlbefinden eines andern freut wie fur denjenigen, 
der Gefallen findet am MiBgeschick des Nebenmenschen. 
Ganzlichen Mangel an altruistischen Werten konstatieren wir 
nur fur denjenigen, der sich um das Dasein und um das Ge- 
schick des Nebenmenschen iiberhaupt nicht kiimmert. Ebenso 
kann nach unserer Auffassung nicht nur das eigene Wohl
befinden sondern auch das eigene MiBgeschick ja der eigene 
Tod fur manchen ein egoistischer Wert sein. Ganzlich bar 
aller egoistischen Werte ist wiederum nur der, dem die Zu- 
gehórigkeit oder Nichtzugehórigkeit eines Gegenstandes, Zu- 
standes oder Ereignisses zum eigenen Ich vollkommen gleich- 
gultig ist. Ob solches MaB von „Selbstlosigkeit" irgendwo, 
etwa bei indischen Mónchen, gefunden werden kann, muB 
natiirlich dahingestellt bleiben.

Neben die egoistischen und die altruistischen treten dann 
nach unserer Auffassung die unpersónlichen Gedankenwerte. 
Wir kónnen uns namlich auch freuen beim Gedanken an 
etwas, was weder uns noch anderen irgendwie eigentiimlich 
zugehórt, beim Gedanken an die bloBe Existenz von etwas, 
was in gar keine Besitzesbeziehung gebracht wird. Man denke 
nur an eine sittliche Handlung. An ihr wird der sittliche
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Mensch Wohlgefallen finden nicht deshalb, weil er selbst 
oder ein ihm Nahestehender sie ausgefiihrt hat, sondern weil 
sie iiberhaupt vollbracht worden ist. Ebenso befriedigt den 
religiósen Menschen unter Umstanden die GewiBheit der 
Existenz Gottes, einer sittlichen Weltordnung usw., ohne daB 
er an die erfreulichen Folgen denkt, die daraus fiir ihn er- 
wachsen. Die Hauptgruppen der unpersónlichen Gedanken- 
werte sind denn auch die sittlichen oder ethischen und die 
(wahrhaft) religiósen Werte.

Stellen wir die einzelnen, von uns unterschiedenen Haupt
gruppen der Idealwerte nochmals einfach nebeneinander, so 
haben wir: i. sinnliche, 2. asthetische, 3. logische, 4. egoisti- 
sche, 5. altruistische, 6. ethische, 7. religióse Werte oder 
Ideale.

Worin besteht nun aber die oben erwahnte Schwierigkeit 
der Idealwertbestimmung ? Sollte es nicht noch viel leichter 
sein, die unmittelbaren Werte zu bestimmen, ais die mittel- 
baren? Wenn man, um die Niitzlichkeit oder Schadlichkeit 
des Alkohols zu bestimmen, ausgedehnte wissenschaftliche 
Untersuchungen anstellen muB, so ist doch nichts einfacher 
ais die Entscheidung dariiber, ob der Geschmack einer Speise 
angenehm oder unangenehm ist ? Das klingt sehr iiberzeugend. 
Aber man muB bedenken, daB die von uns behauptete 
Schwierigkeit nicht darin liegt, Idealwertbestimmungen iiber- 
haupt, sondern darin, a l l g e m e i n g i i l t i g e  Idealwertbestim
mungen zu gewinnen. Dem einen ist angenehm, was dem 
andern unangenehm ist, der eine findet schón und gut was 
dem andern haBlich oder schlecht erscheint. Kurz beziiglich 
der Idealwerte scheint der Satz zu gelten: Uber den Ge
schmack ist nicht zu streiten.

Wenn dem wirklich so ware, so kónnte natiirlich von 
einer wissenschaftlichen Asthetik, Ethik usw. keine Rede sein 
und unsere padagogische Wertlehre wiirde klaglich im Sand 
verlaufen; denn eine Wissenschaft, die fiir jedes Individuum 
besonders feststellen miiBte, was wertvoll sei und was nicht, 
ware ein Unding. Aber tatsachlich gibt es eine Móglichkeit, 
uber solch individuelle Feststellungen hinaus auch auf dem 
Gebiet der Idealwertbestimmung zu allgemeinen Satzen zu 
gelangen. Die Wirkung jedes Idealwertes ist namlich von 
zwei Faktoren abhangig, von der psychischen Natur des ge- 
ftihlsauslósenden Momentes, also der Empfindung, Vorstellung 
usw., und von der Disposition des mit Gefuhlen reagieren-
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den Subjektes. Diese Disposition weist nun bei den einzelnen 
Individuen im allgemeinen weniger angeborene ais erworbene 
Differenzen auf. Mit anderen Worten: Die Verschiedenheit 
des Geschmacks ist zum groBen Teil eine Folgę der Ge- 
wohnung. Wenn man an den EinfluB der Modę auf asthetische 
und ethische Wertschatzungen denkt, wird man diesem Satz 
ohne weiteres zustimmen. Aber wir miissen doch noch etwas 
tiefer zu dringen suchen. Nehmen wir irgend ein Kunstwerk 
z. B. die sixtinische Madonna! In der Betrachtung desselben 
erleben wir Wahrnehmungsvorstellungen und Erinnerungs- 
vorstellungen, d. h. der Gesamteindruck setzt sich nicht nur 
aus dem zusammen, was wir an dem Bild wirklich s e h e n  
sondern es kommt eine Menge hinzu, was wir aus unserer 
geistigen Vorratskammer herausholen und beifiigen, vielleicht 
ohne es zu wissen, was wir in das Bild h i n e i n t r a g e n ,  statt 
es aus ihm herauszuholen. Da ist nun eine erste Folgę ver- 
schiedener Gewohnung die, daB der eine dies hineintragt, 
der andere etwas anderes. Das ist aber nicht der einzige 
und wahrscheinlich nicht der Hauptgrund des verschiedenen 
Geschmacks. Was in ein Kunstwerk in dieser Weise hinein- 
getragen wird, ist immerhin bewuBt, und geiibte psychologische 
Beobachter konnen es unterscheiden von dem wirklich Wahr- 
genommenen, konnen auch davon (d. h. von der Zutat) ab- 
strahieren und so feststellen, wie das wirklich Wahrgenommene 
fur sich ihr Gemiit affziert. Trotzdem werden auch die ge- 
iibtesten psychologischen Beobachter oft verschiedene Ge- 
fiihle gegeniiber demselben Kunstwerk erleben. Es konnen 
eben auch inhaltlich vollkommen gleiche Erlebnisse ungleiche, 
ja entgegengesetzte Gefiihle hervorrufen, je nach der Haufig- 
keit ihres Auftretens. Was uns zuerst seltsam, abstoBend, 
wunderlich vorkommt, wird durch die Gewohnheit schlieB- 
lich selbstverstandlich, normal, lieb und vertraut. Diese Um- 
wandlung eines gleichgiiltigen ja eines miBfalligen Erleb- 
nisses in ein wohlgefalliges vollzieht sich nicht dadurch, daB 
das Erlebnis durch subjektive Zutaten im Lauf der Zeit ein 
inhaltlich anderes wird. Man hat nicht etwa in dem Zeit- 
alter, da man die Reifrocke schón fand, sich etwas anderes 
dabei gedacht ais wir uns heute dabei zu denken vermogen, 
sondern es gefiel einfach die Form, die man zu sehen ge- 
wohnt war, wie schlieBlich alle Verirrungen der Modę denen, 
die sie mitmachen, gefallen. Wie diese wertschaffende 
Wirkung der Gewohnheit zu erklaren ist, haben wir hier
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nicht zu untersuchen. Es geniigt uns, die Tatsache zu kon- 
statieren. AuBerdem muB darauf hingewiesen werden, daB 
der EinfluB der Gewohnheit auf die Wertschatzung um so 
starker ist, je weniger qualitative Eigenart das Erlebnis be- 
sitzt, an das wir uns gewóhnen. Die sinnlichen Gefiihle 
werden durch Gewohnung weniger verandert ais die astheti
schen, die asthetischen weniger ais die Gedankengefiihle, ins- 
besondere weniger ais die inhaltlichen Gedankengefiihle. Prin- 
zipiell aber ist kein Wert dem EinfluB der Gewohnheit ent- 
riickt. Was das sinnlich Angenehme anlangt, so denke man 
nur an gewisse Geschmacksempfindungen, an die wir uns 
so gewóhnen kónnen, daB aus ursprunglicher Gleichgiiltigkeit, 
ja Unannehmlichkeit oft bedeutende Annehmlichkeit wird. 
Fur die Wandlungen des asthetischen Geschmacks unter dem 
EinfluB der Gewohnheit sprechen am deutlichsten die Er- 
scheinungen der Modę. DaB auch die logischen Werte nicht 
unverriickbar feststehen, wird jeder zugeben, der etwa den 
Eindruck der Philosophie Hegels auf sein Zeitalter und auf 
die heutige Generation zu vergleichen Gelegenheit hat. Da- 
mit soli nicht etwa gesagt sein, daB gestem wahr gewesen 
sein konne, was heute unwahr ist. Wahr oder falsch, richtig 
oder unrichtig heiBt ein Gedankengang nicht deshalb, weil 
er angenehme oder unangenehme logische Gefiihle hervor- 
ruft, sondem es gibt objektive Merkmale vor allem des 
Richtigen und Unrichtigen, in gewissem Sinn aber auch des 
Wahren und Falschen. Aber Wahr-Sein und Fiir-Wahr-Ge- 
haltenwerden, Richtig-Sein und Fiir-Richtig-Gehaltenwerden 
ist zweierlei. DaB etwas fur wahr oder fur richtig gehalten 
wird, das beruht vielfach darauf, daB man es oft genug 
gehórt hat, um Widerspriiche und Widersinnigkeiten, die darin 
stecken, nicht mehr zu empfinden. Deshalb gibt es Moden 
des Denkverlaufs wie es Moden der Kleidertracht gibt. Am 
bedeutsamsten aber ist, wie gesagt, der EinfluB der Gewohnung 
auf die inhaltlichen Gedankenwerte. Ob einem Menschen 
irgendwelche ihm zuteil gewordene Ehrung oder ob ihm Geld- 
gewinne oder sonst etwas auf sein Ich Beziigliches am hóchsten 
gilt, das richtet sich fast ausschlieBlich danach, ob er sich 
gewóhnt hat, dem einen oder dem andern nachzujagen. Ja 
die Modę kann auch auf dem Gebiet der egoistischen und 
ebenso auf dem der altruistischen Werte geradezu Extreme 
nacheinander auf den Schild heben. In einem Zeitalter ist 
man stolz auf seinen Reichtum, im andern auf seine Armut,
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heute freut man sich iiber das BewuBtsein gesunder Muskeln 
und Nerven, morgen will man Dekadent sein und schwelgt 
im BewuBtsein der eigenen Krankhaftigkeit. Bezugiich der 
altruistischen Werte sei nur darauf hingewiesen, wie leicht 
der Ubergang von der Schadenfreude zum Mitleid, von der 
Mitfreude zum Neid ist. Wenn irgendwo, so ist hier die 
Gewóhnung machtig. Und nun gar auf dem Gebiet der ethi- 
schen und religiósen Werte! Es scheint zweifełhaft, ob irgend 
einem sittlichen oder religiósen Gedanken an sich iiberhaupt 
ein Gefiihlswert zukommt. Wir sprechen hier natiirlich nicht 
von der Pseudoreligion, die aus Furcht und Hoffnung sich 
zusammensetzt, nicht von der Sittlichkeit, die man im Mit
leid oder in den Trieben der Selbsterhaltung da und dort 
zu finden glaubt. Wir meinen die unpersónlichen Gedanken- 
werte, das Gute, das um seiner selbst willen, nicht irgend 
einem Menschen zu lieb und zu leid, vollbracht werden soli, 
die religiósen Ideale, die ihren Wert in sich haben. Von diesen 
behaupten wir, daB ihnen bei ihrem ersten Auftreten viel- 
leicht iiberhaupt jede Gefiihlswirkung abgeht. Dagegen ge- 
winnen die sittlichen und religiósen Ideen ihre eminente Be- 
deutung fur unser Gemiitsleben umso mehr, je mehr sie in 
unserem Geist Wurzel schlagen. Ganz verschiedene, ja ent- 
gegengesetzte sittlich-religióse Ideale kónnen, wie man weiB, 
die gleiche Begeisterung wecken, jedes aber nur in dem 
Menschen, in dem es lange genug gepflegt worden ist. Bei- 
spiele sind wohl iiberfliissig.

Wir sehen also: Alle Idealwerte sind in hohem MaB ab- 
hangig von der Gewohnheit. Wenn alle Menschen die gleiche 
Gewóhnung durchmachen wiirden, dann ware die Reaktion 
ihres Gefiihlslebens auf die gleichen Empfindungen, Vorstel- 
lungen und Gedanken (pathologische Falłe abgerechnet) wohl 
nur graduell verschieden. Daraus ergibt sich fur die pada- 
gogische Wertlehre das wichtige Problem: A n  w e l c h e  
W e r t e  s o l l e n  die  k o m m e n d e n  G e n e r a t i o n e n  ge-  
wó h n t  we r d e n ?

DaB die Antwort auf diese Frage nicht einfach lauten 
darf: „An diejenigen Werte, die der jeweilige Erzieher auf 
Grund seiner zufalligen Gewóhnung anerkennt", ist wohl ohne 
weiteres klar. Deshalb haben wir oben die subjektive und die 
statistische Methode der Wertbestimmung abgelehnt. Hier 
kónnen wir jetzt den Gegensatz einer rein psychologischen 
und einer normativen Wertlehre verstehen. Eine rein psycho-

D i i r r ,  Padagogik. O
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logische Wertlehre ware unanfechtbar, wenn in der Gefuhls- 
reaktion der menschlichen Natur auf irgendein Erlebnis, eine 
Empfindung, eine Vorstellung, einen Gedanken die bleibende 
Bedeutung, welche dieses Erlebnis an sich besitzt, ein fur 
allemal zum Ausdruck karne. Dies ist aber nicht der Fali; 
sondern die Bedeutung der meisten Erlebnisse kónnte eine 
andere sein, wenn die menschliche Natur zu einer andern 
Gefiihlsreaktion erzogen wtirde. Deshalb tritt neben die immer- 
hin wichtige Frage: „W ie reagiert die menschliche Natur in 
einzelnen uns bekannten Exemplaren ?“ , die wichtigere: „Wie 
sollte sie reagieren ?“

Es ware nun sehr erfreulich, wenn man darauf antworten 
kónnte: „Dem wahren Wert der Dinge entsprechend“ , und 
wenn man ein Mittel hatte, den wahren Wert objektiv zu 
bestimmen. Aber auBer bei den logischen Werten ist dies 
bei keinem Idealwert móglich. Die mehrfach erwahnte 
Schwierigkeit der Idealwertbestimmung liegt also in der Frage: 
Welche (nichtlogischen) Idealwerte sollen gelten?

Diese schwierige Frage kann nun, wie ich glaube, nur 
auf einem W eg einigermaBen befriedigend gelóst werden, 
namlich durch das Zuruckgehen auf die Realwerte, zu denen 
die Idealwerte in Beziehung stehen. DemgemaB lautet unsere 
Antwort: Gelten sollen diejenigen Idealwerte, durch dereń 
Anerkennung móglichst viele Realwerte fur das Individuum 
und fur die Gemeinschaft erhalten und gewonnen werden.

Man hat also bei jedem in Frage stehenden Idealwert 
nicht nur die psychologischen Fragen zu stellen: Was fiihle 
ich ihm gegeniiber? Ist er vielleicht seiner Natur nach so 
wirksam, daB man seine Bedeutung fiir Menschen uberhaupt 
gar nicht erschiittern kann? Diese Fragen miissen vielmehr, 
falls die letztere verneint werden darf, ihre Erganzung finden 
in der Frage: Welchen EinfluB hat die Anerkennung dieses 
Wertes auf das reale Leben? Ware es nicht zweckmaBig, 
wenn an seine Stelle ein anderer treten wiirde, der an sich 
fiir das menschliche Gemiit dieselbe Bedeutung zu gewinnen 
vermag und dessen Anerkennung auBerdem die segens- 
reichsten Folgen hatte? Mit Riicksicht auf diese doppelte 
Fragestellung sprachen wir oben von einer psychologisch- 
teleologischen Methode der Wertbestimmung.

Man darf nun nicht etwa glauben, diese Methode sei 
eine philosophische Spitzfindigkeit, die sich in der Praxis 
schlecht bewahre. Diese Methode ist yielmehr ohne klares
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BewuBtsein schon von manchem angewendet worden. Man 
denke nur an den Erzieher, der den Zogling daran gewohnt, 
g e s u n d e  Kost s c h m a c k h a f t  zu finden. Oder man denke 
an die moderne Kunstbewegung, wie sie etwa vom „Kunst- 
wart"1) und seinen Mitarbeitern so warm befiirwortet wird, 
an alle die asthetischen Reformbestrebungen, denen der Wahl- 
spruch beigegeben werden kónnte: Das ZweckmaBige sei Euch 
das Schóne! Gewohnt Euch, die Schonheit in der Zweck- 
maBigkeit zu finden!* 2) Was ferner die Gestaltung der ego- 
istischen, altruistischen, sittlichen und religiosen Werte an- 
langt, so kann man geradezu von einer Tendenz der Mensch- 
heitsentwicklung sprechen, die dahin gerichtet ist, die Ideale 
zweckmaBig umzubilden. Wenn der Wilde stolz ist auf den 
Ruhm, moglichst viele Menschen getotet zu haben, wenn er 
sich freut bei dem BewuBtsein, daB ein Feind am Marterpfahl 
die schrecklichsten Leiden erduldet, wenn ihm ais lióchste 
Tugend gilt, tapfer zu sein im Krieg und seiner Wiirde nichts 
zu vergeben durch „erniedrigende“ Arbeit, wenn sein Gott 
ein Gott der Rache, der riicksichtslosen Vergeltung ist, so 
hat er Ideale so gut wie der entwickelste Kulturmensch. Er 
kann ftir diese Ideale ebenso gut leben und sterben wie wir 
ftir die unseren. Ja er lauft vielleicht weniger Gefahr, auf 
seinen Nutzen bedacht zu sein und die kleinlichste Niitzlichkeits- 
politik mit dem Streben nach Verwirklichung der Ideale zu 
verwechseln. Wenn uns nun seine Ideale ais falsche Ideale 
erscheinen, so laBt sich, wofern wir nicht einfach unsere Ge- 
wóhnung gegen die seinige ausspielen wollen, nur e in  Grund 
dafiir angeben, namlich der, daB ein diesen Idealen geweihtes 
Leben die unerfreulichste Gestaltung aller irdischen Verhalt- 
nisse herbeifiihren muB. Wenn dagegen der Kulturmensch 
sich freut iiber die Ehren, die ihm eine erfolgreiche menschen- 
begliickende Friedensarbeit einbringt, wenn er gliicklich ist 
bei dem BewuBtsein, daB der Schmerzen seiner Neben- 
menschen allmahlich weniger werden, wenn ihm Liebe und 
Arbeit, die niemals schandet, ais sittliche Ideale vorschweben 
und wenn er seine Befriedigung findet in dem Gedanken an 
eine Weltordnung, aus welcher der finstere Geist einer rach-

*) Kunstwart: Halbmonatsschau iiber Dichtung, Theater, Musik usw. 
Herausgeber Ferdinand Avenarius.

2) Besonders sei hier noch aut die W erke des geistvollen Erziehers zur 
Kunst, L i c h t w a r k ,  hingewiesen, in denen man der obigenForderungen, wenn 
auch nicht in dieser Formulierung, auf Schritt und Tritt begegnet.
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siichtigen Vergeltung gewichen ist, so steht er eben dadurch 
auf einer hóheren Entwicklungsstufe ais der Wilde, daB sein 
der Verwirklichung dieser Ideale geweihtes Leben zum Aufbau 
eines Gliickes beitragt, das nicht nur in der Freude an Ideal- 
werten einen allzu schattenhaften Bestand hat.

Freilich kann, vor allem was die sittlichen und religiósen 
Ideale anlangt, nicht genug davor gewarnt werden, daB man 
die Regulierung der Ideale nach den Realwerten mit ihrer 
Preisgabe zugunsten der Realwerte verwechselt. Es gibt zwei 
Richtungen der philosophischen Sittenlehre, die heiBen: der 
Eudamonismus und der Utilitarismus. Von diesen stellt jener 
den Grundsatz auf: Sittlich gut ist eine Handlung, die dem 
Gliick vorwarts hilft. Dieser predigt: Sittlich gut ist eine 
Handlung, die dem Nutzen dient. Solchen Verirrungen gegen- 
iiber hat Kant mit aller Entschiedenheit betont: Sittlich gut 
ist nur eine Handlung, die nicht durch die Riicksicht auf ihre 
angenehmen oder niitzlichen Erfolge, sondern lediglich durch 
die Forderung der Pflicht, durch das Gebot des Gewissens 
bestimmt wird.

Ein gewissenloser Mensch ist ein Mensch, der keine Grund- 
satze hat, der sich durch seine wechselnden Triebe und Launen, 
durch die Riicksicht auf das, was ihm jeweils angenehm oder 
niitzlich erscheint, bei all seinem Tun leiten laBt. Solche Ge- 
wissenlosigkeit gilt mit Recht fast allen denkenden Menschen, 
einige verbohrte Doktrinare und Propheten einer imaginaren 
Freiheit ausgenommen, fur ein groBes fjbel. Mit Recht findet 
Kant in dem PflichtbewuBtsein, in dem Gewissen, die wahre 
Wiirde des Menschen begriindet. Mit Recht haben neuere 
Philosophen darauf hingewiesen, daB ein richtig erzogenes 
Gewissen der beste Wachter des Gliickes von Individuen und 
Vólkern sei. Wer seinem Gliick nachjagt, so kann man einen 
bekannten Satz variieren, der wird es verlieren (oder nie ge- 
winnen); wer seinem PflichtbewuBtsein folgt, dem wird das 
andere von selbst zuteil werden, —  vorausgesetzt immer, daB es 
sich um ein richtig erzogenes PflichtbewuBtsein handelt.

Ihrer Pflicht folgen ja auch jene Ungliicklichen, die es 
sich zum Grundsatz gemacht haben, die bestehende Gesell- 
schaftsordnung, in der sie manche Ungerechtigkeit zu finden 
glauben, gewaltsam umzustiirzen. Aber sie werden ihrer Ge- 
wissenhaftigkeit nicht froh. Ihr Gewissen stellt fiir sie einen 
Idealwert dar, der nicht durch eine weise Erziehung nach 
Realwerten orientiert ist oder sagen wir lieber, der durch Ir-
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rungen und Wirrungen die bedauernswerte Verschiebung er- 
fahren hat.

Wenn es also unsere erste Forderung an die sittliche Er- 
ziehung ist, daB sie bemiiht sei, die Riicksicht auf sittliche 
Ideale iiberhaupt, Gewissen und PflichtbewuBtsein dem Zog- 
ling einzupflanzen, so ist es unsere zweite Hauptforderung, daB 
die sittlichen Ideale vom  E r z i e h e r  in der richtigen Weise 
psychologisch-teleologisch bestimmt werden sollen. Wir be- 
tonen ausdriicklich, daB die Auswahl der Ideale vom Erzieher 
getroffen werden soli. Nicht das Individuum, vor allem nicht 
das jugendliche, unentwickelte Individuum soli sich seine 
Grundsatze nach seinen Privatbediirfnissen zurechtzimmern. 
Ihm wiirde ja vor allem der weite Blick fur die wirklich zweck- 
maBige Gestaltung derselben fehlen. AuBerdem aber miiBte 
das BewuBtsein der Bedingtheit durch subjektive ZweckmaBig- 
keitsiiberlegungen einer festen Einwurzelung der sittlichen 
Ideale von vornherein gefahrlich werden. Alle Sittlichkeit 
beginnt mit unbedingtem Gehorsam gegen eine Autoritat. Erst 
wenn dieForderungen derPflicht imGemiit eines Menschen so 
feste Wurzel geschlagen haben, daB sie eine Kraft der Willens- 
bestimmung darstellen, erst dann ist er reif fiir die Selb- 
standigkeit. Dann schadet es auch nichts mehr, wenn er ein- 
sieht, daB die sittlichen Ideale keine vom Himmel herunter- 
gefallenen Sterne sind, sondern Lichter, welche die Menschheit 
selbst auf ihrem dunkeln Gange sich angeziindet hat.

Und was von den sittlichen Werten gilt, das gilt von allen 
andem Idealwerten auch. So wichtig es ist, daB man sie —  fiir 
den Zógling unbewuBt —  nach den Realwerten orientiert, so 
schadlich ware ein BewuBtsein dieser Orientierung fiir den 
Erfolg der Erziehung. Wie widerwartig wiirde uns ein Kind 
beriihren, das statt der naiven kindlichen Freude am Wohl- 
geschmack von Speis und Trank weise Betrachtungen iiber 
die Bekommlichkeit dieser Dinge zum Vorschein brachte! Wie 
unertraglich und philisterhaft wirkt es, wenn die Schónheit 
nicht genossen, sondern nach ZweckmaBigkeitsgesichtspunlcten 
zerpfliickt wirdl Wie klaglich erscheint uns ein Mensch, dem 
beim BewuBtsein des Besitzes wertvoller Giiter wie Ehre, 
Macht, ein weiter Wirkungskreis usw. nicht das Herz hoher 
schlagt, sondern der nur an die realen Vorteile denkt, die 
ihm daraus erwachsen! Wie erbarmlich ist derjenige, der 
seine Sympathie nach ZweckmaBigkeitsgriinden einrichtet! Ge- 
rade an diesem Beispiel sieht man iibrigens noch einmal so
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recht, was es fur einen Unterschied ausmacht, ob die Ideale 
vom Erzieher nach ZweckmaBigkeitsgriinden ausgewahlt oder 
ob sie von ihrem Trager unter Zweckrucksichten gestellt wer- 
den. Wer findet es nicht in der Ordnung, wenn Eltern ihren 
Kindern sympathische Gefiihle einpflanzen und daran denken, 
daB ein freundlicher, teilnahmsvoller Mensch gliicklicher 
durchs Leben kommt ais ein kalter Egoist? Aber wer wiirde 
es in der Ordnung finden, wenn hinter jedem Lacheln der 
Mitfreude, hinter jeder Triine des Mitleids derartig spekulative 
Betrachtungen sich verbergen wiirden? Die psychologisch- 
teleologische Methode der Idealwertbestimmung birgt zweifel- 
los eine groBe Gefahr in sich, die nur dadurch unschadlich 
gemacht wird, daB man sie klar erkennt. Dafiir glauben wir 
nun allerdings hinreichend Sorge getragen zu haben, und nur 
der Vollstandigkeit halber sei auch in bezug auf die religiosen 
Werte noch Beispiel und Gegenbeispiel zusammengestellt. Wir 
verlangen namlich, daB das Gottesideal bzw. das Ideał einer 
hóheren Weltordnung den sittlichen Idealen entsprechend ge- 
staltet und, soweit es ohne Beeintrachtigung des wissenschaft- 
lichen BewuBtseins móglich ist, wegen seiner segensreichen 
Riickwirkung auf das Leben der Menschen gepflegt und auf- 
recht erhalten werde.1) Aber es ware naturlich ganz ver- 
kehrt, wollte man annehmen, daB der religiose Glaube durch 
solche ZweckmaBigkeitsuberlegungen erzeugt oder auch nur 
gestarkt werden konne. Vor allem jedoch wiirde uns im 
hochsten Grad minderwertig ein religióses Leben erscheinen, 
in dem das Erhabenste mit vollem BewuBtsein in den Dienst 
kleinlicher Interessen gestellt wird. Man muB eben auch hier 
unterscheiden zwischen einem durch Einwurzelung im Seelen- 
leben zu einer selbstandigen Kraft gewordenen religiosen Glau
ben, dessen Bedeutung fur das ganze menschliche Leben ohne 
Beeintrachtigung seines Eigenwertes erkannt und unter Um- 
standen erhóht werden kann, und einem religiosen BewuBt
sein, dessen durftiger Keim in ZweckmaBigkeitsuberlegungen 
den Nahrboden sucht, den er da niemals finden kann.

Wir verlangen also in der Pflege aller Idealwerte einen 
Idealismus, der nicht beeintrachtigt werden darf durch die 
fur die Idealwertbestimmung wichtigen realistischen Betrach
tungen. Nun miissen wir noch etwas genauer eingehen auf das, i)

i) Eine ausfuhrliche Grundlegung der Religionsphilosophie habe ich zu 
geben versucht in meiner Abhandlung: „Ober die Grenzen der Gewifiheit11. 
Leipzig, Diirr, 1903.
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was wir einstweilen ziemlich unbestimmt Pflege der Idealwerte 
genannt haben. Wir unterscheiden namlich eine Erziehung 
zum Besitz von Idealwerten und die Ermóglichung des Ge- 
nusses von Idealwerten schon wahrend der Erziehungsperiode. 
Beides kann unter Umstanden zusammenfallen, muB aber in 
vielen Fallen wohl auseinander gehalten werden. So ist z. B. 
die Erziehung zum GenuB der Schonheit oft etwas ganz an- 
deres ais die Sorge fur asthetische Kinderfreuden. Die tibung 
in den elementarsten Formen kiinstlerischer Produktion und 
Reproduktion, im Zeichnen, Modellieren, Verse-Machen, Sin- 
gen usw. oder die Ausbildung der Kunstkritik, wie sie durch 
Behandlung der Literatur- und Kunstgeschichte,der Poetik* 
Dramaturgie usw. bewirkt wird, oder endlich die Gewóhnung 
an den Anblick edler Formen, harmonischer Farbenverbin- 
dungen, an den Klang einer gebildeten Sprache, an Anstand 
und Harmonie der Bewegungen, das alles sind wichtige Be- 
standteile der asthetischen Erziehung. Aber der Zógling wird 
zunachst wenig asthetischen GenuB davon haben. Da nun 
nicht einzusehen ist, warum ein Lebensalter Freuden ent- 
behren soli, die zu den edelsten und unschadlichsten gehoren, 
so ergibt sich die Forderung: Erzieht den Zógling immerhin 
zum GenuB der hóchsten, von ihm zunachst noch unver- 
standenen und unempfundenen Schonheit. Aber sorgt dafiir, 
daB er einstweilen auch Gelegenheit finde, sich auf seine 
Weise asthetisch zu vergniigen. Aus diesem Postulat laBt 
sich so manche Folgerung in Bezug auf Jugendlektiire, Kinder- 
bilder, kurz in bezug auf „die Kunst im Leben des Kindes“ 
ableiten, worauf wir hier jedoch nicht weiter eingehen wollen.

Dagegen sei noch auf die analoge Grundforderung in der 
Behandlung einiger anderer Idealwerte hingewiesen. Nehmen 
wir z. B. einen egoistischen Gedankenwert wie die Ehre. Da 
gibt es Erzieher, die es fur sehr wichtig halten, Menschen zu 
bilden, die ihre Ehre iiber alles schatzen. Aber sie scheinen 
mitunter zu glauben, eine Ehre brauche nur der erwachsene 
Mensch zu besitzen. Hóchstens machen sie noch den geist- 
reichen Unterschied zwischen auBerer und innerer Ehre und 
meinen, die Jugend konne sich mit der letzteren zufrieden 
geben, wahrend sie selbst sehr angstlich auf Wahrung der 
ersteren fur ihre Person bedacht sind.

Oder betrachten wir die Pflege der sittlichen Werte. Da 
ist es keineswegs damit getan, daB man nur den sittlichen 
Idealismus des Mannesalters vorbereitet. Man sollte vor allem
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Riicksicht nehmen auf die Pflege sittlicher Jugendideale. Dazu 
bediirfte es freilich groBerer Selbstandigkeit, ais man sie der 
Jugend in der Regel einzuraumen geneigt ist. Es ist nur na- 
tiirlich, daB in der absoluten Monarchie des durchschnittlichen 
Schulstaats freie Biirgertugenden der Untertanen nicht gerade 
giinstige Entwicklungsbedingungen finden. Es zeigt sich da- 
her auch, besonders in Mittelschulen, haufig die Erscheinung, 
daB die Erfiillung der Schiilerpflichten nicht gerade zu den 
sittlichen Idealen namentlich der reiferen Jugend gehort. Da- 
gegen entwickelt sich oft genug ein padagogisch sehr wenig 
wiinschenswerter schulstaatsfeindlicher Idealismus, der ohne 
Riicksicht auf Gliick und Nutzen selbstgegebenen Geboten 
der Solidaritat in der Ubertretung der Schulgesetze folgt. 
Der Grund dafiir liegt einfach darin, daB man die Zoglinge 
zwar begeistert fiir die entlegeneren Ideale der Vaterlands- 
liebe, der Menschheitsbegliickung, der Aufopferung fiir Frei- 
heit, Wahrheit und Recht —  lauter Ideale, die zunachst ohne 
alle Beziehung zum praktischen Leben der Jugend bleiben 
miissen —  daB man es dagegen unterlaBt, die jugendlichen 
Gemiiter zu i n t e r e s s i e r e n  fiir sittliche Aufgaben, dereń 
Erfiillung au s P f l i c h t b e w u B t s e i n  den wertvollsten Inhalt 
des Jugendlebens bilden konnte. Eine Wendung zum Bessern 
in dieser Hinsicht ist iibrigens da und dort zu konstatieren, 
indem die erlaubte freie Schiilervereinigung, dieses wirksamste 
Mittel zur Verhutung der Bildung geheimer Schiilerverbin- 
dungen, mehr und mehr Pflege und Anerkennung findet.

Besonders wichtig erscheint uns endlich die Unter- 
scheidung zwischen der Erziehung zum Besitz und der Er- 
móglichung des Genusses von Idealwerten schon wahrend 
der Erziehungsperiode hinsichtlich der religiosen Werte. Man 
hat nicht selten dagegen Einspruch erhoben, daB das Ge- 
dachtnis der Kinder mit unverstandenen religiosen Stoffen 
belastet werde. Dagegen ist aber auch mit Recht geltend 
gemacht worden, daB manche Sentenz und mancher Lieder- 
vers ein geistiges Besitztum darstellt, dessen Wert im hóheren 
Lebensalter noch geniigend zur Geltung kommt. Dadurch, 
daB es in friiher Jugend erworben wurde, besitzt es die Dauer- 
haftigkeit, die gerade den ins hohere Alter hiniiber geretteten 
Kindheitserinnerungen zukommt. Das Verstandnis dafiir und 
die rechte Wiirdigung stellt sich spater von selbst ein. So 
muB in der Einpragung zunachst nicht vollkommen durch- 
sichtiger religioser Weisheit eine —  soweit keine Uberbiirdung
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vorliegt —  berechtigte Form religioser Erziehung anerkannt 
werden ebenso wie die Gewohnung an den Anblick vorerst 
nicht geniigend gewiirdigter edler Formen uns ais berechtigte 
Form der Erziehung zum (kiinftigen) KunstgenuB gilt. Aber 
so wenig die letztere das asthetische GenieBen der Jugend 
ersetzen darf, so wenig soli das religiose Leben des jugend- 
lichen Gemiits in der Aneignung unverstandener oder halb- 
verstandener Weisheit aufgehen. Ubrigens hat man in dieser 
Hinsicht sich nicht zu beklagen. Vor allem das deutsche 
Weihnachtsfest wird mit Recht gepriesen ais eine Veranstal- 
tung, die in Kinderherzen echtes religioses Gefiihl zu wecken 
geeignet ist.

Diese Andeutungen mogen geniigen, zu zeigen, wie die 
Riicksichtnahme der Erziehung auf Idealwerte in doppelter 
Weise sich betatigen soli, ais Sorge fiir kiinftigen und ais 
Sorge fiir sofortigen GenuB der Ideale seitens des Zoglings. 
Nun wirft man vielleicht die Frage auf: Ja sind denn die 
Ideale nur zum GenieBen da? Aber auch auf diese Frage 
diirfte sich die richtige Antwort aus unseren bisherigen Dar- 
legungen schon der Hauptsache nach ergeben. Wir sind nam- 
lich allerdings der Meinung, daB die eigentliche Bedeutung 
der Ideale darin aufgeht, durch ihre Gegenwart das Gemiit 
zu erfreuen und zu erwarmen. Insofern gehoren sie samt ihren 
Wirkungen ganz und gar in die subjektive Welt, die jeweils 
nur fur e in  Individuum gegeben ist. Aber wir haben bei 
der Forderung der Riicksichtnahme auf Realwerte in der 
Idealwertbestimmung deutlich genug die Ansicht hervortreten 
lassen, daB die Ideale, obwohl sie ihrer eigenen Natur nach 
zur subjektiven Welt gehoren, doch keineswegs des Zusammen- 
hangs mit der objektiven Wirklichkeit ermangeln. Indem sie 
objektives Geschehen teils bedingen, teils dadurch ihrerseits 
bedingt sind, treten sie aus den Grenzen des bloB Subjek- 
tiven heraus. Man denke z. B. an ein Schónheitsideal im 
Geist eines Kiinstlers. Es weckt das Streben, die fliichtige 
Erscheinung in einem dauernden Kunstwerk festzuhalten, und 
wenn das Kunstwerk zustande kommt, dann bildet es einen 
Teil der Naturwirklichkeit, der seinerseits selbstandiger Wir
kungen fahig ist. So beeinfluBt ein Ideał ais Bedingung ob- 
jektives Sein und Geschehen. Oder man nehme einen sitt- 
lichen Idealwert z. B. das BewuBtsein einer pflichtgemaBen 
Handlung. Wenn diese wirklich ausgefiihrt worden ist, so 
bildet sie ais objektives Geschehen eine Bedingung des
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Idealwertes. Es kann also, wie man hieraus sieht, auch ob- 
jektives Sein und Geschehen auf ein Ideał einwirken.

Aber der Zusammenhang der Ideale mit der objektiven 
Wirklichkeit, der in dieser doppelten Weise vorhanden sein 
ka n n ,  muB nicht vorhanden sein. Das Schónheitsideal im 
Geist des Kiinstlers kann spurlos wieder vergehen und am 
Gedanken einer sittlichen Handlung kann man sich begeistern, 
ohne sie vollbracht zu haben und ohne sie zu vollbringen. 
Wenn wir nun die Forderung aufstellen, daB di es nicht der 
Fali sein s o l l e ,  daB vor allem die sittlichen Ideale nicht des 
Zusammenhangs mit der objektiven Wirklichkeit ermangeln 
s o l i  en,  so scheint es, ais ob wir damit unserer obigen Be- 
hauptung widersprachen, wonach die Bedeutung der Ideale 
darin aufgeht, daB sie durch ihre Gegenwart das Gemiit 
(ihres Tragers) erfreuen und erwarmen. Aber ein derartiger 
Widerspruch ist tatsachlich nicht vorhanden. Wir begriinden 
namlich unserer Forderung praktischer Wirksamkeit der sitt
lichen Ideale nicht etwa damit, daB in dieser Wirksamkeit 
eine wesentliche Erganzung ihrer Bedeutung liege, sondern 
einfach durch den Hinweis darauf, daB die gemiiterhebende 
Wirkung des Ideals durch seinen Zusammenhang mit der 
objektiven Wirklichkeit gesteigert wird. Das BewuBtsein einer 
einzigen wirklich vollbrachten sittlichen Handlung weckt ein 
tieferes und nachhaltigeres Gefiihl der Befriedigung ais alle 
Gedanken an imaginare Tugenden zusammen. So ergibt sich 
einfach aus unserem Postulat, daB kein erreichbarer Wert 
beiseite zu schieben sei, die Forderung: Begnugt euch nicht 
damit, eure Zoglinge, den leicht erreichbaren aber unbe- 
deutenden Wert ertraumter Vollkommenheit genieBen zu 
lassen, sondern macht sie friihzeitig bekannt mit dem hochsten 
Gliick, das in der Verwirklichung der Ideale gefunden werden 
kann.

Wenn wir von Verwirklichung der Ideale sprechen, so 
muB iibrigens ausdriicklich vor dem MiBverstandnis gewarnt 
werden, ais ob wir die Ideale an sich fur etwas Unwirkliches 
hielten. Jeder Gedanke, jede Vorstellung ist ein Bestandteil 
der Wirklichkeit unseres Seelenlebens. Ein verwirklichtes 
Ideał steht also einem nicht verwirklichten keineswegs gegen- 
iiber wie Wirkliches Nichtwirklichem, sondern so wie der 
(wirkliche) Gedanke an etwas objektiv Existierendes dem 
(ebenso wirklichen) Gedanken an bloBe Hirngespinste. Wir 
wiirden daher besser von Idealen mit und ohne Objektivitats-
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charakter sprechen, wenn der Begriff der Verwirklichung von 
Idealen nicht den Vorzug hatte, dem allgemeinen Sprach- 
bewuBtsein gelaufiger zu sein. So aber wollen wir den ge- 
brauchlichen Ausdruck beibehalten, der ja nach diesem Hin- 
weis auf das naheliegende MiBverstandnis kein weiteres Un- 
heil anrichten kann.

Nun miissen wir noch eines Einwands gedenken, der 
gegen unsere trotz der Forderung praktischer Wirksamkeit 
festgehaltene Behauptung rein gefiihlsmaBiger Bedeutung der 
Ideale erhoben werden kann. Es liegt namlich nahe, auf die 
n e g a t i v e n  Ideale hinzuweisen, auf die ,,Idealunwerte“ , wie 
wir sie vielleicht nennen kónnen, auf das HaBliche, Schlechte 
usw., kurz, auf all die BewuBtseinsinhalte, von denen wir 
wiinschen, daB sie das Gemiit des Zóglings mit rechtem Ab- 
scheu und MiBfallen erfiillen. Scheint es nicht, ais ob dieser 
Wunsch darauf gerichtet sei, dem Zógling Bóses zuzufiigen, 
wenn das Gefiihl der letzte WertmaBstab ist? Aber wir wiirden 
uns doch nicht entschlieBen, das MiBfallen am Schlechten 
und HaBlichen in irgend einem Menschen, dem wir wohl- 
wollen, zu ertóten? Ist also nicht schlieBlich doch die These 
vom Gefiihl ais letztem WertmaBstab falsch?

Hier liegt offenbar eine ernstliche Schwierigkeit vor, die 
unsere Grundauffassung in Frage zu stellen droht. Aber diese 
Schwierigkeit lóst sich, wenn man der Sache auf den Grund 
geht. Vor allem muB beriicksichtigt werden, daB wir dem 
Zógling das Schóne, Gute usw., kurz die positiven Ideale, 
nahebringen, damit sein Gemiit sich daran erwarme, daB wir 
aber nicht in gleicher Weise ihm das Schlechte, HaBliche 
usw. nahegebracht wiinschen, damit er MiBfallen daran 
empfinde. Wir wiirden ihm die „Idealunwerte" gem ersparen 
wenn dies móglich ware. Das ist aber nicht der Fali. Wer 
am Schónen und Guten sich freuen will, der muB unfehlbar 
Abscheu fiihlen gegen das HaBliche und Schlechte. So will 
es die Notwendigkeit, die im Seelenleben herrscht wie im 
Naturgeschehen, und der gegeniiber die Erziehung macht- 
los ist.

Aber, wendet man hier ein, setzen wir den Fali, die Er
ziehung vermóchte das MiBfallen am HaBlichen und Schlechten 
auszurotten, ohne das Gefallen am Schónen und Guten zu 
beeintrachtigen 1 MiiBten wir dann nicht wiinschen, daB dies 
geschehe, wenn wir unsere Auffassung konseąuent durchfiihren 
wollen? In der Tat, es braucht nur diese und d a n e b e n
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a l l e r d i n g s  n o c h  e i ne  z w e i t e  V o r a u s s e t z u n g  erfiillt 
zu sein, so muBten wir den in Rede stehenden Wunsch ais 
Konseąuenz unserer Auffassung anerkennen. Aber wir wiirden 
dann auch gar kein Bedenken mehr tragen, das zu tun. 
Wenn das Gefallen am Schonen und Guten nicht beeintrachtigt 
wiirde durch die Gleichgiiltigkeit gegen das HaBliche und 
Schlechte und wenn —  das ist die zweite Voraussetzung, die 
erfiillt sein muBte —  die Indolenz gegeniiber den Idealunwerten 
nicht ebenso s c h a d l i c h  auf das reale Leben einwirken wiirde, 
wie das MiBfallen an den Idealunwerten und das Wohlgefallen 
an den Idealwerten ni i t z l i c h;  dann ware gar nicht einzu- 
sehen, warum wir uns nicht bemiihen sollten, die Unlust an 
den Idealunwerten, soweit dies in unserer Macht stande, aus 
der Welt zu schaff en. Aber beide Voraussetzungen tref fen 
eben nicht zu. Deshalb muB das erzieherische Bestreben, im 
Zogling das MiBfallen an den Idealunwerten zu wecken und 
nicht einschlafen zu lassen, fiir ebenso berechtigt gelten wie 
der Wunsch, das kleine Ubel anstelle des gróBeren zu er- 
wahlen.

Dies darf jedoch nicht miBverstanden werden. Wenn 
wir die Unlust an den Idealunwerten schlechthin das kleinere 
Ubel nennen wollten im Vergleich mit irgend welcher Beein- 
trachtigung der Realwerte, so wiirden wir damit allen prak- 
tischen Idealismus preisgeben. Wir muBten dann konseąuenter- 
weise auch das Gefallen an den Idealwerten das kleinere 
Gut nennen im Vergleich mit irgend welcher Steigerung der 
Realwerte. Ais Nutzanwendung wiirde sich beispielsweise der 
Satz ergeben: Die Unlust des SchuldbewuBtseins kann man 
schon ertragen, wenn nur die schadlichen Folgen einer Hand- 
lung in bezug auf Realwerte vermieden werden; oder der 
andere Satz: Man soli niemals die Pflicht iiber den Nutzen 
stellen!

Nun wird niemand, der den bisherigen Ausfiihrungen 
gefolgt ist, der Meinung sein, daB wir diesen Satzen zu- 
stimmen. Man darf also auch nicht glauben, daB wir die 
Unlust an Idealunwerten schlechthin ais das kleinere Ubel 
betrachten. Wir unterscheiden vielmehr auch hinsichtlich der 
Ideałunwerte,  hinsichtilch der „ n e g a t i v e n  Ideale" ebenso 
wie hinsichtlich der Ideałwerte,  der p o s i t i v e n  Ideale, 
solche m it und solche o h n e  Objektiyitatscharakter oder, wie 
wir wiederum dem Sprachgebrauch folgend sagen wollen, 
y e r w i r k l i c h t e  und n i c h t  y e r w i r k l i c h t e .  Wie wir die
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Freude an der Verwirklichung eines Idealwerts fiir die weitaus 
tiefere und dauerhaftere erklart haben gegeniiber dem 
Schwelgen in ertraumter Vollkommenheit, so betrachten wir 
auch die Unlust an der Verwirklichung eines Idealunwerts 
fiir die weitaus tiefere und nachhaltigere im Vergleich mit 
dem MiBfallen an einen ohne Zusammenhang mit der objektiven 
Wirkiichkeit gedachten Idealunwert. Wenn wir nun durch 
die Pflege dieses letzteren MiBfallens nicht nur eine Schadigung 
von Realwerten verhiiten konnen sondern auch einen gewissen 
Schutz gewinnen gegen die Versuchung zur Verwirklichung 
von Idealunwerten, gegen Schuld und Reue, so werden wir 
doch nicht im Zweifel sein, was wir zu tun haben.

Bezeichnen wir der Kurze halber die Unlust an Ideal
unwerten einmal ais „geistigen Schmerz“ , so konnen wir also 
sagen: Wir betrachten die niederen Grade geistigen Schmerzes 
ais das kleinere Ubel gegeniiber dem objektiven Unheil, das 
durch Indolenz gegen die Idealunwerte in die Welt kommt, 
und gegeniiber den hbheren Graden geistigen Schmerzes, die 
vermieden werden konnen, auch wenn man, ja in gewissem 
Sinn gerade dadurch, daB man das MiBfallen an Idealun
werten weckt und wacherhalt.

Die Moglichkeit der Vermeidung der hochsten Grade 
geistigen Schmerzes ist aber allerdings nach unserer Auf- 
fassung die unumgangliche Bedingung, unter der allein dem 
Erzieher das Recht zugestanden werden kann, im Zógling 
das MiBfallen an den Idealunwerten zu wecken oder, wie man 
in bezug auf die wichtigste Klasse der Idealunwerte auch sagen 
kann, das G ew  i sse n des Zoglings z u s c h a r f e n .  Wenn diese 
Scharfung des Gewissens soweit geht, daB gerade dadurch ein 
permanentes SchuldbewuBtsein hervorgerufen wird, so ver- 
werfen wir sie riickhaltlos. Es zeugt von nichts weniger ais 
von sittlichem Idealismus, wenn gewisse kirchliche Richtungen 
der Erziehung die hochsten Grade geistigen Schmerzes fiir 
einen nicht zu hohen Preis halten gegeniiber den Realwerten 
des Diesseits oder des Jenseits.

Versuchen wir nun nach diesen prinzipiellen Auseinander- 
setzungen unsere padagogische Stellungnahme gegeniiber den 
Idealunwerten in vollstandigem Parallismus zu der Stellung
nahme gegeniiber den Idealwerten kurz zu prazisieren! Wir 
haben beziiglich der Idealwerte hauptsachlich drei Forderungen 
erhoben, namlich:
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1. Das Gefallen an Idealwerten soli gepflegt werden.
2. Die Entscheidung dariiber, was ais Idealwerte wirksam 

zu machen sei, ist soweit sie iiberhaupt in unserer Macht 
liegt, mit Riicksicht darauf zu treffen, welche von den 
verschiedenen moglichen Idealwerten, falls sie aner- 
kannt werden, moglichst giinstig auf die Gestaltung 
der Realwerte zuriickwirken.

3. Die Menschen sollen dazu erzogen werden, nach Ve r -  
w i r k l i c h u n g  ihrer Idealwerte zu streben, vor allem 
nach Verwirklichung ihrer s i t t l i c h e n  Ideale.

Ganz analog gestalten sich unsere drei Forderungen be- 
ziiglich der Idealunwerte, namlich:

1. Das MiBfallen an Idealunwerten soli gepflegt werden.
2. Die Entscheidung dariiber, was ais Idealunwert wirk

sam zu machen sei, ist, soweit sie iiberhaupt in unserer 
Macht liegt, mit Riicksicht darauf zu treffen, welche 
von den verschiedenen moglichen Idealunwerten, falls 
sie verabscheut werden, moglichst giinstig auf die Ge
staltung der Realwerte zuriickwirken.

3. Die Menschen sollen dazu erzogen werden, sich vor 
V e r w i r k l i c h u n g  der Idealunwerte unter allen Um- 
standen zu hiiten, namentlich vor Verwirklichung der 
s i t t l i c h e n  Idealunwerte.

Ais Zusatz zu Forderung 2 ergibt sich aus Forderung 3 
noch der Satz: Die Idealwerte, namentlich die sittlichen Ideale, 
sollen, soweit ihre Bestimmung in unserer Macht steht, so 
ausgewahlt werden, daB sie verwirklicht werden konnen! 
Bzw. der entsprechende Satz: Die Idealunwerte, namentlich 
die Gegenstande sittlichen MiBfallens, sollen, soweit ihre Be
stimmung in unserer Macht steht, so ausgewahlt werden, daB 
es moglich ist, ihre Verwirklichung zu vermeiden.

Aus diesen allgemeinen Gesichtspunkten miiBten nun die 
speziellen Anweisungen einer hedonischen (d. h. die Annehm- 
lichkeitswerte beriicksichtigenden), einer asthetischen, ethi- 
schen, religibsenErziehung sowie einer Erziehung zum richtigen 
Egoismus und zum richtigen Altruismus entwickelt werden. 
Aber damit wiirden wir die Grenzen, die dieser knappen Ein- 
fiihrung in die Padagogik gesteckt sind, bei weitem iiber- 
schreiten.

Wir wollen daher hier die padagogische Wertlehre ab- 
schlieBen, indem wir nur noch kurz auf einige einseitige pada-
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gogische Richtungen hinweisen, die irgend eine der von uns 
unterschiedenen Gruppen von Idealwerten ausschlieBlich oder 
doch allzu iiberwiegend beriicksichtigen. Da haben wir ais 
typische Vertreter einer den Idealwert des Angenehmen iiber- 
maBig in den Vordergrund stellenden Padagogik die Philan- 
tropinisten, ais dereń Schulhaupt Basedow (1723— 1790) be- 
trachtet werden darf. Vor allem die sittlichen Idealwerte 
ernster Arbeit und uneigenniitziger Pflichterfiillung werden 
durch die philantropinistische Ubertreibung der Bedeutung 
des Spiels und durch die sonderbare Methode der Philantro- 
pinisten, fur die selbstverstandlichsten Leistungen Belohnungen 
in Aussicht zu stellen, sehr in den Hintergrund gedrangt.

Zur Ubertreibung des asthetischen Prinzips in der Er- 
ziehung neigten die ersten Humanisten, die Eleganz des Latein- 
Sprechens und Latein-Schreibens teilweise ais das wichtigste 
Bildungsziel betrachteten und manchen fur die Jugend un- 
geeigneten Schriftsteller lediglich seines glanzenden Stils wegen 
bedeutenden EinfluB auf ihre Zoglinge gewinnen lieBen.1)

Eine einseitige Betonung der logischen Idealwerte tritt 
weniger in der Geschichte der padagogischen Theorien ais 
vielmehr da und dort in der Praxis der Erziehung hervor. 
Wer kennt pie nicht aus eigenster Erfahrung, die Manner 
der harten Tatsachen, wie sie Dickens schiłdert, die Meister 
des Rechnens, denen der gescheiteste Schiiler stets auch der 
liebste ist ?

Eine Hypertrophie des Egoismus wird ebenfalls von der 
padagogischen Theorie nirgends direkt befiirwortet, wenn 
man nicht etwa Manner wie Nietzsche zu den Padagogen 
rechnen will. Dagegen findet man in der theoretischen Pada
gogik umso haufiger eine iibertriebene Wertschatzung des 
Altruismus. In der Praxis der Erziehung sieht es allerdings 
meist umgekehrt aus. So sehr beispielsweise die meisten 
Theorien den Ehrgeiz verwerfen, so eifrig wird derselbe in 
der Praxis durch Examinazensuren usw. gepflegt. Und so 
sehr in der Theorie die Anteilnahme am Schicksal des 
Nachsten, die Freude an seinen Erfolgen, das Mitleid mit 
seinem MiBgeschick, gefordert wird, so wenig sind die tat- 
sachlich bestehenden Institutionen, durch welche der Wett- 
eifer, die Konkurrenz schon unter den Kindern wachgerufen * S.

l) Vgl. Ziegler: Geschichte der Padagogik. 2. Aufl. Miinchen, 1904.
S. 52, S. 83 ff.
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wird, den padagogischen Idealen angepaBt. Wir verwerfen 
sowohl die Einseitigkeiten der meisten Theorien ais auch 
die der durchschnittlichen Praxis auf diesem Gebiet. Wir 
halten es fur unabanderlich in der Menschennatur begriindet 
und deshalb auch fur berechtigt, daB jeder an seinem eigenen 
Schicksal, und an allem, was zu seinem Ich in Beziehung 
steht, an seiner Familie, seinem Vaterland usw. innigeren 
Anteil nimmt ais an dem, was zu einem fremden Ich gehort. 
Wir halten deshalb die Ehrliebe, das RechtsbewuBtsein und 
das Bestreben, Ehre und Recht gegen jeden Ubergriff ener- 
gisch zu verteidigen, fiir padagogisch durchaus wiinschens- 
werte menschliche Ziige. Es ist auch gar nicht zu vermeiden, 
daB das Selbstgefiihl gerade des jugendlichen Gemiits beein- 
fluBt wird durch das BewuBtsein eines Wertunterschiedes 
eigener und fremder Leistungen. Anderseits gibt es nichts 
AbstoBenderes ais Hochmut, Neid und Schadenfreude bei 
Kindern. Aber das BewuBtsein, Besseres leisten zu konnen, 
ja selbst das BewuBtsein, auf Grund besserer Leistungen auch 
weitergehende Berechtigungen zu haben, ist noch kein Hoch
mut, das BewuBtsein, hinter andern nach Fahigkeiten und 
Berechtigungen zuriickzustehen, ist noch kein Neid und das 
BewuBtsein eines unerwarteten Vorsprungs vor dem besser 
Begabten ist noch keine Schadenfreude. Die Jugend konnte 
viel mehr ais dies gegenwartig geschieht, an den Gedanken 
gewóhnt werden, daB es unausgleichbare Differenzen zwischen 
den Menschen gibt. Es konnte sich dann eine gegenseitige 
Hilfsbereitschaft, ein gegenseitiges Interesse daran, daB nie- 
mand tiefer herabsinkt ais auf die Stufe, die ihm nach seinen 
Fahigkeiten zukommt, kurz ein gesunder Altruismus sehr wohl 
entwickeln. Aber der verkehrte Geist, der in mancher Schule 
herrscht, negiert prinzipiell unabanderliche Ungleichheiten. 
Es herrscht, prinzipiell wenigstens, vielfach die Auffassung, 
ais miisse sich die Rangordnung der Schiiler bestandig ver- 
schieben, ais konne die Zugehorigkeit eines Schiilers zu einer 
bestimmten Rangklasse durch jedes zufallige Examensergebnis 
in Frage gestellt werden. Dadurch werden die jugendlichen 
Gemiiter, statt an konstantę Unterschiede, an ein bestandiges 
Sich-Vergleichen gewohnt, dadurch bildet sich statt einer 
Schatzung des dauernden Konnens eine Schatzung des ge- 
legentlichen Erfolgs. Strebertum, Neid, Schadenfreude und 
aufgeblasener Hochmut sind die Friichte dieses Erziehungs- 
systems.
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Was endlich die beiden letzten Gruppen von Idealwerten, 
die sittlichen und die religiosen anlangt, so macht sich eine 
einseitige Uberschatzung derselben weniger zum Schaden 
anderer Idealwerte ais vielmehr zum Nachteil der richtigen 
Pflege von Realwerten da und dort in der Padagogik geltend. 
Wie die mittelalterliche religiose Erziehung berechtigte Be- 
diirfnisse des Weltlebens unberiicksichtigt gelassen hat, braucht 
wohl nicht weiter ausgefiihrt zu werden. Aber auch neuere 
padagogische Richtungen, die einseitig die sittlich-religiose 
Bildung betonen, laufen Gefahr, vor allem auf die Pflege 
niitzlichen Wissens und Konnens von geringem sittlich-religi- 
osen Bildungswert allzu wenig Gewicht zu legen. Sie be- 
riicksichtigen vor allem die sittlich-religiósen, daneben viel- 
leicht noch in etwas ausgedehnterem MaBe die asthetischen 
Idealwerte und von den Realwerten namentlich diejenigen 
Dispositionen, die wir ais Phantasie und Charakter bezeichnet 
haben.

Allen derartig einseitigen padagogischen Richtungen 
gegeniiber prazisieren wir zum SchluB dieses Abrisses der 
padagogischen Wertlehre unseren Standpunkt nochmals, in
dem wir die Forderung aufstellen: Die Erziehung soli samt- 
lichen, ihrer Einwirkung erreichbaren Real- und Idealwerten 
Rechnung tragen und auf Erhaltung, Erhohung und Ver- 
mehrung derselben, soweit sie miteinander yertraglich1) sind, 
ohne Einseitigkeit bedacht sein. Nun kónnen wir auch die 
auf Seite 16 vorlaufig aufgestellte Definition der Padagogik 
erganzen, indem wir sagen: Die Padagogik ist die Wissen- 
schaft von der planmaBigen Beeinflussung fremden Seelen- 
lebens zum Zweck der Erhaltung, Steigerung und Vermehrung 
aller miteinander vertraglichen Werte. *)

*) A u f die Yertraglichkeit der W erte haben wir in den obigen Aus- 
fuhrungen, wie hier nochmals hervorgehoben sei, besonders Gewicht gelegt 
durch die Forderung der Riicksichtnahme auf Realwerte bei der padagogischen 
Idealwertbestimmung und durch das Postulat des riicksichtslosen Idealismus in 
der Yerwirklichung der sittlichen Ideale.

Diirr, Padagogik. 6



4. Die Psychologie der Erziehung.1)

Die zweite Hauptaufgabe der Padagogik neben der Be- 
stimmung der Werte, die erstrebt und der Unwerte, die be- 
kampft werden sollen, ist die Untersuchung der Mittel und 
Wege, wodurch die Zwecke der Erziehung erreicht werden 
konnen. Wie muB und wie kann die Individualentwicklung 
planmaBig beeinfluBt werden, so daB eine Erhaltung, Ver- 
mehrung, Steigerung aller miteinander vertraglichen Werte, 
eine moglichst wirksame Bekampfung alles Schadlichen, 
Schlechten, kurz aller Unwerte daraus resultiert ? Das ist die 
Frage, dereń Beantwortung uns jetzt zu beschaftigen hat.

Diese Frage kann nun vor allem einen doppelten Sinn 
haben. Sie kann entweder bedeuten: Wie muB ein Indivi- 
duum beeinfluBt werden, damit es selbsttatig auf die Gestaltung 
der Werte und Unwerte zuriickwirkt? Oder sie kann bedeuten: 
Wie muB ein Individuum beeinfluBt werden, um eben durch 
diese Beeinflussung in den Besitz von Werten zu kommen und 
von Unwerten móglichst frei zu bleiben?

Im ersteren Fali muB die Antwort auf unsere 1* ragę 
darin bestehen, daB dargelegt wird, wie ein Mensch fiir die 
verschiedensten Berufe vorzubilden sei oder wie eine Gene- 
ration tiichtig gemacht werden konne, die Kulturarbeit der 
vorausgehenden Generation fortzufiihren. Eine solche Dar- 
legung kann ngtiirlich nicht von einem Piidagogen gegeben 
werden. Sie hatte aber auch, wenn sie durch gemeinsame 
Arbeit aller moglichen Fachleute geschaffen wiirde, gar keinen 
padagogischen Wert; denn kein Mensch kann fiir alle mog
lichen Berufe sich ausbilden und kein Mensch hat ein Inter- 
esse daran, zu wissen, wie man fiir alle moglichen Berufe i)

i) A is allgeraeines Lehrbuch der Psychologie fiir padagogisch Interessierte 
kann am meisten empfohlen werden: H. Ebbinghaus: Grundziige der Psycho
logie. i. Bd., 2. Aufl. Leipzig (1905).
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ausgebildet werden konne. Vielmehr wachst die Leistungsr 
fahigkeit jedes einzelnen gerade durch die fortschreitende 
Arbeitsteilung. Fachleute miissen durch Fachleute ausgebildet 
werden. Der Handwerker erzieht den Handwerker zur Pro- 
duktion von Sachgiitem, der Arzt bildet den Arzt zum Pfleger 
der Gesundheit und zum Bekampfer der Krankheiten, der 
Seelsorger, der Kiinstler, der Philosoph, kurz alle, die daran 
arbeiten, Realwerte oder Idealwerte zu schaffen, zu vermehren, 
zu steigem, Schadliches und Schlechtes, HaBliches und Un- 
erfreuliches zu bekampfen und auszurotten, sie alle suchen 
wieder ihre Jiinger tiichtig zu machen zu solcher Arbeit. Fur 
die Padagogik aber ware es eine merkwiirdige Aufgabe, wenn 
sie diese ganze Tatigkeit der Kulturiiberlieferung, die sich 
bestandig iindert mit der fortschreitenden Kulturentwicklung, 
bestandig aufs neue beschreiben wollte.

Wahrend jedoch der einzelne fi ir a n d e r e  nur ganz be- 
stimmte Werte berufsmaBig pflegt, nur ganz bestimmte Un- 
werte beruf smaBig bekampft, bedarf e r f i i r s i c h s e l b s t  einer 
groBeren Universalitat in seinem Verhaltnis zu Werten und 
Unwerten. Es hat also wohl einen vemiinftigen Sinn, wenn 
die Padagogik die Frage aufwirft: Wie la.Bt sich der werdende 
Mensch in ein solch wunschenswertes Verhaltnis zu Werten 
und Unwerten bringen?

Diese Frage zerfallt nach unserer Klassifikation der Werte 
in eine Reihe von Unterfragen, namlich:

1. Wie laBt sich das Individuum zu den Sachgiitern in 
das richtige Verhaltnis (nicht der Produktion, sondem) 
des Besitzes und Genusses bringen?

2. Wie konnen die kórperlichen Dispositionen des sich 
entwickelnden Menschen in der rechten Weise gepflegt, 
behiitet und entwickelt werden?

3. Wie konnen die allgemeinen geistigen (oder sagen wir 
lieber, die „psychophysischen") Dispositionen die rich
tige Beschaffenheit gewinnen?

4. Wie erwirbt man niitzliches Wissen und Konnen?
5. Wie lassen sich die Idealwerte in der rechten Weise 

pflegen, die Idealunwerte in der rechten Weise fern- 
halten ?

Von diesen Fragen entziehen sich die beiden ersten in 
der Flauptsache psychologischer Behandlung. So wichtig sie 
uns auch fur die Padagogik zu sein scheinen, wir miissen sie
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aus diesem Grund von weiterer Behandlung hier ausschlieBen 
und sie dem Nationalókonomen bzw. dem Arzt zu erfolgreicher 
Lósung iiberlassen.

So bleiben uns also zur psychologisch-padagogischen Dis- 
kussion die drei letzten Fragen. Von diesen scheint die erste 
allgemein sehr einfach beantwortet werden zu kónnen: Man 
pflegt die psychophysischen Dispositionen, in dem man die psy- 
chischen Funktionen weckt, nicht iiberanstrengt, gleichmaliig 
iibt und auBerdem auf Erhaltung der korperlichen Gesund- 
heit achtet, von der die Gesundheit der Seele abhangig ist. 
Aber mit solch allgemeinem Rezept wird man sich kaum zu- 
frieden geben. Man móchte wissen, welche psychischen Funk
tionen in der menschlichen Seele geweckt und geiibt werden 
kónnen, und welche Mittel dem Erzieher dabei hauptsachlich 
zur Verfiigung stehen. In der Beantwortung dieser beiden 
Fragen besteht die Hauptaufgabe der allgemeinen psycho- 
logischen Padagogik.

Was dann die vierte der oben erwahnten, die zweite der 
uns noch iibrig bleibenden Fragen anlangt, so findet sie ihre 
Beantwortung durch die Methodik. Der Methodenlehren gibt 
es aber so viele ais es Arten der Fachausbildung, Arten der 
Lehrfacher gibt. Wie wir oben ein Kompendium aller Arten 
von Berufsvorbildung fiir ein iiberflussiges Werk erklart haben, 
so miissen wir die Padagogik auch vor der Zumutung in Schutz 
nehmen, ein Kompendium aller móglichen Methodenlehren 
darzustellen. Es hat natiirlich seine gute Berechtigung, wenn 
die Methodik derjenigen Zweige des Wissens und Kónnens, 
die nach den jeweils geltenden Erziehungsinstitutionen in die 
Hand e i ne s  Erziehers gegeben sind, zusammenfassend dar- 
gestellt wird. In diesem Sinne bildet die Methodik des Volks- 
schulunterrichts, des Gymnasialunterrichts usw. ein Ganzes, 
dem padagogische Bedeutung wohl zukommt. Aber eine all- 
gemeine Padagogik kann weder eine einzelne derartige Metho
dik aufnehmen, noch eine Anzahl davon nebeneinander stellen. 
Was ihr zukommt, ist nur, die wichtigsten psychologischen 
Gesichtspunkte, die von jeder Methodenlehre beriicksichtigt 
werden miissen, zu entwickeln. Diese Entwicklung bildet also 
eine zweite Aufgabe der allgemeinen psychologischen Pada
gogik.

Die dritte Aufgabe endlich, die aus unserm Schema sich 
ergibt, ist die Darlegung und psychologische Begriindung der 
Grundsatze, die in der Pflege der Idealwerte zu beriicksichtigen
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sind. Von diesen drei Aufgaben wollen wir hier, wo es sich 
um eine Einfiihrung, nicht um ein System der Padagogik 
handelt, nur die erste noch in groBen Ziigen zu lósen ver- 
suchen. Eine Losung der iibrigen wiirde in der Hauptsache 
teils Wiederholung, teils weitere Ausfiihrung einzelner Punkte 
erfordem, die in der Beantwortung der ersten Frage schon 
zur Sprache kommen.

A. Allgemeine Ubersicht iiber die psychischen 
Grundfunktionen.1)

Wenn wir das Ganze des entwickelten Seelenlebens iiber- 
schauen, so fallen uns zunachst zwei verschiedenartige Gruppen 
von Erlebnissen auf, die schon das vorwissenschaftliche Denken 
durch die Gegeniiberstellung des theoretischen und des prak- 
tischen Verhaltens zu unterscheiden versucht hat. Diese Gegen- 
iiberstellung ist freilich ziemlich unklar und psychołogisch un- 
brauchbar. Aber die Zweiteilung, die darin liegt, behalten wir 
bei und stelłen auf die eine Seite alle Wahmehmungen, Er- 
innerungs-, Phantasievorstellungen und Gedanken, kurz lali das, 
was zum Aufbau unserer Vorstellungs- und Gedankenwelt, zu 
der auch die Erscheinung des eigenen Leibes gehort, ver- 
wendet wird, auf die andere die Gefiihle. Zur zusammen- 
fassenden Bezeichnung der ersteren Gruppe von Erlebnissen 
verwenden wir das neuerdings da und dort in Gebrauch kom- 
mende Wort „Gegenstandsbewu£tsein“ . Die Gefiihle kann 
man dann, wie dies ebenfalls bereits da und dort liblich ist, 
dem „GegenstandsbewuBtsein" ais „ZustandsbewuBtsein" ent- 
gegensetzen. Zur Vermeidung von MiBverstandnissen sei 
auBerdem bemerkt, daB wir alles, was im BewuBtseinsleben *)

*) Neuerdings beginnt eine Einteilung des Gegenstandes der Psychologie 
in Inhalte (Erscheinnngen) und Funktionen unter dem EinfluB maBgebender 
Forscher (Vgl. bes. O. Kiilpe: Bespr. v. N. A ch: Ober die Willenstatigkeit und 
das Denken. Gott. Gelehrte Anzeigen 1907 Nr. 8, S. 603, und C. Stumpf: 
Erscheinungen und psychische Funktionen. Abhandl. d. konigl. preuB. A ka
demie der Wissenschaften 1906. Berlin, G. Reimer, 1907) sich durchzusetzen. 
Diese Einteilung entspricht nicht vollstandig, aber doch bis zu einem gewissen 
Grad unserer Gegeniiberstellung von Inhalts- und BeziehungsbewuBtseins, die 
unabhangig vom EinfluB der genannten Psychologen zu Stande gekommen ist. 
Eine Vereinigung der Reformbestrebungen auf diesem Gebiet wird wohl die 
nachste Zukunft bringen.
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(wir sagen dafur auch „psychisches Leben“) yorkommt, ohne 
Unterschied entweder Erlebnis oder BewuBtseinsinhalt oder 
BewuBtseinsvorgang oder psychischen Vorgang nennen.

Die Erlebnisse des ZustandsbewuBtseins sind der Art nach 
wenig zahlreich. Sie bestehen nur aus den Gefiihlen der Lust 
und der Unlust, die in allen móglichen Gradabstufungen auf- 
treten kónnen, aber wahrscheinlich in der Qualitat der An- 
nehmlichkeit bzw. der Unannehmlichkeit keine Niiancen auf- 
zuweisen haben. Von yornherein muB auch betont werden, 
daB die Erlebnisse des ZustandsbewuBtseins, die Gefiihle, nie- 
jnals allein im BewuBtsein gegeben sein konnen. Sie miissen 
stets ein Erlebnis des GegenstandsbewuBtseins zur Grundlage, 
zur Bedingung oder, wie wir auch sagen, zur psychologischen 
Voraussetzung haben. Man kann sich ja bekanntlich nicht 
freuen, ohne sich iiber etwas zu freuen, nicht traurig sein, 
ohne iiber etwas traurig zu sein. Freilich spricht man im ge- 
wohnlichen Leben auch von gegenstandslosen Gefiihlen, von 
Stimmungen, die man hat, ohne zu wissen, warum. Aber 
solche Stimmungen sind nach unserer Auffassung keine Ge- 
fiihle, sondern Komplexe von eigenartigen Empfindungen, so- 
genannten Organempfindungen, an welche sich Gefiihle der 
Lust oder der Unlust kniipfen. Die Empfindungen gehoren zu 
den Erlebnissen des GegenstandsbewuBtseins. Sie bilden also 
auch in den Stimmungen die niemals fehlende Grundlage 
der Gefiihle.

Wenn wir die Stimmungen, soweit darunter nicht die 
Gefiihle der Lust und Unlust sondern die ihnen zugrunde 
liegenden Empfindungskomplexe yerstanden werden, zu den 
Erlebnissen des GegenstandsbewuBtseins rechnen, so kann man 
daraus ohne weiteres erkennen, daB wir das Wort Gegen- 
standsbewuBtsein mehr ais Namen zur zusammenfassenden 
Bezeichnung yerschiedener zusammengehoriger Erlebnisse wie 
ais Charakteristikum zur Angabe einer all diesen Erlebnissen 
gemeinsamen Eigentiimlichkeit yerwenden. Dieses Wort ware 
ja dann nicht nur Benennung, sondern auch Beschreibung 
dessen, was es bezeichnet, wenn jedes Erlebnis des Gegen
standsbewuBtseins tatsachlich im Erfassen eines Gegenstandes, 
eines unserm Ich gegeniibergestellten, objektiyierten Etwas 
bestande. Das ist jedoch nach unserer Begriffsbestimmung 
nicht der Fali. Wir rechnen zum GegenstandsbewuBtsein nicht 
nur die Akte des Beziehens auf einen Gegenstand, sondern 
auch das Haben von Inhalten, die zum Aufbau der Gegen-
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standswelt Verwendung finden konnen. Das gilt von allen 
Empfindungen, sofern jede Empfindung dazu dienen kann, 
die Gegenstande mit Qualitaten zu umkleiden. Die Rotemp- 
findung dient in dieser Weise ais Erfassen der roten Farbę 
einer Sache, die Schmerzempfindung ais BewuBtsein einer 
schmerzhaften Stelle des eigenen Kórpers, kurz die verschieden- 
sten Empfindungen ais BewuBtsein der verschiedensten Eigen- 
schaften und Zustande von Objekten zum Aufbau der Gegen- 
standswelt.

Wenn ich nicht rot empfinden wiirde, so kónnte ich nie 
eine rotę Farbę sehen. Aber es ist, in der Abstraktion wenig- 
stens, móglich, die Rotempfindung vom Erfassen der roten 
Farbę eines Gegenstandes zu unterscheiden. Es muB namlich 
zu der Rotempfindung noch ein Erlebnis oder vielleicht auch 
noch mehrere Erlebnisse hinzukommen, damit unserm BewuBt
sein ein roter Gegenstand erscheine. Diese Erlebnisse, durch 
welche aus dem Haben von Empfindungen ein Erfassen von 
Gegenstanden mit Eigenschaften und Zustanden wird, nennen 
wir Erlebnisse des Beziehungsbewufitsein. Ihnen gegenuber 
konnen die Empfindungen (unverarbeitet gedacht) unter dem 
Begriff „InhaltsbewuBtsein" zusammengefaBt werden.

Erlebnisse des InhaltsbewuBtseins konnen nun, soweit 
unsere Erfahrung reicht, niemals ganz ohne Funktionen des 
BeziehungsbewuBtseins gegeben sein. Wir haben uns das 
Verhaltnis jener zu diesen wahrscheinlich so zu denken, daB 
die letzteren durch die ersteren ausgelóst werden. So losen 
zwei Empfindungen etwa das BewuBtsein der Verschiedenheit, 
zwei in anderem Verhaltnis stehende Empfindungen das Be
wuBtsein zeitlicher Sukzession, zwei andere wiederum das Be
wuBtsein einer bestimmten raumlichen Konstellation aus usw. 
Den ProzeB dieses Auslosens kann man auch ais „Produktion" 
bezeichnen.

Wenn nun die Erlebnisse des BeziehungsbewuBtseins 
durch die Empfindungen ausgelóst oder „produziert" werden, 
wenn sie sich zu den letzteren verhalten wie die Wirkung zur 
Ursache, so ist es verstandlich, daB die Ursache nicht gegeben 
sein kann, ohne auch die Wirkung nach sich zu ziehen. Nur 
wird der Eintritt der Wirkung durch Nebenumstande bald 
mehr, bald weniger begiinstigt sein. Und wo er am wenig- 
sten begiinstigt ist, wo die Funktionen des BeziehungsbewuBt
seins nur in ganz geringem MaBe geweckt werden, da haben
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wir fast den Eindruck, ais ob uns reine Empfindungen ge- 
geben waren. So z. B. in den Stimmungen, iiberhaupt immer 
da, wo Empfindungsinhalte sich nicht scharf gegen andere 
absetzen, zu diffus sind, um scharf lokalisiert oder irgendwie 
umgrenzt zu werden.

Solche Empfindungen nun, die nicht durch energisch 
hervortretende Funktionen des BeziehungsbewuBtsein zu Akt en 
des Erfassens bestimmter Qualitaten und Zustande von Gegen- 
Standen gemacht werden, unterscheiden sich dem unmittel- 
baren Eindruck nach sehr wenig von den Gefiihlen. Wir 
yerstehen es daher wohl, wenn der gewohnliche Sprach- 
gebrauch keinen groBen Unterschied macht zwischen Erleb- 
nissen wie Miidigkeit, Hunger, Durst einerseits und Erlebnissen 
wie Freude und Trauer andererseits. Wenn man freilich ge- 
nauer zusieht, so findet man doch, daB bei den erstgenannten 
Erlebnissen immer noch ein Rudiment von Lokalisation, von 
Entgegensetzung des auBer dem Ich vorhandenen und des 
Subjekts sich konstatieren laBt. Aber nicht dieser schwer 
zu entdeckende und leicht in Abrede zu stellende Unterschied 
des unmittelbaren Eindrucks veranlaBt uns, Gefiihle und Emp
findungen zu unterscheiden. Andere Tatsachen sind es, die 
in erster Linie diese Unterscheidung zu rechtfertigen scheinen. 
Vor allem kann man darauf hinweisen, daB die Gefiihle nie- 
mals so wie die Empfindungen in den Aufbau der Gegen- 
standswelt einzugehen vermogen. Das hangt vielleicht damit 
zusammen, daB sie fiir sich gar nicht imstande sind, Funk- 
fionen des BeziehungsbewuBtseins auszulósen. Man konnte 
wohl meinen: Wenn ein Gefiihl der Lust in ein solches der 
Unlust iibergeht oder wenn es starker und schwacher wird, so 
miisse je nachdem ein Veranderungs- oder ein Verschieden- 
heits- oder ein ZeitbewuBtsein, also eine Form des Beziehungs
bewuBtseins ebensogut ausgelost werden ais wenn Empfin
dungen wechseln oder verschiedene Empfindungen aufeinander 
folgen. Tatsachlich ist dies natiirlich auch der Fali. Aber 
das auslósende Moment sind nicht die G e f i i h l e ,  sondern 
die Gef i ihlsgedanken d. h. das BewuBtsein, welches Gefiihl 
einen Moment friiher und einen Moment spiiter vorhanden 
war. Das Gefiihl ais solches ist zeitlos, nicht etwa in dem 
Sinne, daB es ohne Dauer ware, sondern in dem, daB die 
Dauer in ihm selbst uns nicht zum BewuBtsein kommt. Die 
E r i n n e r u n g  an ein Gefiihl ist kein Gefiihl mehr, sondern 
ein psychischer Yorgang, den wir zum G e g e n s t a n d s -
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b e w u B t s e i n  rechnen. Ohne Erinnerung gibt es aber kein 
Erfassen zeitlicher Beziehungen. Also kann das Gefiihl ais 
solches nicht die oben angefiihrten Funktionen des Beziehungs- 
bewuBtseins auslosen. Noch einfacher kann man sich dies 
klar machen, wenn man bedenkt, daB immer nur e in  Gefiihl 
traser BewuBtsein beherrschen kann, daB dieses e i ne  Gefiihl 
das Subjekt vollkommen ausfiillt. Nun bedarf es aber fiir 
das Erfassen von Beziehungen mindestens z w e i e r Beziehungs- 
glieder. Also kann es im Gefiihlsleben kein Erfassen von 
Beziehungen geben.

Aber —  wendet man hier vielleicht ein —  man kann 
sich doch die Gefiihle gegenstandlich machen, man kann sie 
doch psychologisch betrachten. In der Empfindung selbst 
steckt ja auch noch kein BeziehungsbewuBtsein. Dieses kommt 
hinzu und objektiviert den Empfindungsinhalt. Ist es nicht 
das Gleiche mit den Gefiihlen? Darauf antworten wir: Nein, 
es handelt sich hier um etwas ganz anderes. Wenn ich die 
Gefiihle psychologisch betrachte, so mache ich die Gefiihls- 
erlebnisse, so wie sie sind, ganz und gar zum Gegenstand 
meiner Betrachtung. Ich erlebe etwas anderes ais ein Gefiihl, 
ich habe einen psychologischen Gedanken und dieser Gedanke 
bezieht sich auf ein Gefiihl ais auf seinen Gegenstand. Wenn 
mir aber in einer Wahrnehmung auBerer Objekte Empfindungs- 
inhalte ais Qualitaten von Gegenstanden entgegentreten, so 
ist dadurch n i c h t  die ganze Empfindung zum Gegenstand 
eines psychischen Aktes gemacht, der selbst etwas anderes 
ist ais die Empfindung, die er erfaBt. Die Empfindung be- 
steht fort im Erfassen von Qualitaten, das Gefiihl besteht 
nicht fort, wenn es selbst psychologisch betrachtet wird. 
Ebenso wie das Gefiihl kann ja auch die Empfindung in der 
psychologischen Betrachtung vergegenstandlicht werden. Das 
ist aber dann ein ganz anderes Erlebnis, wenn man die Emp
findung selbst zu einem (psychischen) Gegenstand hat, ais 
wenn man wahrend des Habens der Empfindung einen (korper- 
lichen) Gegenstand erfaBt. Kurz, die Tatsache, daB es Ge
danken gibt, die sich auf vergangene oder zukiinftige Gefiihle 
beziehen, die Tatsache, daB die Gefiihle in dieser Weise ver- 
gegenstandlicht werden konnen, beweist nichts gegen unsere 
Behauptung, daB die Gefiihle nicht in den Aufbau der Gegen- 
standswelt eingehen konnen.

Ein gefahrlicherer Einwand gegen diese Behauptung ist 
es, wenn darauf hingewiesen wird, daB wir im Haben der
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Gefiihle unter Umstanden auch objektive Qualitaten zu er- 
fassen glauben. Wir sagen doch: Ein Gegenstand ist schón, 
ein Geschmack ist angenehm, eine Handlung ist gut usw. Der 
Tatbestand, den wir damit bezeichnen, ist aber kein anderer 
ais der: In der Betrachtung des Gegenstandes, durch die 
Empfindung des Geschmacks, beim Gedanken an die Handlung 
erlebe ich  ein L u s t g e f i i h l .  Ganz ahnlich, wie aus meiner 
Rotempfindung das Erfassen der roten Farbę eines Gegen
standes heraustritt, ganz ahnlich scheint hier aus meinem 
Lustgefiihl das Erfassen der Qualitat des Schonen, Ange- 
nehmen, Guten herauszuwachsen. Aber die Ubereinstimmung 
ist doch nur scheinbar. Wahrend ich namlich den Empfin- 
dungsinhalt, z. B. die Qualitat Rot, tatsachlich auBer mir, mir 
gegeniiber zu haben mir bewuBt bin, wahrend ich das Rot 
sinnlich vor mir sehe und nicht bloB ais Ursache meiner 
Rotempfindung denke, verlege ich nicht die Qualitat der Lust 
anschaulich in den Gegenstand. Die Worter Schonheit, An- 
nehmlichkeit, Giite usw. bezeichnen nicht sinnliche Qualitaten, 
sondern sie geben nur dem Gedanken an Lustursachen Aus- 
druck. Dem vorwissenschaftlichen Denken kommt diese Tat- 
sache schon friihzeitig zum BewuBtsein. Deshalb findet man 
im sogenannten gesunden Menschenverstand allenthalben die 
Uberzeugung eingewurzelt, daB man einen Gegenstand wohl 
erkenne, wenn man ihn ansehe, betaste usw., nicht aber, wenn 
man sich an ihm freue oder in verabscheue. Urteile iiber 
Schonheit und HaBlichkeit, Giite und Schlechtigkeit, Annehm- 
lichkeit und Unannehmlichkeit, kurz Werturteile gelten mit 
Recht ais subjektive AuBerungen im Vergleich mit Angaben 
iiber Farbę und Festigkeit, Gestalt, GroBe usw., kurz mit 
den sogenannten Seinsurteilen.

Wer sich aber mit alledem nicht zufrieden gibt, wem 
hier zuviel subtile Unterschiede gemacht werden, um die 
Trennung von Empfindungen und Gefiihlen zu rechtfertigen, 
der halte sich einfach an die Tatsache, daB Gefiihle ganz 
anders entstehen ais Empfindungen. Damit eine Empfindung 
zum erstenmal entstehe, muB ein auBerhalb des Gehirns ge- 
legener nervoser Apparat durch einen Reiz in bestimmter 
Weise erregt werden. (Dabei nennen wir „ R e i z “ jeden Ge
genstand und Vorgang der AuBenwelt [inki. unsern eigenen 
Kórper], auf dessen Wechselwirkung mit dem nervosen Appa
rat wir das Zustandekommen der Erregung beziehen). Die 
Empfindungen sind also, wie man auf Grund dieses Tat-
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bestandes auch sagen kann, bei ihrem ersten Auftreten im 
individuellen BewuBtseinsleben stets p e r i p h e r e n  Ursprungs. 
Wenn dann freilich eine Empfindung einmal vorhanden ge- 
wesen ist, so kann sie auch ohne die fiir ihr erstmaliges 
Auftreten notige Wechselwirkung zwischen dem Reiz und 
dem auBerhalb des Gehims gelegenen nervosen Apparat, sie 
kann im Gehirn, im Zentralorgan selbst die notigen Ent- 
stehungsbedingungen finden, sie kann z e n t r a l  erregt sein. 
So vermag z. B. ein Mensch, der nach der Geburt erblindet 
ist, noch Farben zu sehen in der Erinnerung (vor allem im 
Traum), wenn von auBen (peripher) keine Farbenempfindung 
mehr in ihm erregt werden kann. Der Blindgeborene aber, 
d. h. derjenige, dessen peripherer Sehapparat von Anfang 
an nicht funktioniert hat, sieht niemals Farben, auch wenn 
sein Gehirn ganz normal ist. Jede Empfindung muB eben 
zuerst einmal peripher erregt worden sein, bevor sie, lediglich 
zentral bedingt, wiederkehren kann. Die Gefiihle aber sind 
stets nur zentralen Ursprungs. Wahrend man daher durch 
den Ausfall funktionstiichtiger peripherer Nervenapparate fiir 
bestimmte Reize empfindungslos werden kann, wird Gefiihls- 
losigkeit nirgends eintreten, wo nicht das Zentralorgan die 
entsprechenden Funktionen eingestellt hat. Das erscheint viel- 
leicht manchem unglaubhaft, der etwas von dem Verfahren 
der sogenannten Lokalanasthesie gehort hat, wobei (durch 
Kokain und ahnliche Mittel) ein Teil des Korpers —  wie man 
zu sagen pflegt —  gefiihllos gemacht wird. Aber man muB 
bedenken, daB das, was hier aufgehoben wird, namlich die 
Schmerzempfindlichkeit an einer bestimmten Korperstelle, 
nicht mit dem verwechselt werden darf, was die Psychologie 
Gefiihlserregbarkeit nennt. Der Schmerz ist eine Empfindung, 
an die in der Regel ein sehr starkes Gefiihl der Unlust ge- 
kniipft ist. Aber er ist nicht selbst das Gefiihl der Unlust. 
Dieses kann sehr stark auch da auftreten, wo kein Schmerz 
vorhanden ist. So weiB man, daB mancher bei einer Ope- 
ration, bej welcher durch Lokalanasthesie dafiir gesorgt wor
den ist, daB er keine Schmerzen empfindet, doch fortwahrend 
von einem sehr unangenehmen Gefiihl beherrscht bleibt. Das 
ist nicht die Unlust am Schmerz, aber die Unlust, die in der 
Erwartung des Schmerzes sehr stark hervortreten kann. Kurz 
die Erfahrungen der Lokalanasthesie bestatigen nur den Satz 
vom zentralen Ursprung der Gefiihle.

Nun weiB man aber doch, daB Menschen, dereń Zentral-
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organ yollstandig normal ist, durch Beeintrachtigung der Emp- 
findlichkeit bestimmter Kórperteile zuweilen ganz apathisch 
werden. Dłese Apathie ist sicherlich keine Empfindungslosigt- 
keit sondern ein Defekt des Gefiihlslebens. Also scheint doch 
durch periphere Veranderungen das Entstehen von Gefiihlen 
beeinfluBt werden zu kónnen. Alłerdings; aber diese Beein- 
flussung muB keine direkte sein und ist in der Tat keine 
direkte. Durch Aufhebung oder Verminderung der Empfind- 
lichkeit wird vielmehr zunachst stets nur ein Ausfall oder 
eine Abschwachung von Empfindungen herbeigefuhrt. Wenn 
diese Empfindungen jedoch im normalen Zustand besonders 
wirksame und konstantę Bedingungen von Gefiihlen waren, so 
muB dadurch indirekt auch eine Beeintrachtigung des Gefiihls- 
lebens sich ergeben, nicht dadurch, daB die Empfanglichkeit 
fiir Gefiihle herabgesetzt wird, sondern durch Verminderung 
der Anlasse zum Erleben dieser Gefiihle.

Der Satz vom zentralen Ursprung der Gefiihle ist fiir 
die Padagogik sehr wichtig. Es ergibt sich daraus namlich 
die Erkenntnis, daB keine auBeren Gefiihlsreize existieren. 
Will man also das Gefiihlsleben eines Menschen beeinflussen, 
so kann man das nur, indem man Empfindungen, Vorstel- 
lungen und Gedanken hervorruft oder: indem man die Funk- 
tionstiichtigkeit des Nervensystems durch Sorge fiir die korper- 
liche Gesundheit zu erhalten und zu reparieren sich bemiiht. 
Der Weg, auf dem man zu den Gefiihlen gelangt, ist dem- 
nach langer, deshalb auch schwieriger und unsicherer ais 
der Weg zu BewuBtseinsinhalten, die direkt durch auBere 
Reize zu beeinflussen sind. Doch darauf werden wir spater 
noch zuriickkommen.

Hier gilt es nur, eine Einteilung der BewuBtseinsyorgange 
zu gewinnen und zu rechtfertigen, und das Gesagte diirfte 
wohl geniigen, die Gegeniiberstellung von Gegenstandsbe- 
wuBtsein und ZustandsbewuBtsein sowie innerhalb des Gegen- 
standsbewuBtseins die Unterscheidung von InhaltsbewuBtsein 
und BeziehungsbewuBtsein begriindet erscheinen zu lassen. 
Dabei darf man aber nicht vergessen, was oben hervor- 
gehoben wurde, namlich daB die Erlebnisse des InhaltsbewuBt- 
seins, des BeziehungsbewuBtseins und des ZustandsbewuBtseins 
meist untrennbar miteinander verkniipft sind, daB also die 
angegebene Unterscheidung im groBen Ganzen nur in der 
Abstraktion durchzufiihren ist. Nur die Erlebnisse des Be
ziehungsbewuBtseins konnen, wie es scheint, isoliert vorkom-
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men. Wir nennen sie dann „reine Gedanken“ . Sind sie mit 
Inhalten, d. h. mit Erlebnissen des InhaltsbewuBtseins, ver- 
kniipft, so sprechen wir von „anschaulichen Vorstellungen“ . 
Je mehr aber die Erlebnisse des InhaltsbewuBtseins zuriick- 
treten, desto unanschaulicher wird die Vorstellung. Einen 
„Gedanken" definieren wir ais einen Akt unanschaulicheri 
Erfassens von Beziehungen. Das soli aber nicht die Voraus- 
setzung in sich schlieBen, ais ob das Erfassen von Beziehungen 
fiir sich genommen auch anschaulich sein konnte. Anschau- 
lich ist, wie wir ausdriicklich betonen, nur die Kombination 
aus Erlebnissen des BeziehungsbewuBtseins und des Inhalts- 
bewuBtseins. Aber im Interesse der Kurze des Ausdrucks 
wollen wir sagen, daB Erfassen von Beziehungen in der Vor- 
stellung sei anschaulich, das Erfassen von Beziehungen im  
Gedanken unanschaulich.

Die Behauptung, daB die Erlebnisse des Beziehungsbe
wuBtseins unter Umstanden isoliert vorkommen konnen, die 
Erlebnisse des InhaltsbewuBtseins dagegen nicht, scheint nun 
in Widerspruch zu geraten mit einer von manchen Psychologen 
vertretenen Auffassung, wonach gerade die Erlebnisse des 
BeziehungsbewuBtseins durch U n s e l b s t a n d i g k e i t  sich 
auszeichnen. Aber man kann unbeschadet unserer These von 
der Moglichkeit isolierten Auftretens (also einer verhaltnis- 
maBig groBen Selbstandigkeit) der Akte des Beziehungsbe
wuBtseins diese selben Akte in gewissem Sinne auch ais recht 
unselbstandige Erlebnisse bezeichnen, wenn man namlich be- 
riicksichtigt, daB sie bei ihrem ersten Auftreten im Seelen- 
leben stets an andere psychische Vorgange ais an ihre Be- 
dingungen gebunden sind. Nehmen wir z. B. den Akt des 
BeziehungsbewuBtseins, den wir VerschiedenheitsbewuBtsein 
nennen. Da wird niemand bestreiten, daB ein Individuum mit 
entwickeltem Seelenleben weiB, was Verschiedenheit ist (den 
Begriff Verschiedenheit denken kann) ohne anschaulich Ver- 
schiedenes sich vorstellen zu miissen. Aber wer niemals Ver- 
schiedenes gesehen, gehort, getastet usw., kurz vorgestellt 
hatte und wer niemals am anschaulich Verschiedenen der 
Verschiedenheit sich bewuBt geworden ware, der wiirde vom 
Begriff der Verschiedenheit so wenig oder noch weniger ver- 
stehen ais der Blindgeborene von den Farben. Man sieht 
also, wie die Behauptung der Selbstandigkeit und die der 
Unselbstandigkeit der Erlebnisse des BeziehungsbewuBtseins 
sich miteinander yereinigen lassen.
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Wir wollen nun zunachst die Unterscheidung der BewuBt- 
seals!atsac*ien’ w*e s*e d er A b s t r a k t i o n ,  also ohne 
Riicksicht auf die Moglichkeit isolierten Auftretens des Unter- 
schiedenen, durchgefiihrt werden kann, zu Ende bringen, und 
dann zusehen, welche Erlebnisse neben den Gedanken ais 
wirklich von einander trennbare Bestandteile des Seelenlebens 
d u r c h  A n a l y s e  (im Gegensatz zur Abstraktion) fur unser 
System der Bewufitseinstatsachen zu gewinnen sind.1)

In der A b s t r a k t i o n  lassen sich vor allem die Erlebnisse 
des InhaltsbewuBtseins und des ZustandsbewuBtseins weiter 
zerlegen, indem an jedem derselben Intensitiit und Qualitat 
unterschieden werden kann. Die Erlebnisse des Beziehungs- 
bewuBtseins miissen, da sie von einander unterscheidbar sind 
(man weiB z. B. ganz genau, ob man den Begriff der Gleich- 
heit oder den der Verschiedenheit denkt, man kann auch 
die ganz unanschaulichen, die abstraktesten Gedanken aus- 
einanderhalten), so etwas wie qualitative Verschiedenheit auf- 
weisen. Aber da der Qualitat keine Intensitat gegeniibersteht 
und da nicht ganze Serien ahnlicher Qualitaten einen gemein- 
samen Grundzug deutlicher hervortreten lassen (wie z. B. Far- 
benąualitat oder I onqualitat im Gebiet der Erlebnisse des 
InhaltsbewuBtseins), so ist uns die Qualitat der Akte des 
BeziehungsbewuBtseins nicht so faBbar wie die der Erleb
nisse des Inhalts- und des ZustandsbewuBtseins.

Wenn wir nun von allen qualitativen und intensiven Unter
schieden bei allen Erlebnissen abstrahieren, so scheint das was 
nach solcher Abstraktion iiberall noch zuriickbleibt, etwas durch 
und durch Gleichartiges zu sein, namlich eben der Charakter, 
der allen Erlebnissen gemeinsam ist, das „ B e w u B t - S e i n “ . 
Aber so scheint es nur bei oberflachlicher Betrachtung. Genau 
besehen treten nochmals Unterschiede hervor in der Art, wie 
uns Erlebnisse bewuBt sein konnen. Wir sprechen daher von 
einer Verschiedenheit der B e w u B t s e i n s g r a d e .  Dasselbe 
Erlebnis ist uns anders gegeben im Zustand des Halbschlafs, 
wo dem dammemden BewuBtsein alles unklar und undeutlich 
unlebendig und unwirksam erscheint, anders im Zustand ge- 
spannter Aufmerksamkeit, wo alles klar und deutlich, leb- 
haft und eindringlich hervortritt. Wir nennen daher Auf- 
merksamkeitserlebnis ein Erlebnis von sehr hohem BewuBt-

1) Dariiber, da6 im Grund alle Zerlegung von Bewufitseinsinhalteu ais 
Abstraktion aufzufasseu ist, vgl. S. 156.
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heitsgrad, gebrauchen dafiir wohl auch dłe Bezeichnung „apper- 
zeptives Erlebnis", wahrend wir die Erlebnisse niederen Be
wuBtheitsgrades ais Erlebnisse bloBer Perzeption, d. h. unauf- 
merksamen Erfassens, ais „perzeptiye Erlebnisse" bezeichnen. 
Ein scharfer Gegensatz besteht zwischen den apperzeptiven 
und den perzeptiyen Erlebnissen offenbar nicht, sondern der 
Ubergang von den hochsten zu den niedersten BewuBtseins- 
graden wird durch zahlreiche Zwischenglieder vermittelt.

Eine Ubersicht iiber die BewuBtseinstatsachen gestaltet 
sich nun auf Grund unserer bisherigen, bloB in der Ab- 
straktion moglichen Gegeniiberstellungen folgendermaBen.

Erlebnisse

des InhaltsbewuBtseins des BeziehungsbewuBtseins des ZustandsbewuBtseins 

Qualitat Intensitat Qualitat Intensitat

Hober BewuBtheitsgrad Niederer BewuBtheitsgrad

Nun muB man aber beriicksichtigen, daB der Unter- 
schied des hohen und des niederen BewuBtheitsgrades, der 
iibrig bleibt, wenn man von allen Unterschieden des Inhalts- 
bewuBtseins, des BeziehungsbewuBtseins und des Zustands
bewuBtseins abstrahiert, weder an den Erlebnissen des Inhalts- 
bewuBtseins noch an denen des BeziehungsbewuBtseins noch 
an denen des ZustandsbewuBtseins fur sich genommen her- 
yortreten kann. Derselbe macht sich yielmehr nur geltend an 
den Komplexen aus InhaltsbewuBtsein, BeziehungsbewuBtsein 
und ZustandsbewuBtsein, die das w i r k l i c h e  (im Gegensatz 
zum g e d a n k l i c h  a u s e i n a n d e r g e l e g t e n )  Seelenleben 
bilden. Die Lehre von den apperzeptiven und den perzeptiven 
Erlebnissen bildet daher den Ubergang von der abstrahieren- 
den zur analysierenden Psychologie. Man kann unter einem 
apperzeptiyen (und ebenso unter einem perzeptiven) Erlebnis 
offenbar zweierlei yerstehen, namlich das Erleben eines hohen 
BewuBtheitsgrades (einen nur gedanklich zu isolierenden Vor- 
gang) und das Erleben eines BewuBtseinsinhalts mit hohem 
BewuBtheitsgrad (einen wirklichen Bestandteil des psychischen 
Lebens). Wir wollen uns fernerhin stets an die letztere Bedeu- 
tung halten. Somit konnen wir sagen, das wirkliche Seelenleben 
zerfallt uns vor allem in die zwei Gruppen der a p p e r z e p 
t i y e n  und der p e r z e p t i y e n  E r l e b n i s s e .  AuBerdem 
unterscheiden wir im wirklichen Seelenleben, wie bereits er-
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wahnt, V o r s t e l l u n g e n  und G e d a n k e n  (anschauliche und 
unanschauliche Erlebnisse). Die Vorstellungen teilen wir weiter 
ein in Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Phantasievorstel- 
lungen. Das Einteilungsprinzip, dem wir dabei folgen, ist 
der Gedanke an das Zustandekommen der verschiedenen Vor- 
stellungen bzw. an ihr Verhaltnis zur objektiven Wirklichkeit. 
W a h r n e h m u n g s v o r s t e l l u n g e n  nennen wir solche, von 
denen wir iiberzeugt sind, daB sie direkt hervorgerufen seien 
durch das, was in ihnen vorstellend erfaBt wird. In die 
Erinnerungs- und Phantasievorstellungen hingegen gehen 
gróBtenteils zentral erregte Empfindungen ein. Es fehlt hier 
die unmittelbare Korrespondenz zwischen Reiz und Vorstel- 
lung. Bei den E r i n n e r u n g s v o r s t e l l u n g e n ,  die friiheren 
Wahrnehmungen ahnlich sind, laBt sich wenigstens indirekt 
noch die Beziehung auf die objektive Wirklichkeit herstellen. 
Die P h a n t a s i e v o r s t e l l u n g e n  dagegen ermangeln jeder 
derartigen Beziehung.

Mit der Unterscheidung der Wahrnehmungs-, Erinnerungs- 
und Phantasievorstellungen auf Grund des angegebenen Prin- 
zips haben wir nun den Gesichtspunkt der bloBen Beschreibung, 
der bis dahin der leitende war, verlassen, ohne doch den Ge
sichtspunkt der Erklarung geniigend zur Geltung kommen zu 
lassen. Diese Einteilung ist daher nicht recht geeignet, einer 
vollstandigen Ubersicht iiber das Ganze des Seelenlebens sich 
einzufiigen. Wenn wir eine durchgreifende Klassifikation der 
BewuBtseinvorgange nach der Art ihrer Bedingtheit vornehmen 
wollen, so miissen wir dem WahrnehmungsprozeB, bei dem 
die Abhangigkeitsbeziehung zu auBeren Reizen fur uns im 
Yordergrund des Interesses steht, den ReproduktionsprozeB, 
den ProduktionsprozeB und Vorgang der Steigerung des Be- 
wuBtheitsgrades auf Grund eines „Beachtungsmotivs“ zur 
Seite stellen, drei Formen psychischen Geschehens, die drei 
verschiedene Arten der Abhangigkeit des Psychischen von 
Psychischem reprasentieren. In einer einzigen Wahrnehmung 
kónnen all diese Arten seelischen Geschehens so enthaltem 
sein, daB keine einzige selbstandig hervortritt. Es steht vor 
uns ein Objekt mit Qualitaten, die peripher erregten Emp
findungen entsprechen, mit andern Qualitaten, die wir wahr- 
zunehmen glauben, die aber tatsachlich aus der Erinnerung 
hinzugefiigt, also r e p r o d u z i e r t  sind(zentral erregten Emp
findungen entsprechen), ein Objekt von bestimmter raumlicher 
Beschaffenheit, die uns durch Akte des BeziehungsbewuBt-
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seins, also auf Grund eines P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s  ge- 
geben ist, ein Objekt endlich, in dem Wichtigeres hervor-, 
Unwichtigeres zuriicktritt, was Prozesse der Beachtungs
erregung, der S t e i g e r u n g  des  B e w u B t h e i t s g r a d e s ,  
voraussetzt. Ali diese Prozesse kommen uns hier nicht zum 
BewuBtsein. Es ist uns nur das fertige Endresultat gegeben, 
ein geistiges Gewebe, dessen einzelne Faden sich lediglich 
in der Abstraktion sondern lassen.

Wiirden nun die verschiedenen Formen psychischen Ge
schehens stets nur so durch Abstraktion faBbar sein, so hatten 
wir keinen Grund, in der analysierenden Psychologie, in der 
Darstellung dessen, was selbstandig im Seelenleben ist und 
geschieht, eine Klassifikation wie die gegenwartig in Rede 
stehende vorzunehmen. Tatsachlich aber kdnnen die Prozesse 
der Reproduktion, der Produktion und der Beachtungserregung 
auch auseinander treten und unabhangig vom Vorgang der 
.Wahmehmung den Verlauf des Seelenlebens bestimmen. Ich 
kann jetzt etwas wahmehmen und im nachsten Augenblick 
mich auf etwas besinnen. Fallt mir ein, worauf ich mich 
besinne, so erlebe ich mit vollem BewuBtsein einen Repro- 
duktionsprozeB. Ich kann aber auch in einem sogenannten 
Vexierbild die Umrisse einer bestimmten Gestalt suchen. Sehe 
ich endlich, was ich suche, so erlebe ich ebenso bewuBt 
einen ProduktionsprozeB. Oder ich betrachte ein Bild, das 
mir anfangs ziemlich gleichgiiltig ist, solange, bis es end
lich mir seine Schonheit offenbart, ein lebhaftes Gefallen in 
mir hervorruft. Auch diesen Vorgang der Gefiihlserregung, 
der wiederum im BewuBtsein unverschleiert hervortritt, be- 
zeichnen wir ais ProduktionsprozeB. Der Unterschied von 
Reproduktion und Produktion wird im folgenden noch deut- 
licher gemacht werden. Einstweilen sei nur bemerkt, daB wir 
von Reproduktion da sprechen, wo ein BewuBtseinsvorgang 
einen andern herbeifiihrt, mit dem er durch friiheres Bei- 
sammensein verkniipft ist, wahrend wir Produktion jede Er- 
zeugung eines psychischen Prozesses durch einen andern 
nennen, die nicht auf einer z u f a l l i g  (durch gelegentliches 
Zusammentreffen im BewuBtsein) gestifteten Verkniipfung 
zwischen beiden beruht, sondern die ebenso stattfinden miiBte, 
wenn der erzeugende und der erzeugte BewuBtseinsinhalt uber- 
haupt zum erstenmal im Seelenleben auftreten wiirden.

Ebenso wie der Reproduktions- und der Produktions- 
vorgang kann endlich auch der ProzeB der Beachtungserregung

D i i r r ,  P a d a g o g i k .  7
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isolłert im BewuBtsein hervortreten. Ich kann z. B. irgend 
einen Gegenstand nach gewissen Gesichtspunkten betrachten. 
Dabei wandert meine Aufmerksamkeit von einem Teil des 
Gegenstandes zum andern. Diese Aufmerksamkeitswanderung 
erscheint uns ais eine besondere Form bewuBten Geschehens.

Die bisher angefiihrten Beispiele sind nun alle so ge- 
wahlt, dafi es scheinen konnte, ais ob die Vorgange der Re
produktion, der Produktion und der Beachtungserregung nur 
in Form von Willenshandlungen im BewuBtsein hervortreten 
kónnten. Das ist aber nicht der Fali. Wir wollen daher das 
psychisch bedingte, ais ProzeB uns zum BewuBtsein kom- 
mende Geschehen nach folgendem Schema einteilen:

Unwillkiirliches Geschehen Willkiirliches Geschehen

Reproduktion, Produktion, 
Beachtungserregung

Reproduktion, Produktion, 
Beachtungserregung

Beim W a h r n e h m u n g s v o r g a n g ,  bei dem die Ab- 
hangigkeit von Physischem die psychische Bedingtheit bei 
weitem uberwiegt, spielt der Gegensatz des Unwillkiirlichen 
und des Willkurlichen keine besondere Rolle.

Im ganzen haben wir nun folgende Ubersicht iiber die 
Tatsachen des BewuBtseinslebens gewonnen:

Erlebnisse des Erlebnisse des 
InhaltsbewuBtseins Beziehungsbewufltseins

Erlebnisse des 
ZustandsbewuBtseins

Intensitat der Qualitat der 
Empfindung Empfindung

Intensitat des Qualitat des 
Gefiihls Gefiihls

Apperzeptive Erlebnisse Perzeptive Erlebnisse

Vorstellungen Gedanken

Wahrnehmungsvorst., Erinnerungsvorst.,
Phantasievorst.

Physisch bedingtes 
Bewufltseinsgeschehen

I
W  ahrnehmungsprozesse

Psychisch bedingtes Bewufitseinsgeschehen

Unwillkiirliches Willkiirliches

Reproduktion, Produktion, Beachtungs
erregung

Eine Einteilung der Psychologie auf Grund dieser Uber
sicht der BewuBtseinstatsachen wiirde sich sehr kompliziert 
gestalten und zu manchen Wiederholungen notigen. Wenn 
wir z. B. die Empfindungen in ihrer Abhiingigkeit von den
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Reizen betrachten, so untersuchen wir eben damit das Wesen 
des physisch bedingten BewuBtseinsgeschehens. Die Lehre von 
der Entstehung der Erlebnisse des BeziehungsbewuBtseins und 
der Gefiihle ist ein Teil der Lehre von der Produktion. In 
der Besprechung der apperzeptiven Erlebnisse miissen wir die 
Behandlung des Vorgangs der Beachtungserregung vorweg- 
nehmen usw. Diesen Schwierigkeiten kónnten wir hóchstens 
dadurch entgehen, daB wir zunachst die bloBe „Phanomeno- 
logie“ des seelischen Geschehens und hinterher die Lehre 
von den psychischen Funktionszusammenhangen behandelten. 
Ais Phanomenologie bezeichnet man namlich die rein be
schreibende im Gegensatz zur erklarenden Psychologie. Aber 
der Gegensatz von Beschreibung und Erklarung ist sehr un- 
klar. Die Erklarung besteht ja in nichts anderem ais in der 
Ahgabe, durch welche Ursache irgend eine Wirkung hervor- 
gebracht wird (wofern man unter Erklarung nicht gar bloB 
die Berufung auf einen anerkannten, allgemeineren Satz zur 
Stiitze einer spezielleren Behauptung oder das Umgekehrte, 
kurz die Angabe von logischen Griinden [im Gegensatz von 
wirkenden Ursachen] verstehen will). Ein Satz, durch den 
der Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen festgestellt 
wird, unterscheidet sich aber seinem Inhalt nach kaum von 
einer Beschreibung. Es ist nicht einzusehen, warum Sukzessions- 
zusammenhange nicht ebensogut sollen beschrieben werden 
konnen wie Gleichzeitigkeitszusammenhange oder wie die ein- 
zelnen Glieder solcher Zusammenhange.

Ein Unterschied besteht nur in der Art der Gewinnung 
von beschreibenden und erklarenden Satzen. Wahrend man 
namlich eine B e s c h r e i b u n g  geben kann, sobald man einen 
Komplex von gleichzeitigen oder aufeinander folgenden Pro- 
zessen nur e in  m ai erfaBt hat, bedarf es zur E r k l a r u n g ,  
zur Angabe von Kausalbeziehungen, oder sagen wir allge- 
meiner zur Angabe von funktionellen Abhangigkeiten, der 
Vergleichung m e h r e r e r  Beobachtungen. Es ereignet sich 
sehr vieles z u f a l l i g  gleichzeitig oder nacheinander und die 
Beschreibung hat nichts anderes zu tun ais zu konstatieren, 
was jeweils ist und geschieht. Aber die Erklarung sucht 
aus der Menge der zufiilligen die notwendigen Verbindungen 
zu gewinnen. Sie fragt, wenn sie erst einmal ein Zusammen- 
treffen von a und b konstatiert hat: Kann a niemals sein, 
wenn nicht b ist und findet sich a stets, wenn b auftritt oder 
ist etwa b nirgends zu konstatieren, wo a fehlt und stets da,
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wo a gegeben ist? Je nachdem die erste oder die zweite 
dieser Fragen bejaht werden kann, gilt b ais die Bedingung 
von a pder a ais die Bedingung von b. Wir sagen „Bedingung11 
und nicht „Ursache“, weil wir den Begriff der erklarenden! 
Wissenschaft noch etwas weiter fassen wollen, so daB dar- 
unter nicht nur die Untersuchung von Kausalbeziehungen, 
sondern die Feststellung von funktionellen Abhangigkeitem 
iiberhaupt verstanden werden soli. Zwischen der Gestalt und 
der Winkelsumme des Dreiecks besteht z. B. eine notwendige 
Funktionsbeziehung: Wenn eine Figur ein Dreieck ist, so be- 
tragt die Winkelsumme 2 R, und wenn in einer Figur die 
Winkelsumme 2 R betragt, so ist die Figur ein Dreieck. Man 
kann aber nicht sagen, daB die Figur die Ursache der Winkel
summe sei oder umgekehrt. Die Psychologie hat es sehr 
haufig mit der Feststellung solcher Funktionsbeziehungen zu 
tun, die keine Kausalbeziehungen sind. Dabei ist es nicht 
notig, daB die funktionelle Abhangigkeit eine gegenseitige ist. 
Es kann auch ein a, das Bedingung, aber nicht Ursache ist, 
einen Vorgang b notwendig mit sich fiihren, ohne daB der 
Vorgang b ebenso notwendig a in seiner Begleitung haben, 
muBte. So bezeichnen wir z. B. in der Psychologie die Neu- 
heit eines Erlebnisses ais Bedingung eines hoheren BewuBt- 
heitsgrades, den hoheren BewuBtheitsgrad aber nicht ais Be
dingung der Neuheit. Von einer Kausalbeziehung kann dabei 
keine Rede sein. Trotzdem besteht einseitige Abhangigkeit.

Wir konnen also sagen: Die erklarende Psychologie hat 
es mit der Feststellung von Funktionsbeziehungen (von Ge- 
setzen des Seelenlebens) zu tun. Dann bleibt fiir die be- 
schreibende Psychologie, fiir die sogenannte Phanomenologie 
nur die negative Bestimmung iibrig, daB sie sich um die 
Funktionsbeziehungen nichts kummere. Daraus folgt aber, 
daB die Phanomenologie, soweit sie wissenschaftliches Inter- 
esse besitzt, in der erklarenden Psychologie enthalten, daB 
es daher unzweckmaBig ist, die beiden auseinander zu reiBen.

Aus diesen Uberlegungen und aus der Erwagung, wie 
die Gesamtheit der BewuBtseinstatsachen moglichst ohne viel 
Wiederholungen und padagogischen Zwecken moglichst an- 
gemessen behandelt werden konne, ist die folgende Einteilung 
der Psychologie erwachsen.

i. Die Lehre von der physischen Bedingtheit der Emp- 
findungen (Lehre von der Sinnlichkeit).
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2. Die Lehre von der Verarbeitung der Empfindungen 
zu Vorstellungen (von der Produktion der Erlebnisse 
des BeziehungsbewuBtseins in der Vorstellung), (Lehre 
vom Anschauungsvermogen).

3. Die Lehre vom Behalten und von der Reproduktion 
(Lehre vom Gedachtnis).

4. Die Lehre von der Phantasietatigkeit (Lehre von der 
Phantasie).

5. Die Lehre vom Denken (Lehre vom Verstand).
6. Die Lehre von der Aufmerksamkeit.
7. Die Lehre vom Gefiihl, (vom ZustandsbewuBtsein, von 

der Produktion der Gefiihle, von den Gemiitsbewegun- 
gen), (Lehre vom Gemiit).

8. Zusammenfassende Lehre vom Wollen (Lehre vom 
Willen).

B. Die Lehre von der Sinnlichkeit.
Wir unterscheiden folgende zusammengehorige Gruppen 

von Sinnesempfindungen: 1. Gesichtsempfindungen, 2. Ge- 
hórsempfindungen, 3. Geruchsempfindungen, 4. Geschmacks- 
empfindungen, 5. Tastempfindungen, 6. Temperaturempfin- 
dungen, 7. Schmerzempfindungen, 8. Muskel-, Sehnen- und 
Gelenkempfindungen (die aber ihrer Beschaffenheit nach viel- 
leicht zu den Tastempfindungen gerechnet werden miissen),
9. Labyrinthempfindungen, 10. Organempfindungen (die aber 
wahrscheinlich weiterer Gruppeneinteilung fahig und bediirftig 
sind).

a) D ie  G e s i c h t s e m p f i n d u n g e n . 1)
Der Qualitat der Gesichtsempfindung entspricht die Farbę, 

der Intensitat die Helłigkeit des gesehenen Objekts. Die 
Schwarz-, Grau- und WeiBempfindungen, die sogenannten 
reinen Helligkeitsempfindungen, miissen zwar ebenso wie die 
verschieden hellen Rot-, Griinempfindungen usw. ais qualitativ

i) Genaueres iiber die Gesichtsempfindungen bei H. v. Helmholtz: Hand- 
buch der physiologischen Optik (2. Aufl. 1885— 1896). J . 
sichtsempfindungen und ihre Analyse. (1882.) E. Herińg;
Lehre vom Lichtsinn (bis jetzt I. u. 2. Lieferung, Leipzig, E n gc^ an n , 
und 1907).

V SuholkfcnK-
V *  l y g ^
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gleichartig und nur der Intensitat nach verschieden bezeichnet 
werden. Aber es liegt eine gewisse Schwierigkeit fur unser 
Denken darin, die Farblosigkeit iiberhaupt ais Qualitat auf- 
zufassen. Die Farbenempfindungen weisen auBer Helligkeits- 
und Farbenunterschieden noch eine Art von Differenzen auf, 
die wir ais Differenzen der Sattigung bezeichnen. So kann 
ein Rosa und ein Tiefrot in Helligkeit und Farbenton iiber- 
einstimmen und doch sehr verschieden sein. Wir sagen dann, 
das Rosa sei weniger gesattigt. Die farblosen Empfindungen: 
besitzen die Sattigung o.

Der adaquate Reiz flir die Gesichtsempfindungen ist das 
Licht, welches auf die lichtempfindlichen Teile des Auges 
fallt. Es kónnen aber Gesichtsempfindungen auch durch an- 
dere (inadaąuate) Reize (z. B. einen Schlag aufs Auge, Blut- 
zirkulation in den lichtempfindlichen Teilen usw.) hervor- 
gerufen werden. Den physikalischen LichtprozeB veranschau- 
lichen wir uns in Gestalt einer Wellenlinie, an der wir Wellen
lange, Wellenhohe (Amplitudę) und Schwingungsform unter- 
scheiden. Wenn ein Punkt der AuBenwelt nur Licht e i n e r  
bestimmten Wellenlange (einfaches Licht) aussendet, so laBt 
sich der von ihm angeregte LichtprozeB veranschaulichen 
durch eine sogenannte Sinuskurve, die regelmaBigste Form 
der Wellenlinie. Wir konnen daher auch sagen: Einfachem 
Licht (wie es uns beispielsweise in den Farben des Regen- 
bogens, im Spektrum gegeben ist) entspricht die regelmaBige 
Schwingungsform, die wir Sinusschwingung nennen. Zu- 
sammengesetztem Licht entsprechen kompliziertere Schwin- 
gungsformen, die sich mathematisch stets in eine Anzahl von 
Sinusschwingungen verschiedener Wellenlange auflosen lassen, 
wie sie auch physikalisch nichts anderes bedeuten ais einen 
Ausdruck der Tatsache, daB ein und dasselbe in Lichterregung 
befindliche Teilchen gleichzeitig verschiedenen (d. h. zu Sinus
schwingungen von verschiedener Wellenlange Veranlassung 
gebenden) AnstoBen gehorchen muB.

Es gelten nun folgende Abhangigkeitsbeziehungen zwi- 
schen den Gesichtsempfindungen und den physikalischen 
Lichtreizen:

i. Der Wellenlange des sichtbaren Lichtes entspricht die 
Qualitat der Farbenempfindung d. h. wir sehen nach- 
einander Rot, Orange, Gelb, Grim, Blau oder Violett, 
wenn die Wellenlange der dem einfachen Licht ent-
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sprechenden Sinusschwingung von etwa 700 Milliontel 
Millimeter ( f i f i )  bis auf etwa 400 m i  allmahlich ver- 
kiirzt wird. Im Spektrum sehen wir diese Farben neben- 
einander vom „langwelligen“ Ende (dem Rot) bis zum 
„kurzwelligen" (dem Viołett).

2. Der Wellenhohe (der Amplitudę) entspricht die Inten
sitat der Lichtempfindung d. h. jede einfache Farba 
erscheint um so heller, je gróBer die Amplitudę der 
zugehorigen Sinusschwingung ist.

3. Der Schwingungsform entspricht die Sattigung der 
Lichtempfindung d. h. einfaches Licht (Sinusschwingung) 
ruft die am meisten gesattigten Empfindungen hervor 
(wie wir sie haben, wenn wir ein Sonnenspektrum im 
dunkeln Zimmer betrachten). Mit der Zusammensetzung 
des Lichts (der Anderung der Schwingungsform) nimmt 
die Sattigung der Empfindung ab: Eine Kombination 
aus Licht aller moglichen Wellenlangen erscheint uns 
ais WeiB oder Grau (von der Sattigung o).

4. Die Wellenlange des Lichts ist aber auch nicht ohne 
EinfluB auf die Intensitat der Farbenempfindung. Dieser 
Satz erscheint selbstverstandlich, wenn man bedenkl, 
daB die physische Energie des Lichtprozesses nicht 
bloB eine Funktion der Amplitudę, sondern auch eine 
Funktion der Haufigkeit ist, mit welcher dieselbe 
Schwingung in der Sekunde sich wiederholt, und wenn 
man annimmt, daB die Intensitat der Empfindung ab- 
hangig sei von der Energie des Reizprozesses. Es ist 
namlich die Haufigkeit der Schwingung in der Sekunde 
(die Schwingungszahl) annahernd (fur den luftleeren 
Raum genau) umgekehrt proportional der Wellenlange. 
Die gróBten Wellen entsprechen mit andern Worten 
der kleinsten Geschwindigkeit oder der groBten Lang- 
samkeit des Lichtprozesses. Also sołlte man annehmen, 
daB das langwellige Ende des Spektrums bei gleicher 
Amplitudę dunkler erscheine ais das kurzwellige. Das 
ist aber nicht der Fali. Eine einfache Abhangigkeits- 
beziehung zwischen der Empfindungsintensitat und der 
physikalischen Energie des Reizprozesses besteht nicht. 
Dagegen gibt es eine sogenannte spezifische Hellig- 
keit der Farben. Das Gelb des Spektrums erscheint 
z b . unter gewohnilchen Umstanden h e l l e r  ais das
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Yiolett und wiirde auch noch heller erscheinen, wenn 
beiden die gleiche physikalische Energie entsprechen 
wiirde. Diese spezifische Helligkeit, die sich bei gleichem 
Amplitudenverhaltnis der Reize andert, wenn die Inten- 
sitat derselben sehr stark herabgesetzt wird (Purkinje- 
sches Phanomen), betrachten wir ais Ausdruck der Ab- 
hangigkeitsbeziehung zwischen Wellenlange und Emp- 
findungsintensitat.

5. Die Amplitudę beeinfluBt neben der Empfindungs- 
intensitat in gewissem Umfang auch die Sattigung. Sehr 
helle und sehr dunkle r e i n e  Farben erscheinen nicht 
tnehr farbig, sondern farblos. Unter dem Dunkelspek- 
trum versteht man ein sehr lichtschwaches Spektrum, 
in dem natiirlich physikalisch lauter reine Farben ent- 
halten sind, das uns aber nur ais ein Band aus dunk- 
leren und helleren grauen Streifen erscheint.

6. Von der Schwingungsform endlich kann neben der 
Sattigung auch der Farbenton abhangig sein, d. h. 
durch Mischung von Licht kann unter Umstanden nicht 
eine Mischfarbe erzeugt werden, die mit einer der bei
den Komponenten im Farbenton iibereinstimmt und 
nur in der Sattigung von ihr sich unterscheidet. Mi
schung von Licht verschiedener Wellenlange (die Zu- 
sammensetzung verschiedener Sinusschwingungen zu 
einer komplizierteren Schwingungsform) ergibt vielmehr 
zuweilen eine Resultante, die von ihren Komponenten, 
auch dem Farbenton nach sich unterscheidet. Farben, 
bei dereń Mischung der Farbenton einer der Kom
ponenten erhalten bleibt, die sich nur in der Sattigung 
beeinflussen und farbloses Licht ergeben, wenn sie im 
richtigen Verhaltnis gemischt werden, heiBen Kom- 
plementarfarben, und zwar gibt es zu jeder Farbę eine 
Komplementarfarbe. (Am bekanntesten sind die Kom- 
plementarverbindungen eines gewissen Rot mit einem 
gewissen Grim und eines gewissen Gelb mit einem 
gewissen Blau). Wird eine Farbę mit einer andem 
gemischt, die im Spektrum weniger weit von ihr ent- 
femt ist ais ihre Komplementarfarbe, so entsteht eine! 
Zwischenfarbe, die dem Farbenton (nicht  der  S a t t i 
gung)  nach einer Farbę gleich ist, die im Spektrum 
zwischen den in die Mischung eingehenden Kompo
nenten liegt. Mischt man die Enden des Spektrums,
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so entstehen Farben, die im Spektrum gar nicht ent- 
halten sind, die sogenannten Purpurtóne.1) Mischt man 
Farben, die im Spektrum weiter voneinander entfemt 
sind ais Komplementarfarben, so liegt die Mischung 
zwischen der weiter im Innern des Spektrums liegen- 
den Komponentę und dem ihr zunachst befindlichen 
Ende des Spektrums.

Was die Gesetze der Farbenmischung anlangt, so muB 
man iibrigens wohl unterscheiden zwischen der Mischung ein- 
facher und der Mischung zusammengesetzter Lichter, ferner 
zwischen der Mischung, die tatsachlich eine Addition und 
derjenigen, die eigentlich eine Subtraktion von Lichtem ist. 
Eine Mischung einfacher Farben nehmen wir vor, wenn wir 
Spektralfarben nach den Gesetzen der Brechung oder der 
Reflexion in einem Punkt der AuBenwelt vereinigen. Durch 
solche Mischung spektralreiner Farben kann man die Richtig- 
keit der obigen Satze ohne weiteres feststellen. Wenn wir 
dagegen das Licht einer roten und einer griinen Lateme 
auf denselben Fleck fallen lassen, so miissen wir bedenken, 
daB die meisten farbigen Lichtąuellen nicht einfaches, son- 
dem zusammengesetztes Licht aussenden. Wir mischen also 
in diesem Fali in der Regel, nicht bloB rotes und griines Licht 
sondem Licht aller móglichen Wellenlangen. Doch findet 
hier (wenn wir das Licht beider Laternen auf eine weiBe 
Wand fallen lassen) immer noch Mischung durch Addition 
statt. Wenn wir die Komponenten kennen, so konnen wir 
nach den obigen Satzen auch hier die Wirkung vorausbe- 
rechnen. Anders aber liegen die Verhaltnisse bei der so
genannten Pigmentmischung, wie sie bei der Farbenherstel- 
lung des Malers eine Rolle spielt. Eine Pigmentfarbe er- 
ścheint uns farbig, weil sie Licht verschiedener Wellenlangen 
absorbiert und nur Licht von einer bestimmten oder (in der 
Regel) von einigen Wellenlangen in unser Auge wirft. Mischt 
nun der Maler beispielsweise Gelb und Blau, so vereinigt er 
zwei Substanzen, von denen die eine alle blauen und die 
andere alle gelben Strahlen verschluckt. Wiirde die eine 
nur gelbes und die andere nur blaues Licht unverschluckt

J) Dieselben treten gelegentlieh am Regenbogen hervor, entstehen aber 
auch hier aus der Mischung des Violettendes des einen mit dem Rotende 
eines zweiten daneben befindlichen Regenbogens, sind also niemals reine 
Spektralfarben.
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lassen, so wiirde die Kombination aus beiden gar kein Licht 
mehr zuriickwerfen. Es wiirde also aus der Mischung von 
Gelb und Blau Schwarz entstehen, nicht durch Addition, son- 
dem durch gegenseitige Vernichtung. Gewohnlich aber re- 
flektieren sowohl die gelben ais auch die blauen Pigment- 
farben neben den gelben bzw. blauen auch griine Strahłen. 
Infolgedessen erscheint die Mischung aus Gelb und Blau nach 
der gegenseitigen Vernichtung des gelben und des blauen 
Lichtes griin.

Damit haben wir die wichtigsten Tatsachen der Abhangig- 
keit der Gesichtsempfindungen von der Beschaffenheit der 
(adaąuaten) physikalischen Reize kennen gelernt. Nun darf 
man aber nicht glauben, daB im Gebiet des Gesichtssinns den 
gleichen physikalischen Bedingungen stets dieselben Empfin- 
dungseffekte entsprechen. Es zeigt sich vielmehr gerade hier 
neben der Abhangigkeit von den Reizen eine besonders weit- 
gehende Abhangigkeit von physiologischen Verhaltnissen, be
sonders vom Zustand des Sinnesorgans.

Das Organ der Gesichtsempfindungen sind die beiden 
Augen, zwei mit glashellen brechenden Substanzen erfiillte 
kleine photographische Kammern, die durch das System der 
sechs Augenmuskeln im Kopf so gedreht werden kónnen, 
daB ein fbuertes Objekt beidseitig auf ungefahr denselben 
Stellen des Hintergrundes sein Bild entwirft. Da, wo sich ein 
fixierter Punkt in beiden Augen abbildet, etwa in der Mitte 
des Augenhintergrundes, ist die mit der feinsten Empfindlich- 
keit ausgestattete Stelle der photochemisch erregbaren und 
die photochemische Erregung in den empfindungerzeugenden 
NervenprozeB ubertragenden „photographischen Platte“ , der 
Netzhaut (Retina), namlich die sogenannte Stelle des deut- 
lichsten Sehens oder der gelbe Fleck. Die Linie, durch die 
man sich einen fixierten Punkt mit seinem Bild auf der Stelle 
des deutlichsten Sehens verbunden denken kann, heiBt Ge- 
sichtslinie. Wenn die Augen so gestellt sind, daB die Ge- 
sichtslinien miteinander einen (nicht unendlich kleinen) Winkel 
bilden, so spricht man von Konvergenz der Augen. Solche 
Konyergenz tritt immer ein, wenn ein nicht in sehr groBer 
Entfemung gelegenes Objekt fixiert wird. Die Verbindungs- 
linien von Bildpunkten, die nicht gerade dem Fixationspunkt 
entsprechen, und den zugehorigen Objektpunkten heiBen 
Blicklinien. Die Gesichtslinie ist also eigentlich eine ausge- 
zeichnete Blicklinie. Der Schnittpunkt der zu verschiedenen
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Objektpunkten gehorigen Blicklinien hinter der Augendffnung 
(der Pupille) heiBt Knotenpunkt des Auges.1) Damit das Bild, 
welches ein fixiertes Objekt in verschiedener Entfernung von 
den Augen entwirft, stets gleich scharf sei, kann der wich- 
tigste der lichtbrechenden Apparate, die Kristallinse, in ihrer 
Wólbung verandert werden durch einen Muskel im Augen- 
innern (den Ciliarmuskel), dessen Kontraktion sie abflacht, 
wahrend sie beiRelaxation diesesMuskels infolge derElastizitat 
ihrer Umhiillung die natiirliche Wolbung annimmt. Der Pro
zeB der Linseneinstellung heiBt Akkommodation. Erwahnt 
sei schlieBlich noch, daB eine in beiden Augen nasenwarts 
vom gelben Fleck gelegene Stelle des Augenhintergrundes, 
wo der Sehnerv (Optikus) die Netzhaut durchbricht, um von 
innen her seine Fasern in dieselbe zu versenken, lichtun- 
empfindlich ist und deshalb blinder Fleck genannt wird.

Betrachten wir nun kurz die wichtigsten Tatsachen, in 
denen die Abhangigkeit der Gesichtsempfindungen von physio- 
logischen Bedingungen hervortritt. Da haben wir zu kon- 
statieren:

i. Die Wirkung eines Reizes wird modifiziert durch die 
Nachwirkung vorausgehender Erregungen. Der NervenprozeB 
der Lichterregung beginnt natiirlich nicht in demselben Augen- 
blick, wo der Lichtreiz die Netzhaut trifft, sondern es bedarf 
einer gewissen Zeit, bis der physikalische ProzeB in den Nerven- 
prozeB sich umsetzt und bis die Empfindung beginnt. Uber die 
GroBe dieser Zeit weiB man Genaueres nicht. Der physiolo- 
gische ProzeB und die Empfindung dauern aber nicht bloB 
solang iiber das Aufhoren der Lichterzeugung hinaus, ais sie 
spater beginnen sondern sie fiillen im Ganzen fnehr Zeit aus 
wie die physikalische Reizeinwirkung. Man spricht deshalb 
von einer N a c h d a u e r  der Gesichtsempfindung, die beson- 
ders bei sehr kurz dauernden Reizen (z. B. iiberspringenden 
elektrischen Funken) deutlich hervortritt. Wahrend dieser 
Nachdauer wird die Gesichtsempfindung immer schwacher. 
Diese Intensitatsabnahme nach dem Aufhoren der Reizein
wirkung bezeichnet man ais A b k l i n g e n  der Lichtempfin- 
dung. Wenn die Empfindung vollstandig aufgehort hat und 
das Auge ist vor jeder weiteren Lichteinwirkung geschiitzt in

DaC es solche Schnittpunkte (bei genauerer Beriicksichtigung der 
Brechungsverhaltnisse sind es dereń zwei in jedem Auge) geben mufl, erhellt 
aus der hier ais bekannt vorausgesetzten Tatsache, daG in der photographischen 
Kammer ein u m g e k e h r t e s  Bild entsteht.
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vólliger Dunkelheit, so beginnt sie unter Umstanden (namlich 
wenn der Lichtreiz stark und kurzdauemd war) nach einer 
ganz kleinen Weile von neuem, um wieder abzuklingen und 
vielleicht nochmals oder noch mehrmals aufzutauchen. Man 
bezeichnet diese Erscheinungen ais p o s i t i v e  N a c h b i l d e r .  
Wenn die Lichteinwirkung eine langere war, so schlieBt sich 
an die Nachdauer der Empfindung ein Umschlag in die Kom- 
plementarempfindung an. An der Stelle, wo man vorher WeiB 
gesehen hat, zeigt sich ein besonders dunkler Fleck, aus Rot 
wird Griin, aus Gelb wird Blau usw. Man spricht dann von 
einem n e g a t i v e n  N a c h b i l d .

Wenn ein sehr kurzdauemder Reizvorgang sich wieder  ̂
holt, wahrend die Empfindung noch nachdauert (oder wahrend 
ein positives Nachbild vorhanden ist), summiert sich sein 
Effekt zu der GroBe der bereits vorhandenen Erregung. Wenn 
wir das Interwali zwischen den Wiederholungen des Reizes bis 
auf Nuli abnehmen lassen, muB natiirlich die Summation 
nur um so starker sich geltend machen. Einem sehr kurz 
dauemden Reiz entspricht daher eine viel weniger starkę Emp
findung ais einem łanger dauemden von gleicher physikali- 
scher Beschaffenheit. Man bezeichnet die Zunahme der Emp
findung mit der Dauer des Reizes ais das A n s t e i g e n  der 
Empfindung. Nun wachst aber die Intensitat der Empfindung 
nicht ins Unendliche, wenn man einen Reiz ununterbrochen 
einwirken laBt, sondem nach einiger Zeit tritt Ermlidung fur 
die betreffende Empfindung ein. Wenn dann der gleiche Reiz 
noch weiter fortwirkt, so nimmt die Empfindung allmahlich 
ab. ( A b s t e i g e n  der Lichtempfindungen). Wenn ein anderer 
Reiz zu wirken beginnt, sobald das Auge fur einen Reiz er- 
miidet ist, so treten eigenartige Erscheinungen ein. Ist das 
Auge durch farbloses Licht (WeiB oder helles Grau) ermudet 
und blickt auf eine farbige Flachę, so erscheint diese Flachę 
im Farbenton ungeandert, aber dunkler ais sie erscheinen 
wiirde, wenn das Auge vorher in der Betrachtung eines schwar- 
zen Grundes ausgeruht hatte. Ist das Auge durch farbiges 
Licht ermudet und blickt in diesem Zustand auf die Komple- 
mentarfarbe zum Ermiidungsreiz, so erscheint diese in prach- 
tiger Sattigung. Betrachtet das durch eine Farbę ermiidete 
Auge einen weiBen oder grauen Gegenstand, so erscheint der- 
selbe in der Komplementarfarbe. Es zeigen sich also die 
negativen Nachbilder nicht nur, wenn das Auge nach lan- 
gerer Farbenreizung vor Lichteinwirkung iiberhaupt geschiitzt
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wird, sondern auch bei Reizung durch farbloses Licht nach 
langerer Farbenreizung. Betrachtet endlich das durch eine 
Farbę ermiidete Auge einen andersfarbigen (aber nicht kom- 
plementar gefarbten) Gegenstand, so sieht es denselben in der 
Zwischenfarbe zwischen seiner eigentlichen Farbung und der 
Komplementarfarbe des Ermiidungsreizes.

Dies ist ein Fali der sogenannten physiologischen Farben- 
mischung. Gewohnlich versteht man aber unter der physiologi
schen Farbenmischung den ProzeB, der auf der Nachdauer 
der Erregung (bzw. auf dem Hervortreten eines positiven 
Nachbilds nach kurzdauernder Reizung) beruht. Da namlich 
die physiologische Erregung die physikalische Einwirkung 
iiberdauert, so ist es fur Farbenmischungszwecke in gewisser 
Flinsicht gleichgiiltig, ob man die zu mischenden Lichter gleich- 
zeitig oder rasch nacheinander ins Auge wirft. Wenn man 
daher eine in verschiedenfarbige Sektoren eingeteilte Kreis- 
scheibe geniigend rasch rotieren laBt, so sieht man das Er- 
gebnis der Mischung (abgesehen von der Helligkeit) ganz 
ebenso ais wenn man eine weiBe Flachę gleichzeitig mit den 
zu mischenden Lichtern bestrahlen wiirde. Die Helligkeit des 
Gemisches im ersteren Falle ist so groB, ais ob die Hellig
keit der Sektoren gleichmaBig iiber die ganze Flachę ver- 
teilt ware. (Talbotsches Gesetz.) Einen dritten Fali von 
physiologischer Farbenmischung werden wir weiterhin noch 
kennen lemen.

Das Gegenstiick zu den oben geschilderten Ermiidungs- 
erscheinungen, wenigstens zu den Erscheinungen der Ermti- 
dung durch farbloses Licht, sind die Tatsachen, die sich be- 
obachten lassen bei der sogenannten Dunkeladaptation. Nach 
langerem Aufenthalt in der Dunkelheit erscheinen bekannt- 
lich alle Gegenstande heller: Man sieht, was man vorher nicht 
gesehen hat, man wird geblendet von maBigen Hellig- 
keiten usw.

2. Neben diesen Tatsachen der Modifikation von Reizungs- 
effekten durch die Folgen v o r a u s g e h e n d e r  Beeinflussung 
des Sinnesorgans haben wir nun weiter zu erwahnen Tat
sachen der Beeintrachtigung des einfachen Abhangigkeitsver- 
haltnisses zwischen Lichtreiz und Gesichtsempfindung durch 
den E i n f l u B g l e i c h z e i t i g e r E r r e g u n g v e r s c h i e d e n e r  
T e i l e  des Sehorgans. Es sind dies die Tatsachen des Kon- 
trastes und der Irradiation. Ein graues Papier auf einem roten 
Grund erscheint griin, ein griines besonders schon gesattigt,
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kurz eine groBere (sogenannte induzierende) Flachę beeinfluBt 
eine kleinere, von ihr umschlossene (sogenannte induzierte) 
so ais ob zu der letzteren die Komplementarfarbe der ersteren 
gemischt wiirde. Das ist das Gesetz des Kontrastes. Die 
Irradiation besteht darin, daB zwei nahe beieinander liegende 
Teile der Netzhaut, die in verschiedenem Sinn erregt werden, 
einander wechselseitig im Sinne der eigenen Erregung (n i c h t 
der Komplementarerregung) beeinflussen. Wenn z. B. ein Maler 
rotę und blaue Flecken nebeneinanider setzt, um fur den nicht 
allzu nahe an das Gemalde herantretenden Betrachter den 
Eindruck einer gleichmaBig violett gefiirbten Flachę hervor- 
zurufen, so macht er Gebrauch vom Irradiationseffekt. (Wei- 
terer Hauptfall physiologischer Farbenmischung.)

3. Endlich habenwir unter den wichtigsten physiologischen 
Bedingungen der Gesichtsempfindung noch zu erwahnen den 
EinfluB der yerschiedenen Netzhautstellen auf den Effekt der 
Lichtreizung. Nur ein kleiner Teil der Netzhaut in der Mitte 
des Augenhintergrundes ist namlich imstande, uns die Emp- 
findungen aller Farben zu yermitteln. In der Peripherie ist 
die Netzhaut bei jedem Menschen total farbenblind d. h. es 
werden die Farben ais farblose Helligkeiten empfunden, dereń 
Empfindung uns durch die Seitenteile der Netzhaut vermittelt 
wird. Die Helligkeitsyerteilung eines auf den Seitenteilen der 
Netzhaut sich abbildenden Spektrums, welches der Farblosig- 
keit nach ganz dem Dunkelspektrum entspricht, ist ebenfalls 
ganz dieselbe wie im Dunkelspektrum. Es erscheint also nicht 
da das hellste Grau, wo im farbigen Spektrum die hellste 
Farbę liegt, sondern das Maximum der Helligkeit ist gegen 
das Violettende hin yerschoben (Purkinjesches Phanomen). 
Zwischen der total farbenblinden und der farbentiichtigen 
Region der Netzhaut liegt eine Zonę, die rot-griin-blind ist. 
Die Rot-Grun-Blindheit besteht darin, daB ein gewisses Blau- 
Grtin und das dazu komplementare Purpur ais farbloses Grau 
empfunden werden, und daB alle Farben, die dem Violett- 
ende des Spektrums naher liegen ais dem Rotende, den Ein
druck blauer, alle andern den Eindruck gelber Tonę machen, 
im ubrigen aber sich bloB durch Sattigung und Helligkeit 
unterscheiden. Nun gibt es bekanntlich viele Menschen, bei 
denen auch das Zentrum der Netzhaut rot-griin-blind ist. Das 
sind die meisten der sogenannten Farbenblinden. Einige 
wenige gibt es auch, dereń ganzes Sehorgan total farbenblind 
ist. Die gewohnliche Farbenblindheit kann man leicht fest-
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stellen, dadurch daB man einer Anzahl von Individuen ge- 
farbte Wollfaden in allen moglichen Farben- und Helligkeits- 
nuancen, besonders viel verschiedenartige rotę und griine vor- 
legt, und diejenigen aussuchen laBt, die gleich erscheinen. 
Ein Rot-Griin-Blinder wird bei geniigender Auswahl dann stets 
irgend ein Rot und ein Griin ais gleich bezeichnen, dereń 
Helligkeit fur ihn die gleiche ist und dereń Farbenunterschied 
fiir ihn nicht existiert.

Um die verschiedenen Gesetze der Abhangigkeit der Ge- 
sichtsempfindung von physikalischen und physiologischen Be- 
dingungen in widerspruchslosen Zusammenhang zu bringen 
kann man im Sinne der Heringschen T h e o r i e  der Licht- 
empfindungen annehmen, daB die Sehsinnsubstanz aus drei 
verschiedenen Bestandteilen sich zusammensetzt, die ais Rot- 
Griin-Substanz, ais Blau-Gelb-Substanz und ais Schwarz-WeiB- 
Substanz bezeichnet werden und dereń jede durch Reizeinwir- 
kung zu zwei entgegengesetzten (antagonistischen) Verhaltungs- 
weisen veranlaBt werden kann, die Hering ais Assimilations- 
prozeB und DissimilationsprozeB einander gegeniiberstellt. 
Die meisten Farbenblinden haben nur zwei, die total Farben- 
blinden nur eine von diesen Substanzen und ebenso ist in der 
normalen Netzhaut an der Peripherie nur die Schwarz-WeiB- 
Substanz, in der rot-griin-blinden Ringzone nur die Schwarz- 
WeiB- und die Blau-Gelb-Substanz vertreten. Die meisten 
Farben erregen alle drei Substanzen, auch wenn es sich um 
physikalisch einfache Lichter handelt. Vier bestimmte Farben, 
namlich ein bestimmtes Rot, ein bestimmtes Griin, ein be- 
stimmtes Gelb und ein bestimmtes Blau veranlassen nur zwei 
Substanzen, namlich die Rot-Griin- bzw. die Gelb-Blau-Sub- 
stanz, sowie die WeiB-Schwarz-Substanz zum Dissimilations- 
bzw. AssimilationsprozeB. Die Helligkeit einer Farbę setzt 
sich zusammen aus der Empfindung, die der WeiBerregung 
entspricht und aus der spezifischen Helligkeit bzw. Dunkel- 
heit der Farbenempfindung, die sich zu jener addiert bzw. von 
ihr subtrahiert. Lichtreize von sehr geringer Intensitat er
regen nur die Schwarz-WeiB-Substanz. Die Helligkeitsver- 
teilung im Dunkelspektrum zeigt den EinfluB der verschiedenen 
Lichter auf die Schwarz-WeiB-Substanz unverhiillt durch spezi- 
fische Helligkeit (und Dunkelheit) der Farben. Wird Assimi- 
lations- und DissimilationsprozeB gleichmaBig in einer der 
Farbensubstanzen angeregt, so liefert dieselbe gar keinen Bei- 
trag zur Empfindung. Anders yerhalt es sich mit der Schwarz-
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WeiB-Substanz, die beim Gleichgewicht des Assimilations- und 
des Dissimilationsprozesses Veranlassung gibt zu der Empfin- 
dung eines mittleren Grau. Der AssimilationsprozeB bedingt 
an der Stelle der Netzhaut, wo er stattfindet und in der nach- 
sten Umgebung die Entstehung von Dissimilationsmaterial, 
der DissimilationsprozeB ebenso die Entstehung von Assimi- 
lationsmaterial. Infolgedessen erregt Licht, welches an sich 
imstande ware, beide Prozesse gleichmaBig hervorzurufen, an 
einer vorher in einem oder andern Sinn beeinfluBten Stelle 
hauptsachlich den ProzeB, fiir den das notige Materiał bereit- 
liegt. Die an einer bestimmten Netzhautstelle hervorgerufenen 
Prozesse zeigen endlich noch die Tendenz, nicht nur langere 
Zeit fortzudauern, sondern auch sich iiber die nachste Um
gebung zu verbreiten. Aus diesen Satzen lassen sich all die 
oben erwahnten Tatsachen der Farbenmischung, der Unter- 
schiede im Verhaltnis der Helligkeiten des Heli- und des 
Dunkelspektrums, des An- und Absteigens, sowie des Ab- 
klingens der Lichtempfindungen, der negativen Nachbilder, 
des Kontrastes, der Irradiation und der Farbenblindheit wider- 
spruchslos ableiten.

b) D ie  G e h o r s e m p f i n d u n g e n . * 1)

Der Qualitat der Gehorsempfindung entspricht die Hohe 
des gehorten Schalls, der Intensitat die Starkę desselben. 
AuBer der Hohe und Starkę unterscheiden wir an den Ein- 
driicken des Gehorsinnes noch die Klangfarbe. Darunter ver- 
steht man gewohnlich das, was eine Tonempfindung (im 
engeren Sinn des Worts) und eine Klangempfindung (im 
engeren Sinn des Worts; im weiteren Sinn werden die Worter 
Tonempfindung und Klangempfindung auch synonym ge- 
braucht) bei gleicher Hohe und Starkę verschieden erscheinen 
laBt, bzw. was an den Klangen verschiedener Instrumente bei 
gleicher Hohe und Starkę verschieden ist. Man kann aber 
hierher auch rechnen den verschiedenen Charakter der Klange 
und Gerausche, sowie das, worin die letzteren abgesehen von 
Hohe- und Starkeunterschieden different sein kónnen. Was 
den Gegensatz von Klangen und Gerauschen anlangt, so kann 
man ihn sich am besten anschaulich machen durch die Gegen-

J) Genaueres hieriiber bei H. v. Helmholtz: Die Lehre von den Ton- 
empfindungen (5. Aufl., Braunschweig 1896) und C. Stumpf: Tonpsychologie,
1. u. 2. Bd. (Leipzig, Hirzel, 1883 u. 1890).
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iiberstellung der Vokale und Konsonanten der Sprache. End- 
lich sollte man eigentlich ais Unterschied der Klangfarbe auch 
betrachten die Verschiedenheit zwischen einem Einzelklang 
und einem Zusammenklang, die dann noch empfunden wird, 
wenn der Einzelklang physikalisch (abgesehen von den Inten- 
sitatsverhaltnissen) aus den gleichen Bestandteilen besteht wie 
der Zusammenklang. Die physikalische Ursache der Klang- 
empfindung (im Gegensatz von der Tonempfindung) setzt sich 
namlich aus einer Mehrheit von Bestandteilen (Anregungen 
zu Sinusschwingungen verschiedener Wellenlange, wovon noch 
die Rede sein wird) zusammen, den Partialtónen, wie wir sie 
nennen kdnnen, wenn wir hier den Begriff Ton in physi- 
kalischer Bedeutung gebrauchen. Man kann nun eine Reihe 
von Stimmgabeln gleichzeitig erklingen lassen, dereń jede 
einen Ton erzeugt, der mit einem dieser Partialtone iiberein- 
stimmt. Was man in beiden Fallen hort, ist etwas Verschie- 
denes und zwar besteht die Verschiedenheit nicht in einem 
Unterschied der Intensitat der Empfindungen. Wir sagen 
daher: Ein gehórter Einzelklang und ein gehorter Zusammen
klang unterscheiden sich unter Umstanden nur durch die 
Klangfarbe. Man kónnte auch noch daran denken, die Ver- 
schiedenheit des Harmonischen und des Disharmonischen auf 
einen besonderen Charakter der Gehorsempfindung zu be- 
ziehen. Aber soweit diese Verschiedenheit nicht in dem Fehlen 
oder Vorhandensein der sogenannten Rauhigkeit besteht, ist 
sie wohl nur eine Differenz der an die Gehorsempfindungen 
sich kniipfenden Gefiihle. Die sogenannte Rauhigkeit dagegen 
ist allerdings noch eine besondere Modifikation der Gehors
empfindung, die sich nicht ais Spezialfall der Hohen- oder 
der Intensitatsverhaltnisse betrachten laBt und deshalb wohl 
ais Besonderheit der Klangfarbe angesprochen werden muB. 
Daran wird nichts geandert durch die Erkenntnis vom Zu- 
sammenhang der Rauhigkeit mit den sogenannten Schwe- 
bungen. Die Wahrnehmung der Schwebungen ist nichts an- 
deres ais das BewuBtsein periodisch wiederkehrender Inten- 
sitatsveranderung der Gehorsempfindung. Sie ist selbst keine 
Empfindung und keine Modifikation einer bestimmten Seite 
der Empfindung, sondem ein Akt des VeranderungsbewuBt- 
seins, der durch eine kontiunierliche Reihe der Intensitat 
nach verschiedener Gehorsempfindungen ausgelost wird. Die 
Rauhigkeit der Gehorsempfindung wird nun vielfach bezeichnet 
ais Folgę periodisch wiederkehrender Intensitatsveranderungen

D i i r r ,  Padagogik. 8
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der Gehórsempfindung, die zu schnell verlaufen, um ais Schwe- 
bungen aufgefaBt zu werden. Diese Bezeichnung ist unrichtig, 
wenn sie der Meinung Ausdruck gibt, daB eine kontinuierliche 
Reihe intensiv verschiedener Empfindungen auch bei einer 
Gehórsempfindung von rauhem Charakter tatsachlich vor- 
handen sei, und daB sich auf dieser Reihe das BewuBtsein 
der Rauhigkeit aufbaue. Die Rauhigkeit ist vielmehr ein Cha
rakter, der ebenso zum Wesen der Empfindung, die ihn be- 
sitzt, selbst gehórt, wie Intensitat und Quałitat. Ais merk- 
wiirdige Tatsache der Phanomenologie der Gehórsempfindung 
sei endlich noch erwahnt, daB Klangempfindungen verschie- 
dener Hóhe oft so auffallende Ahnlichkeit miteinander be- 
sitzen, daB sie sehr leicht verwechselt werden. Man nennt 
solche Empfindungen die Empfindungen von Oktaven.

Was die Abhangigkeit der Gehórsempfindungen von phy- 
sikalischen Bedingungen anlangt, so bilden den adaąuaten 
Reiz fur dieselben Luftschwingungen, die mindestens so schnell 
aufeinander folgen, daB zwólf, und die nicht schneller ver- 
laufen, ais daB 50000 in der Sekunde stattfinden. Die Luft
schwingungen sind Horizontalschwingungen: Die schwingen- 
den Teilchen bewegen sich parallel zur Fortpflanzungsrich- 
tung. Aber wenn wir uns denken, daB diese Teilchen ihre 
Bewegung selbst aufzeichnen auf einer senkrecht zu ihrer 
Schwingungsrichtung vorbeigleitenden Schreibflache, so er- 
halten wir wiederum die Veranschaulichung durch eine Wellen- 
linie, an der wir Wellenlange, Wellenhóhe und Schwingungs- 
form unterscheiden kónnen. Die Wellenlange ist umgekehrt 
proportional der Schwingungszahl. Beziiglich der Schwingungs- 
form gilt wiederum der Satz, daB jede periodische Schwingung, 
die nicht selbst Sinusschwingung ist, sich mathematisch in 
Sinusschwingungen auseinander legen und physikalisch aus 
Sinusschwingungen verschiedener Wellenlange, zu denen ein 
und dasselbe schwingende Teilchen gleichzeitig angeregt wird, 
entstanden denken laBt.

Es bestehen nun folgende Zusammenhange zwischen 
Schallreiz und Gehórsempfindung:

1. Die Amplitudę der Schallwelle bestimmt die Intensitat 
der Gehórsempfindung.

2. Der Verschiedenheit der Wellenlange (der veranschau- 
lichenden Schwingungskurve) entsprechen die Ver- 
schiedenheiten der Hóhe des gehórten Schalls.
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3. Von der Schwingungsform ist in derselben Weise die 
Klangfarbe abhangig. Periodische Schwingungen (d. h. 
Schwingungen mit gleichbleibender Schwingungsform) 
und solche, dereń Schwingungsform sich sehr langsam 
andert (wie z. B. der Schall der Glocken) rufen' Ton- 
empfindungen, unperiodische Schwingungen mit rasch 
sich andernder Schwingungsform, Gerauschempfindun- 
gen hervor. Der Sinusschwingung entspricht die Emp- 
findung, die man Tonempfindung im engeren Sinne 
(zum Unterschied von der Klangempfindung) nennt; 
komplizierteren periodischen Schwingungsformen korre- 
spondiert die Klangempfindung (im engeren Sinne). 
Den Verschiedenheiten der Schwingungsform, die der 
Zusammensetzung aus Sinusschwingungen von verschie- 
denem Verhaltnis der Wellenlangen entsprechen, korre- 
spondieren die Klangfarbenunterschiede der Kliinge ver- 
schiedener Instrumente. Den Verschiedenheiten der 
Schwingungsform, die der Zusammensetzung aus 
Sinusschwingungen von jeweils dem gleichen Ver- 
haltnis der Wellenlangen aber verschiedenem Ampli- 
tudenverhaltnis entsprechen, korrespondieren die Diffe- 
renzen der Empfindungen von Klangen, die sich aus 
den gleichen Partialtonen zusammensetzen, sowie die 
Unterschiede des Eindrucks von Einzelklangen und Zu- 
sammenklangen iibereinstimmenden Aufbaus.

4 Die Wellenlange bestimmt insofern auch die Intensitat 
der Gehórsempfindung ais mit Verkiirzung derselben 
(mit der Zunahme der Schwingungszahl) bei gleich
bleibender Amplitudę die Starkę der Gehórsempfindung 
zunimmt.

5. Der Empfindung einer hóheren Oktave entspricht phy- 
sikalisch eine Schwingung von halber Wellenlange. 
Uberliaupt zeichnen sich die Verhaltnisse der Wellen
langen, denen die Empfindungen harmonischer Inter- 
valle entsprechen, durch Einfachheit aus. ( 2 : 1 =  Ok- 
tave; 3 : 2  =  Quint; 4 :3  =  Quart; 5 :4  =  groBe Terz; 
5 :3  =  kleine Terz.)

Weiter haben wir zu betrachten die Abhangigkeit der 
Gehórsempfindungen von physiologischen Bedingungen. Da 
miissen wir von vornherein konstatieren, daB keine so weit- 
gehende Modifikation der Effekte der Reizeinwirkung durch
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den jeweiligen Zustand des Gehórorgans stattfindet wie im 
Gebiet des Gesichtssinn.

Das Gehórorgan besteht aus einer Anzahl von Apparaten 
zur Aufnahme und Ubertragung der Schwingungen der AuBen- 
welt. Die Ubertragung des physikalischen Prozesses in den 
NervenprozeB findet statt in der sogenannten Basilarmembran, 
einem spiraligen Band, das in der Schnecke des Ohres auf- 
gewunden ist, merkwiirdige bogenartige Gebilde tragt (Corti- 
sches Organ) und von Flussigkeit umspiilt wird. Man kann 
diesen wichtigsten Teil des Gehórorgans auffassen ais ein 
System verschieden langer gespannter und mit Dampfungs- 
vorrichtungen versehener Saiten, die auf die verschiedenen 
Tóne abgestimmt sind und deshalb (wie die Saiten eines Kla- 
viers auf yerschiedene hineingesungene Tóne) jeweils auf die 
bis zu ihnen vordringenden Schwingungsprozesse ansprechen, 
dereń Schwingungszahl ihrer Stimmung entspricht. Da sie ge- 
dampft sind, so iiberdauert ihre eigene Schwingung nicht 
wesentlich den Vorgang der Reizeinwirkung. Da sie ferner 
mit dem Gehómerven (Akustikus) in Verbindung stehen, so 
bedeutet ihr In-Schwingung-Geraten eine Erregung des Nerven, 
dereń besondere Form von der Art der jeweiligen Schwingung 
abhangig ist. Dies sind die Grundziige der physiologischen 
Theorie des Hórens, wie sie sich im AnschluB an die H elm - 
h o ltz ’ sche H y p o t h e s e  entwickelt hat.

Die wichtigsten Tatsachen nun, in denen sich die Ab- 
hangigkeit der Gehórsempfindungen von physikalischen Reizen 
physiologisch modifiziert zeigt, sind folgende:

i. Wenn man einen Klang, der in einem Zusammenklang 
enthalten ist oder einen Ton, der zu den Partialtónen 
eines Einzelklangs (in physikalischem Sinne )gehórt, 
zunachst isoliert sich zum BewuBtsein bringt, so hórt 
man ihn nachher aus dem Zusammenklang bzw. aus 
dem Einzelklang heraus. Die wichtigsten Tóne, die 
man so aus an und fur sich ganz einfach erscheinenden 
Klangen heraushóren kann, sind die sogenannten Ober- 
tóne. Man driickt diese Tatsache zuweilen so aus, daB 
man sagt, die Empfindung eines Klanges bestehe aus 
der Empfindung des „ G r u n d t o n s "  und aus den Emp- 
findungen der O b e r t ó n e .  Aber diese angeblichen 
psychologischen Komponenten sind nicht wirklich in 
der Klangempfindung enthalten. Eine Klangempfindung
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ist an sich etwas ebenso Einfaches wie die Empfindung 
einer Mischfarbe. Wenn man die Obertone hort, dann 
hat man eben nicht mehr die einfache Klangempfindung. 
Weil man die Partialtone aber unter den besonderen 
physiologisch-psychologischen Bedingungen hóren kann, 
deshalb nennt man den Gehorssinn einen analysierenden 
Sinn im Gegensatz zum Gesichtssinn, dem die Empfin- 
dungen von Mischfarben sich unter keinen Umstanden 
in mehrere Empfindungen auseinander legen. Wie das 
Gehór zu solcher analysierenden Fahigkeit kommt, das 
wird verstandlich durch die oben skizzierte Hypothese, 
wonach die aus Sinusschwingungen zusammengesetzten 
Schalleindriicke durch ein System von Resonatoren (die 
Basilarmembran) tatsachlich auseinander gelegt werden, 
so daB die den Partialtonen entsprechenden Nerven- 
prozesse wirklich isoliert verlaufen und nur das, was 
ihnen im psychischen Leben entspricht, fur gewbhnlich 
in der einheitlichen Klangempfindung verschmolzen er- 
scheint.

2. Man hórt zuweilen Tóne aus einer Klangempfindung 
heraus, die gar kein physikalisches Korrelat in einer 
Komponentę des Gehorsreizes besitzen, die sogenannten 
Kombinationstone (Differenz- und Summationstone). Er- 
klingen z. B. in der AuBenwelt gleichzeitig zwei Tonę 
von x bzw. y Schwingungen pro Sekunde, so kann man 
einen Ton horen, wie er durch einen Schallreiz von 
y— x (wenn y > x ) ,  einen zweiten, wie er durch einen 
Schallreiz von 2 x— y, und einen dritten, wie er durch 
einen Schallreiz von x y Schwingungen pro Sekunde 
ausgelóst werden konnte. Man bezeichnet dieselben ais 
Differenzton erster Ordnung, Differenzton zweiter Ord 
nung und Summationston. Ihre Entstehung erklart sich 
ebenfalls aus den besonderen anatomisch-physiologi- 
schen Verhaltnissen des Gehororgans.

c) D ie  G e r u c h s e m p f i n d u n g e n . 1)

Der Qualitat der Geruchsempfindungen entspricht die 
Art des wahrgenommenen Geruches (Veilchenduft, Rosen- 
duft usw.), der Intensitat die Starkę. Im iibrigen liegt die *)

*) Genaueres hieriiber bei Zwaardemaker: Die Physiologie des Geruchs. 
tłbersetzung v. Junker v. Langegg (1895).
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zergliedernde Betrachtung der Geruchsempfindung noch sehr 
im Argen. Man hat zwar versucht, die Geruchsempfindungen 
in Gruppen zusammenzufiigen, so wie man etwa im Gebiet der 
Gesichtsempfindungen die Gruppen der roten, der griinen 
Farbentóne usw. unterscheidet. Aber diese Versuche haben 
bis jetzt keine recht befriedigenden Resultate ergeben. Die 
einzelnen Arten der Geruchsempfindungen bezeichnet man ge- 
wohnlich nach dem bekanntesten Trager des ihnen ent- 
sprechenden Geruches (das riecht nach Eine ganz be-
sonders primitive Einteilung der Geruchsempfindungen ist 
diejenige in die Empfindungen guter und schlechter Geriiche, 
die sich gar nicht auf die Beschaffenheit der Empfindungen, 
sondern auf die daran gekniipften Gefiihle bezieht.

Sehr unbefriedigend ist auch unsere bisherige Kenntnis 
von der Abhangigkeitsbeziehung zwischen den Geruchsemp
findungen und den physikalischen Reizen. Wir wissen nur, 
daB es wahrscheinlich bloB gasfórmige Korper sind, die uns 
Geruchsempfindungen vermitteln. Aber warum gewisse Gase 
unsere Geruchsnerven in Erregung versetzen, andere nicht, 
ist unbekannt. Wir wissen ferner, daB gewisse Geruchsreize 
bei gleichzeitiger Einwirkung ihre Empfindungseffekte gegen- 
seitig modifizieren und unter Umstanden ganz aufheben, iihn- 
lich wie wir dies beziiglich der Farbenmischung kennen ge- 
lemt haben. Aber was sich am ProzeB der Geruchsreizung 
durch Reizmischung andert, wissen wir nicht.

Die Organe des Geruchssinns sind zwei Schleimhaute, 
die sich am oberen Ende der beiden Riechspalten im oberen 
Teil der Nase befinden. Bemerkenswert ist bei den Geruchs
empfindungen wieder ahnlich wie bei den Gesichtsempfin
dungen eine weitgehende Modifikation der gewóhnlichen Reiz- 
effekte durch besondere physiołogische Bedingungen. Auch 
die Geruchsempfindungen besitzen eine lange Nachdauer. Die 
Erscheinung des Ansteigens ist demgemaB auch bei ihnen zu 
beobachten. Ferner tritt fur die Geruchsempfindung ebenso 
wie fur die Gesichtsempfindung nach einer gewissen Dauer 
der Reizeinwirkung Ermiidung ein. Man „gewohnt sich sehr 
leicht auch an sehr intensive Geriiche und merkt sie nicht mehr.

Aus der anatomisch-physiologischen Beziehung der ner- 
vosen Apparate des Geruchssinns zu anderen Sinnesgebieten 
ergeben sich besondere Kombinationen der Geruchsempfin
dungen mit andersartigen Empfindungen, besonders mit denen 
des Tast- und Schmerzsinns (kitzelnde und stechende Geriiche),
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mit den Geschmacksempfindungen (Der „Geschmack“ des 
Zimmts z. B. entspricht fast nur Geruchs- und Tastempfindun
gen) und mit bestimmten Organempfindungen (ekelerregende 
Geriiche usw.).

d) D ie  G e s c h m a c k s e m p f i n d u n g e n . 1)
Den Qualitaten der Geschmacksempfindungen entsprechen 

die Geschmacke des SiiBen, Sauren, Bittern und Salzigen, dereń 
verschiedene Grade durch die Intensitat der Geschmacksemp
findungen bestimmt werden. Vieles, was gewohnlich ais Quali- 
tat des Geschmacks erscheint, entspricht Geruchs- und Tast
empfindungen. Auch der Ekel, oder der Appetit, den wir 
bei gewissen Geschmackseindriicken empfinden, wird nicht 
direkt durch den Geschmackssinn vermittelt, sondern beruht 
auf der Verbindung von nervosen Apparaten des Geschmacks- 
sinns mit solchen gewisser Organempfindungen.

Die adaąuaten Reize fur den Geschmackssinn sind Ló- 
sungen, welche die geschmacksempfindlichen Apparate direkt 
benetzen. Bei Mischung der Geschmacksreize zeigen sich ahn- 
liche Erscheinungen wie bei Mischung der Farben und Geruche.

Die Organe des Geschmackssinns sind papillenartige Ge- 
bilde in der Schleimhaut der Zunge (an der Spitze, den Seiten- 
riindern und dem hinteren Teil der Zunge) und des Gaumens. 
Wo diese Gebilde sich nicht vorfinden, ist Zunge und Gau- 
men geschmacksunempfindlich.

Auch die gewohnliche Wirkung der Geschmacksreize kann 
durch verschiedene Zustande des Sinnesorgans wieder mannig- 
fach modifiziert werden. Es gibt Substanzen, welche die Emp- 
findlichkeit fiir alle oder fur gewisse Geschmacke auf ktirzere 
oder liingere Zeit vollstandig aufheben. Bekannt ist auch die 
lange Nachdauer von Geschmacksempfindungen, die aller- 
dings z. T. wohl auf der fortdauernden Gegenwart von Reiz- 
partikeln beruht.

e) D ie  T a s t e m p f i n d u n g e n . 1 2)
Die Qualitaten der Tastempfindungen zeigen keine benenn- 

baren Unterschiede. DieEigenschaften desNassen, Trockenen,

1) Genaueres hieriiber bei F . Kliesow: Beitrage zur physiologischen 
Psychologie des GeschmackssiDnes. Philosophische Studien (bgb. von Wundt) 
Bd. X  S. 329 ff. u. S. 523 ff. (1894).

2) Genaueres hieriiber bei Ebbinghaus: Gruudziige der Psychologie § 30 ff. 
Hier auch weitere Literaturangaben. Zureichende monographische Behandlung 
hat dieses Sinnesgebiet noch nicht gefimden.
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Glatten, Rauhen, Weichen, Harten usw. erfassen wir durch 
verschiedene Kombinationen von Tastempfindungen mit Tem- 
peratureindriicken, Empfindungen der Muskel- und Gelenk- 
sensibilitat, Bewegungsvorstełlungen usw. Aber qualitativ voll- 
standig gleichartig konnen die Tastempfindungen, die bei 
gleichartiger Beriihrung verschiedener Kórperteile entstehen, 
nicht sein, da sonst die Feinheit der Lokalisation unbegreif- 
lich bliebe, die wir bei geschlossenen Augen mit den Tastein- 
driicken vorzunehmen vermogen: Wir wissen genau (auch bei 
geschlossenen Augen), ob man uns an Stirn oder Nase be- 
riihrt. Also miissen die Beriihrungsempfindungen Verschieden- 
heiten aufweisen, die bloB zu wenig sprungweise sind und zu 
sehr in einer und derselben Richtung sich erstrecken, ais daB 
sie zur Bildung einer Anzahl von Begriffen wie rot, griin, 
blau oder bitter, siiB, salzig usw. Veranlassung geben konnten. 
Der Tastsinn ist uberhaupt ein merkwiirdiger Sinn, da er, 
wie die Erfahrungen an blinden und tauben Individuen (Helen 
Keller, Laura Bridgman) lehren, trotz seiner scheinbaren Qua- 
litatenarmut ausreicht, einem ganzen Weltbild zur Grundlage 
zu dienen. Nach der Intensitat der Tastempfindungen be- 
stimmen wir die Schwere eines Gegenstandes, der auf irgend 
einer Stelle unseres Korpers ruht, ohne unsere Muskelkraft 
in Anspruch zu nehmen, sowie die Starkę eines Zuges, Druckes 
oder StoBes, dem wir nicht durch Muskelkraft Widerstand 
leisten. Da wir iibrigens die Muskel- ,  Sehnen-  und Ge- 
l e n k e m p f i n d u n g e n  der Qualitat nach auch zu den Tast
empfindungen rechnen miissen, so konnen wir uns die Unter- 
scheidung der Schwere- und Kraftauffassung durch den Tast
sinn und durch die Muskel- und Gelenksensibilitat sparen.

Die adaąuaten Reize fur den Tastsinn sind mechanische 
Einwirkungen durch Zug, Druck oder StoB.

Das Sinnesorgan der Tastempfindungen wird gebildet 
durch besondere mit den Tastnerven in Verbindung stehende 
Endapparate an mehr oder weniger dicht zusammengedrangten 
(je nach dem Korperteil) Punkten der Haut, den sogenannten 
Druckpunkten sowie in den Muskeln, Sehnen und Gelenken.

Von einer besonders weitgehenden physiologischen Be- 
einfluBbarkeit der normalen Reizeffekte kann im Gebiet des 
Tastsinns keine Rede sein. Die Nachdauer der Druckemp- 
findung ist sehr gering. Man muB z. B. ein rotierendes Zahn- 
rad schon in sehr schnelle Umdrehung versetzen, wenn die 
Beriihrungen der einzelnen Zahne nicht mehr getrennt emp-
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funden werden sollen. Es gibt ferner allerdings Substanzen 
und Einwirkungsarten, wodurch das Tastorgan fur kiirzere 
oder langere Zeit in seiner Empfindlichkeit verandert werden 
kann. (Anasthesie) Aber dabei handelt es sich nicht um Ermii- 
dungserscheinungen, die durch Funktion des Sinnesorgans her- 
beigefiihrt werden, sondern um Veranderungen der nervosen 
Substanz auf auBergewohnlichem Weg, wie sie fur jedes Sinnes- 
gebiet moglich sind. Eine Adaptationserscheinung ist auch 
nicht in der Tatsache zu erblicken, dafi wir z. B. den kon- 
stanten Druck unserer Kleider nicht mehr bemerken. Es wird 
namlich nicht die Druckempfindung bei langerer Dauer 
schwacher und schwacher, bis sie verschwindet, wie die Ge- 
ruchs- und Gesichtsempfindung, sondern das Nichtbemerken 
eines konstanten Druckes ist ein Nicht b e a c h t  en,  wie es 
auch im Gebiet des Gehórssinns einem konstanten Ton oder 
Gerausch gegeniiber moglich ist, dessen Intensitat unveran- 
dert jederzeit wieder hervortritt, sobald sich die A u f  m er k- 
s a m k e i t  ihm zuwendet. Man darf diese Erscheinungen der 
Aufmerksamkeitsermudung mit den Phanomenen der Sinnes- 
adaptation nicht verwechseln.

f) D ie  T e m p e r a t u r e m p f i n d u n g e n . 1) .

Die Temperaturempfindungen zerfallen der Qualitat nach 
in die Empfindungen des Kalten und in die des Warmen. 
Hitze und Frost entsprechen nur hóheren Intensitatsgraden 
der Empfindung des Warmen und Kalten, mit denen sich 
unter Umstanden Schmerzempfindungen kombinieren.

Die adaąuaten Reize fur Temperaturempfindungen sind 
Temperaturveranderungen in unmittelbarer Nahe der emp- 
findlichen Organe.

Diese Organe verteilen sich ebenso wie die Organe des 
Tastsinns in einzelnen Punkten liber den Korper und zwar 
sind die sogenannten Kaltepunkte von den sogenannten 
Warmepunkten raumlich getrennt.

Der Charakter der Empfindung bestimmt sich insofern 
nicht einfach nach der Beschaffenheit des Reizes, ais die 
Kaltepunkte nur Kalteempfindung vermitteln, auch unter dem 
EinfluB von Warmereizen (paradoxe Kalteempfindung, die 
man beobachten kann, wenn man die Hand einen Augenblick

>) Genaueres hieriiber bei F. Kiesow : Untersuchungen iiber Tempera
turempfindungen. Philos. Studien Bd. X I  S. 135 fi (1895).
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in sehr heiBes Wasser taucht, wobei deutlich eine starkę 
Kalteempfindung der Empfindung des HeiBen vorausgeht, 
wahrscheinlich, weil die Organe der Kalteempfindung ober- 
flachlicher liegen und deshalb zuerst allein gereizt werden). 
DaB ein Reiz, der uns an einer bestimmten Kórperstelle jetzt 
warm erscheint, an derselben Kórperstelle zu einer anderen 
Zeit den Eindruck des Kalten hervorrufen kann, dann nam- 
lich, wenn der Reizeinwirkung im ersteren Fali Beriihrung 
eines kalteren, im letzteren Beriihrung eines warmeren Gegen- 
standes vorausgegangen ist, das ergibt sich einfach aus dem 
Satz, daB die Temperaturreize in Temperaturveranderun-  
g e n  bestehen. Man darf deshalb auch kaum von einer Adap- 
tation des Sinnesorgans sprechen, wodurch die Reizeffekte 
verandert wiirden. Was sich an die Temperatur der AuBen- 
welt adaptiert, ist vielmehr die das Temperaturorgan be- 
deckende Korperschicht. Dereń Zustand bestimmt den so- 
genannten physiologischen Nullpunkt d. h. die Temperatur 
der AuBenwelt, die jeweils weder kalt noch warm empfunden 
wird, die nach oben verandert werden muB, wenn in dem 
betreffenden Zeitpunkt Warme, nach unten, wenn Kalte emp
funden werden soli. Im iibrigen kann bekanntlich auch ohne 
Temperaturveranderung der AuBenwelt eine Temperaturver- 
anderung der die Kalte- und Warmeorgane einschlieBenden 
Kórperteile herbeigeftihrt werden (durch BlutzufluB usw.). 
Dann entstehen natiirlich auch Temperaturempfindungen. Ob 
es eine physiologische Mischung der Kalte- und Warmeer- 
regungen, entsprechend etwa der physiologischen Farben- 
mischung gibt, muB dahin gestellt bleiben. Auch iiber die 
Nachdauer der Temperaturempfindung laBt sich nichts Be- 
stimmtes sagen, da man nicht weiB, wie lange die Temperatur- 
ausgleiche im Innern des Korpers die auBeren Temperatur- 
einwirkungen iiberdauern.

g) D ie  S c h m e r z e m p f i n d u n g e n . 1)

Die Schmerzempfindungen sind wahrscheinlich qualitativ 
alle gleichartig und weisen nur Intensitatsunterschiede auf. 
Man weiB ja, wie unsicher die Lokalisation der Schmerz- 
empfindung ist, und wo dieselbe mit einiger Sicherheit ge- 
lingt, da sind uns vermutlich begleitende Tastempfindungen 
behilflich. Auch die Unterschiede des brennenden, bohren-

') Vgl. hierzu Ebbinghaus: Grundziige der Psychologie § 31.
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den, stehenden .Schmerzes sind offenbar durch begleitende 
Temperatur- und Tastempfindungen bedingt.

Die Reize, die zur Entstehung der Schmerzempfindungen 
Veranlassung geben, konnen sehr verschiedener Art sein. Eine 
besondere Klasse adaąuater Reize laBt sich nicht angeben.

Das Organ der Schmerzempfindungen besteht wahrschein- 
lich einfach aus bestimmten Nerven ohne besondere End- 
apparate, die in ihrem ganzen Verlauf schmerz-erregbar sind. 
Besonders schmerzempfindlich sind daher die Korperteile, wo 
solche Nerven frei endigen (z. B. die Hornhaut des Auges) 
sowie Wunden, durch die solche Nerven freigelegt sind. Im 
ubrigen ist iiber die Schmerzempfindlichkeit der verschiedenen 
Teile des Korpers, namentlich iiber diejenige der inneren 
Organe noch recht wenig Sicheres festgestellt.J)

Der Schmerzsinn ist wohl der subjektivste Sinn, wenn 
man die Subjektivitat eines Sinnesgebietes danach beurteilt, 
daB die betreffenden Empfindungen mehr durch physiologische 
Bedingungen ais durch auBere Reize bestimmt werden, daB 
sie wenig Veranlassung zu objektiver Betrachtung geben und 
daB sie das Gefiihlsleben lebhaft erregen. Die Schmerzemp- 
findung tritt verhaltnismaBig spat nach dem Beginn der Reiz- 
einwirkung erst ein und dauert sehr viel langer ais diese. 
Schmerzempfindungen konnen wahrscheinlich auch ohne 
auBere Ursache durch den Zustand des Nerven selbst her- 
vorgerufen werden. Jedenfalls ist die Redensart vom einge- 
bildeten Schmerz, mit welcher der Laie schnell bei der Hand 
ist, wenn er fur eine Schmerzempfindung keine objektive Ver- 
anlassung anzugeben vermag, ein Unsinn. Eingebildeten 
Schmerz gibt es nicht; denn gerade die Schmerzempfindung 
gehort zu den wenigen Empfindungen, die nicht zentral be
dingt, sondern nur peripher bedingt auftreten konnen. Wer 
Schmerzen hat, der hat sie im Sinn peripher erregter Emp
findungen, nicht in der Erinnerung oder der Phantasie. 
Wer dagegen Schmerzen bloB simuliert, der hat sie weder 
in der einen noch in der andern Form.

Adaptationserscheinungen im Gebiete der Schmerzemp
findungen gibt es wahrscheinlich nicht. DaB man sich an einen 
Schmerz „gewbhnt“ , der langere Zeit andauert, beruht wahr
scheinlich nur auf einer Abstumpfung des an den Schmerz i)

i) Vgl. E. Meumann: Zur Frage der Sensibilitat der inneren Organe. 
Archiv fur die gesamte Psychologie, Bd. IX  S. 26 ff (1907).
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gekniipften Ge f i i h l s  und auf dem Zuriicktreten der B e a c h -  
t u n g ,  nicht auf einer Intensitatsabnahme der Schmerzemp- 
findung. Durch die Einwirkung gewisser Substanzen kann die 
Schmerzempfindlichkeit beliebiger Korperteile aufgehoben 
werden (Analgesie, gewóhnlich auch Anasthesie genannt). 
Aber dabei handelt es sich ebensowenig um Ermiidungser- 
scheinungen wie bei der Aufhebung der Tastempfindlichkeit.

h) D ie  L a b y r i n t h e m p f i n d u n g e n . 1)

Der Qualitat der Labyrinthempfindungen entspricht das 
BewuBtsein der Lagen und Bewegungen unseres Kórpers, so- 
weit uns dasselbe nicht durch Muskel- und Gelenkempfindungen 
oder durch den Gesichtssinn und den Tastsinn der auBeren 
Haut vermittelt wird. Das BewuBtsein der Lagen und Be
wegungen des Kórpers ist aber nicht eine Labyrinthempfin- 
dung oder ein Komplex von solchen, sondern eine Verarbeitung 
derselben zur Vorstellung, in welcher vor allem Akte der 
Orts- und Bewegungsauffassung eine Rolle spielen. Der Inten- 
sitat der Labyrinthempfindungen entspricht das BewuBtsein 
langsamerer oder schnellerer Bewegungen. Das System der 
Labyrinthempfindungen wird auch bezeichnet ais der statische 
Sinn oder der Gleichgewichtssinn.

Die Reize fur die Labyrinthempfindungen sind besondere 
Vorgange im Innem des Organs, das uns diese Empfindungen 
vermittelt, namlich desjenigen Teils des Ohrlabyrinths, welcher 
ais Vestibularorgan bezeichnet wird. Dasselbe besteht abge- 
sehen von seiner Knochenumhiillung im wesentlichen aus fiinf 
fliissigkeitserfullten kommunizierenden Schlauchen, zwei Sack- 
chen (sacculus und utriculus) und drei bogenartigen Kanalen, 
dereń Kriimmungsebenen ungefahr alle zueinander senkrecht 
liegen. In den Sackchen ruhen feste Kórperchen (Otolithen) 
auf den Endigungen des „Vestibularnerven“ . Bei Lageande- 
anderungen des Kopfes andert sich der Druck dieser Otolithen 
auf ihre Unterlage, wodurch ein Teil der Labyrinthempfin
dungen bedingt ist. AuBerdem befinden sich in den Bogen- 
gangen ebenfalls sensible Endapparate. Wenn nun der Kopf 
aus dem Zustand der Ruhe in den der Bewegung iibergeht 
oder wenn sich die Geschwindigkeit seiner Bewegung andert, *)

*) Vgl. hierzu: W . Stern: Die Litteratur iiber die nicht acustische Funk- 
tion des inneren Ohres. Archiv fur Ohrenheilkunde, Bd. X X X I X  S. 248 ff.
(1895)-
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dann besitzt die Fliissigkeit in demjenigen Kanalchen, in dessen 
Ebene die Bewegung stattfindet, zunachst infolge ihrer Trag- 
heit entweder geringere oder groBere Geschwindigkeit ais 
ihre mit dem Kopf fest verbundene Umhullung. Es entsteht 
also eine gewisse Reibung, wodurch wiederum jeweils be- 
stimmte Empfindungen hervorgerufen werden.

Die Labyrinthempfindungen iiberdauern den Vollzug von 
Bewegungen und den Eintritt veranderter Ruhelagen des 
Kopfes um lange Zeit. Man denke nur an die Erscheinungen 
des Drehschwindels. Aber von einer Nachdauer der Empfin
dungen kann dabei eigentlich nicht gesprochen werden, da 
ja auch die Reize fortdauern bzw. beim Ubergang langerer 
gleichformiger Bewegung zur Ruhe und beim Eintritt ver- 
anderter Ruhelage iiberhaupt erst zu wirken beginnen. Bei 
manchen Individuen, namentlich bei Taubstummen, ist das 
Organ der Labyrinthempfindungen funktionsunfahig. Solche 
Individuen zeigen bedeutende Stbrungen des „Balancegefiihls“ 
und sind fiir den Drehschwindel unempfanglich.

i) D ie  O r g a n e m p f i n d u n g e n  (Gemein-  
e m p f i n d u n g e n ) . 1)

In diese Sammelklasse von Empfindungen rechnet man 
gegenwartig alles, was sich in den bisher genannten Sinnes- 
gebieten nicht unterbringen laBt. Vor allem sind zu nennen 
die Empfindungen des Hungers, des Durstes, der Obelkeit, 
der Ermiidung, der Frische, der Depression usw., kurz der 
sogenannten Stimmungen, die Empfindungen der sinnlichen 
Liebe usw. Dabei ist es aber sehr schwer, zu entscheiden, in- 
wieweit diese Empfindungen mehr sind ais Komplexe von 
Tastempfindungen auBerer und innerer Kórperteile, von 
Schmerzempfindungen, die uns abgesehen von der Peri
pherie des Kórpers durch die verschiedensten inneren Or- 
gane veranlaBt werden konnen, von Temperaturempfindun- 
gen, von Muskel- und Gelenkempfindungen, die wir ja zu den 
I astempfindungen rechnen, von Labyrinthempfindungen, von 
Gefiihlen der Lust oder Unlust und von Erlebnissen, die wir 
gar nicht zu den Empfindungen sondern zu den Akten des 
BeziehungsbewuBtseins rechnen wie KraftbewuBtsein, Auf- 
fassung bestimmter Veranderungen, Widerspruchserlebnisse 
(wie beim Drehschwindel, der zwar ais Componente Labyrinth-

' )  V gl. Ebbinghaus: Grundziige der Psychologie § 36.
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empfindungen enthalt, aber ais Ganzes zu den Vorstellungen 
des Gemeinsinns zu rechnen ist) usw.

Die Reize fur die Organempfindungen sind noch mannig- 
faltiger ais die Schmerzreize. Veranderungen der Blutzirkulation, 
der Blutbeschaffenheit, chemische Veranderungen in den ver- 
schiedensten Geweben, mechanische Einwirkungen auf innere 
Organe scheinen gleichmaBig an der Gestaltung unseres 
korperlichen Befindens beteiligt zu sein.

Uber die Sinnesorgane bzw. die nervósen Apparate, durch 
welche uns die Gemeinempfindungen ermittelt werden, laBt 
sich zur Zeit nichts Befriedigendes sagen. Die Psychologie 
hat das Studium dieser Erscheinungen noch kaum begonnen 
und die gelegentlichen Bemerkungen medizinischer Beob- 
achter sind widerspruchsvoll und unsicher.

Der Gemeinsinn wird auch ais Gemeingefiihl bezeichnet. 
Darin kommt der subjektive Charakter dieses Sinnesgebiets 
zum Ausdruck. Aber wir rechnen aus den friiher angegebenen 
Grunden die Funktionen des Gemein- oder Organsinns zu 
den Empfindungen. Es kommt gerade diesen Empfindungen 
fur die Erklarung einer Reihe bedeutsamer Erscheinungen 
des Seelenlebens wie der Affekte, Leidenschaften, Willens- 
richtungen, Temperamente usw. eine Wichtigkeit zu, die in 
gar keinem Verhaltnis steht zu der mangelhaften Beriick- 
sichtigung, die sie bisher gefunden haben. Es ist daher zu 
wiinschen, daB die Erforschung des Wesens und der Gesetze 
der Gemeinempfindung bald einen befriedigenderen Verlauf 
nimmt.

P i i d a g o g i s c h e  B e d e u t u n g  de r  S i n n e s p s y c h o l o g i e .
Damit miissen wir diesen Uberblick uber die Sinnes

psychologie abschlieBen. Methodologisch sei nur noch be- 
merkt, daB man die Empfindlichkeit jedes Sinnes miBt durch 
die GroBe des Reizes, der zur Auslósung einer Empfindung 
gerade hinreicht. Allzu kleine Reize oder auch groBere Reize 
bei einem wenig empfindlichen Sinnesorgan bleiben bekannt- 
lich ohne Empfindungseffekt. Man nennt die GroBe des 
Reizes, der eben zur Auslósung einer Empfindung hinreicht, 
die Reizschwelle. Die Empfindlichkeit eines Organs ist also 
umgekehrt proportional der Reizschwelle.

Nun erhebt sich die Frage: Was bedeutet die Sinnes
psychologie fur die Padagogik? Wozu braucht der Erzieher 
das System der Empfindungen, die Bedingungen ihrer Ent-
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stehung und die Gesetze ihres Verlaufs zu kennen, da doch 
nicht er die Empfindungen hervorzurufen hat, da diese viel- 
mehr von der AuBenwelt und dem eigenen Korper jedem Kind 
ohne padagogische Kunstgriffe geliefert werden?

Aber wer so fragt, der yergiBt, daB der Erzieher auf 
keinem Gebiet ein eigentlicher Schopfer geistiger Funktionen 
ist. Er kann dem Zogling, der keinen Verstand besitzt, sol- 
chen ebensowenig geben wie Empfindungen, die nicht durch 
die Wechselwirkung von Reiz und Organ erzeugt werden. 
Also brauchte er auch die Gesetze der Verstandesfunktionen 
nicht zu kennen, wenn solche Kenntnis nur fur den Schopfer 
geistigen Lebens bedeutsam ware. Aber das ist nicht der 
Fali. Auch wer nur die natiirlichen, in ihrer Wirkungsweise 
menschlichem EinfluB entzogenen Bedingungen einer Erschei- 
nung in bestimmter Weise auswahlen und zusammenstellen 
will, tut gut, die Gesetze der betreffenden Erscheinung zu 
studieren.

Solche Auswahl und Zusammenstellung mit den Empfin
dungen des Zoglings vorzunehmen, ist aber eine wichtige 
Aufgabe der Erziehung. Es ist von hoher Bedeutung fur den 
Menschen, seine Empfindungen kennen und richtig benennen 
zu lernen. Und wie selten geschieht dies in befriedigender 
Weise. Nicht einmal im Gebiet der Farbenempfindungen sind 
die meisten Menschen imstande, treu wiederzugeben, was sie 
wirklich sehen. Liige und Oberflachlichkeit haben ihre Wur- 
zeln schon in der Auffassung der Empfindungen. Man spricht 
vom blauen Veilchen und vom blauen Himmel und wird sich 
der gewaltigen Verschiedenheit der beiden Farben kaum be- 
wuBt. Man nennt ein Blatt Papier, das man beim Eintritt 
in ein vom Licht der Petroleumlampe erleuchtetes Zimmer 
auf dem Tisch liegen sieht, weiB, obwohl es so gefarbt ist 
wie eine Orange. Man weiB in der Regel nichts von dem 
Farbenwechsel, der bei langerer Betrachtung an jedem far- 
bigen Gegenstand (infolge der Ermiidung fur die zunachst ge- 
sehene Farbę) eintritt. Man ist erstaunt, in dem Werke eines 
Malers, der mit offenem Auge in der Welt lebt, bekannte 
Gegenstande in Farbungen dargestellt zu finden, in denen man 
sie nie gesehen zu haben glaubt und in denen man sie doch 
taglich vor Augen hat. Und dies sind noch verhaltnismaBig 
entschuldbare Tauschungen. Schlimmer ist die Oberflachlich
keit, die aus mangelndem Interesse an den Tatsachen der 
Sinnlichkeit entspringt. Man ist erstaunt, wenn man sich durch
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leicht anzustellende Priifungen iiberzeugt, wie wenig genau 
die Menschen zu sehen, zu hbren, kurz Sinneserfahrungen 
anzustellen pflegen.

Dabei ist mangelndes Interesse an den Erfahrungen der 
Sinnlichkeit nicht etwa ais Erbfehler dem Menschen angeboren. 
Bekannt ist vielmehr die Freude der Kinder an Farben, Tónen, 
Diiften, kurz an allen moglichen Sinneseindriicken. Es ist 
Schuld einer verkehrten Erziehung, wenn aus dieser Freude 
an der Sinnlichkeit keine bleibende Wurdigung der Bedeutung 
und keine rechte Kenntnis der Sinnesąualitaten sich entwickelt. 
Dagegen ist es mit Freuden zu begruBen, daB gegenwartig da 
und dort der Wert einer besonderen Form des sogenannten An- 
schauungsunterrichtes erkannt wird. Unter dem *Anschauungs- 
unterricht versteht man eigentlich einen Unterricht d u r c h  An- 
schauung. Man gebraucht aber dieselbe Bezeichnung viel- 
fach auch zur Benennung eines Unterrichts im Anschauen, 
d. h. besonders einer Orientierung iiber die Erlebnisse der 
Sinnlichkeit.1) Anschauungsunterricht in diesem Sinne besteht 
z. B. darin, daB man dem Kind eine Serie von Farben in 
allen moglichen Tonen vom Rot bis zum Violett und zum 
Purpur verlegt, um ihm eine Obersicht iiber die Farbenempfin- 
dungen zu schaffen, oder daB man ihm in ahnlicher Weise 
eine Kenntnis der Tonreihe verschafft, es iibt im Erkennen 
von Geriichen usw.

Empfindungen haben und sich iiber seine Empfindungen 
klar werden, ist allerdings zweierlei. Der Mensch, der theoreti- 
sches Interesse an seinen Empfindungen besitzt, verdient schon 
nicht mehr den Namen eines sinnlichen Menschen mit der 
tadelnden Nebenbedeutung dieses Wortes. Selbst ein Gour- 
mand, der sein Interesse auf die Eindriicke eines verhaltnis- 
maBig untergeordneten Sinnesgebiets konzentriert, ist eine 
intellektuellere, eine menschenahnlichere Erscheinung ais 
Menschen, die wir mit dem fressenden Vieh vergleichen, weil 
wir nicht wissen, ob dieses bei den Erfahrungen der Sinnlich
keit „sich etwas denkt“ . Der Erzieher, der den Zogling die Er
fahrungen der Sinnlichkeit kennen und beachten lehrt, hebt 
ihn also eben damit bereits auf eine hohere Stufe des Men-

' )  Vgl. Schlotterbeck: Sinnenbildung. (Glogau 1860.) Naheres iiber die 
Entwicklung des Anschauungsunterrichts bei W . Rein: Enzyklopadisches Hand- 
buch der Padagogik. 2. A ufl., 1. Bd. (Langensalza 1903) S. 197 ff: Artikel 
iiber Anschauung und Anschauungsunterricht v. W . Hollenbach, mit reichlichen 
Litteraturnachweisen.
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schentums. Um aber dazu imstande zu sęin, muB er selbst 
den notigen Einblick in das Wesen und die Gesetze des Sinnen- 
lebens haben.

Aber auch abgesehen von der Belehrung iiber die Sinn- 
lichkeit, auch in der direkten Pflege derselben ist fur den 
Erzieher die Kenntnis der Sinnespsychologie von groBer Be- 
deutung. Man denke nur an die verschiedenen MaBnahmen 
zur Schonung der Augen, die sich aus der psychologischen 
Optik entwickeln lassen. Man wird z. B. Arbeitsraume nicht 
einfarbig in gesattigten Farben ausstatten, wenn man weiB, 
daB das Auge sich im Wechsel der Farbeneindriicke erholt. 
Man wird sich hut en vor einer falschen Weichlichkeit in der 
Behandlung auBerer Temparaturreize, wenn man zu der Ein- 
sicht gelangt ist, daB die unangenehmen Kalte- und Hitze- 
empfindungen in weitem Umfang ebensogut durch Abhartung 
(Beeinflussung des physiologischen Nullpunkts) wie durch 
Regulierung der auBeren Temperatur vermieden werden 
kónnen. Man wird vorsichtig werden in bezug auf die War- 
nungen des Geruchssinnes, wenn man erkannt hat, wie rasch 
die Geruchsempfindungen sich abstumpfen. Man wird das 
richtige Verstandnis fur die Lagę des Schmerzempfindenden 
besitzen, der kein erkennbares Leiden aufzuweisen vermag, 
wenn man nicht ganz unbekannt ist mit den Tatsachen der 
Entstehung der Schmerzempfindung. Man wird wechselnde 
Stimmungen nicht einfach ais Charakterfehler behandeln und 
aus ungenugender Festigkeit des Willens erklaren, wenn man 
das Wesen und die organische Grundlage derselben besser 
studiert. Kurz, die Sinnespsychologie besitzt fur die Pada- 
gogik eine nicht zu unterschatzende, sehr oft freilich allzu- 
wenig gewiirdigte Bedeutung.

C. Die Lehre vom Anschauungsvermógen.
Reine Empfindungen sind uns nun, wie bereits gesagt, 

eigentlich nirgends im Seelenleben wirklich gegeben. Wir 
erleben sie nur ais Bestandteile der Vorstellungen, in denen 
auBer Empfindungen, untrennbar mit diesen verkniipft, Er- 
lebnisse des BeziehungsbewuBtseins enthalten sind. Ais die 
fundamentalen Erlebnisse des BeziehungsbewuBtseins betrach- 
ten wir:

i. Die Auffassung raumlicher Verhaltnisse (RaumbewuBt- 
sein),

D i i r r ,  P a d a g o g i k . 9
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2. das Erfassen zeitlicher Beziehungen (ZeitbewuBtsein),
3. das BewuBtsein von Gleichheit, Verschiedenheit und 

Ahnlichkeit (VergleichsbewuBtsein),
4- das BewuBtsein von Identitat und Einheit (Einheits- 

bewuBtsein).

Was im allgemeinen die Entstehung dieser Erlebnisse des 
BeziehungsbewuBtseins anlangt, so werden sie von manchen 
Psychologen aufgefaBt ais Ergebnisse einer Art von Urzeugung, 
durch die aus dem Zusammentreten der Empfindungen hervor- 
geht, was vorher nicht da war, was sich nicht wieder auflósen 
laBt in die Summę der Empfindungen, ein Etwas, das so recht 
aus dem Nichts entsteht. Andere mehr erkenntnistheoretisch 
gerichtete Denker sprechen von angeborenen Formen, die im 
Geist des Menschen bereitliegen, und in welche das Materiał 
der Empfindungen eingeht. Wenn diese letztere Auffassung 
einen verstandlichen Sinn gewinnen soli, so muB man die 
„Formen" ais Funktionen auffassen, die verschiedene Reak- 
tionsweisen des Substrats Unseres Seelenlebens auf Verschieden- 
heiten der Sinneserregung darstellen. Bei solcher Wendung 
des Gedankens stehen wir aber nicht an, der letztgenannten 
Auffassung den Vorzug zu geben bei der Interpretation all 
derjenigen Tatsachen der Vorstellungsbildung, bei denen mehr 
ais ein Zusammen- oder Ineinander-Sein der Empfindungen 
vorzuliegen scheint. Dies diirfte allerdings nur fur die Er
lebnisse des Raum-, Zeit- und VergleichsbewuBtseins sowie fur 
die sich daraus zusammensetzenden Erlebnisse der Beziehungs- 
auffassung gelten. Das EinheitsbewuBtsein scheint sich ein- 
fach aus Mangel an Zwischenraumen im psychischen Leben 
zu ergeben, vermoge dessen alles verschmilzt, was nicht durch 
besondere Akte des RaumbewuBtseins, ZeitbewuBtseins und 
VergleichsbewuBtseins in ein getrenntes Nebeneinander und 
Nacheinander auseinandergezogen wird.

Doch wie dem aueh sei; der Begriff der Produktion, mit 
welchem wir die Art der Entstehung der oben genannten Er
lebnisse des BeziehungsbewuBtseins zusammenfassend bezeich- 
nen, soli es zunachst ganz unentschieden lassen, ob das Zu
sammentreten der Empfindungen geniigt, um das BewuBtsein 
raumlicher, zeitlicher Verhaltnisse usw. zu e r z e u g e n ,  oder 
ob besondere Dispositionen anzunehmen sind, ais dereń Reak- 
tionsweisen die Akte des BeziehungsbewuBtseins bzw. einzelne 
derselben durch das Zusammentreten der Empfindungen nur
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a n g e r e g t ,  n i c h t  e r z e u g t  werden. Wir yerstehen unter 
Produktion ganz einfach jeden ProzeB des Hervorrufens psy-  
c h i s c h  b e d i n g t e r  BewuBtseinserlebnisse, die nicht schon 
einmal in ahnlicher oder gleicher Beschaffenheit dagewesen 
sein miissen, um in solcher Weise hervorgerufen werden zu 
konnen. In diesem Sinn betrachten wir nun die Gesetze 
der Produktion der oben angefiihrten Erlebnisse des Be- 
ziehungsbewuBtseins, wie sie in der Vorstellungsbildung her- 
vortreten.

a) D as R a u m b e w u B t s e i n . 1)

Die raumlichen Verhaltnisse bestehen in den Beziehungen 
des Rechts und Links, des Oben und Unten, des mehr und 
weniger von uns Entfernt-Seins. Es fragt sich nun: Warum 
erscheint uns der Gegenstand der einen Gesichts- oder Tast- 
wahmehmung an einem andern Ort des Raumes ais der Gegen- 
stand der andern. Die tatsachliche Verteilung der Reize in 
einem unabhangig von unserer Wahrnehmung vorhandenen 
Raum wiirde keine Erklarung der yerschiedenen Lokalisation 
in der Wahrnehmung bilden; denn die Frage bliebe dann 
immer: Wie kann solche Verteilung EinfluB auf unser Be- 
wuBtsein gewinnen. Kurz, die Verschiedenheit der Lokalisa
tion laBt sich nur begreiflich machen durch den Hinweis auf 
Verschiedenheiten der Sinneserregung. Es ware nun sehr 
schon, wenn wir recht auffallende Verschiedenheiten der 
Sinneseindriicke fiir die Verschiedenheit der Lokalisation ver- 
antwortlich machen konnten, wenn wir beispielsweise den Satz 
aufstellen diirften: Die Gegenstande aller Rotempfindungen 
werden rechts, die Gegenstande aller Blauempfindungen wer
den links im Sehfeld angeordnet. Das ist aber bekanntlich 
nicht der Fali. Wir konnen an jeder beliebigen Stelle des 
Raumes alle moglichen Farben, Helligkeiten und Sattigungen 
wahmehmen.

Also miissen es andere Verschiedenheiten der Lichtemp- 
findungen ais die Unterschiede des Farbentons, der Hellig- 
keit und der Sattigung sein, die eine yerschiedene Lokali
sation des Gegenstandes dieser Empfindungen bedingen. Was

’ ) Vgl. C. Stumpf: tlber den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung, 
•(Leipzig 1873), sowie E. Hering: Der Raumsinn und die Bewegungen des 
Auges, Hermanns Handbuch der Physiologie, III. Bd. I. Teil (1879) S. 343 ff.
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die 1  astempfindungen anlangt, so haben wir ja bereits er- 
wahnt, daB qualitative Verschiedenheiten derselben ange- 
nommen werden miissen (trotz der scheinbaren Gleichartig- 
keit der I astempfindungen), um die Feinheit der Lokalisation 
zu erklaren. Diese, die verschiedene Lokalisation bedingenden 
Verschiedenheiten der Gesichts- und Tastempfindungen kann 
man „ L o k a l z e i c h e n "  nennen.

Was nun die Lokalzeichen betrifft, von denen die Orien- 
tierung der Tasteindriicke nach allen drei Dimensionen und 
diejenige der Lichteindriicke nach den Flachenbeziehungen 
des Rechts und Links, des Oben und Unten abhangig ist, 
so scheint ihre Annahme keine Schwierigkeit zu machen. 
Man kann die Verschiedenheit derselben in Beziehung bringen 
zu der raumlichen Verschiedenheit der reizempfanglichen 
Stellen. Man kann also z. B. annehmen, daB die Lichtreizung 
eines Netzhautpunktes, der im linken Auge nasenwarts, im 
rechten schlafenwarts gelegen ist, eine Empfindung mit be- 
sonderem Lokalzeichen vermittelt, durch welches die Loka
lisation des Lichteindrucks am linken Rand des Sehfelds be- 
dingt ist. Netzhautstellen, dereń Empfindungen das gleiche 
Lokalzeichen besitzen, heiBen korrespondierende oder iden- 
tische. Wiirde man die Netzhaut eines Auges herausnehmen 
und so auf die Netzhaut des andern legen, daB das Nasen- 
ende der einen auf das Schlafenende der andern, sowie der 
obere und untere Rand der einen auf den oberen bezw. unteren 
Rand der andern zu liegen karne, so wiirden sich die korre- 
spondierenden Stellen n i c h t  g e n a u  decken, aber nur wenig 
gegeneinander verschoben sein.

Werden zwei korrespondierende Netzhautstellen gleich- 
zeitig gereizt, so entsteht die Wahrnehmung einer Licht- 
ąualitat an einer einzigen Stelle des Sehfelds. Werden die 
korrespondierenden Stellen gleichartig gereizt, so entspricht 
die Beschaffenheit der wahrgenommenen Qualitat einfach der 
Art dieser Reizung. Verschiedenartige Erregung korrespon- 
dierender Stellen dagegen bedingt die Erscheinungen des 
„Wettstreits der Sehfelder" (wobei wir eine und dieselbe Stelle 
des Sehfelds zuerst in der Farbung sehen, welche der einen 
Netzhauterregung entspricht, dann in der, welche durch die 
andere bedingt ist, usw. in bestandigem, langsam sich voll- 
ziehendem Wechsel), des Glanzes (bei gleichzeitiger WeiB- 
und Schwarzreizung), oder der „binokularen Farbenmischung" 
(zu beobachten an einer roten und griinen Briefmarke, von
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denen man die eine mit dem linken, die andere mit dem 
rechten Auge fixiert, wobei man e i ne  Briefmarke wahmimmt, 
die weder griin noch rot gefarbt ist).

Einfach-gesehen werden kann ubrigens nicht nur bei 
Reizung korrespondierender Netzhautpunkte und bei Erregung 
bloB e i n e r  Netzhaut, sondern auch bei Reizung nicht-korre- 
spondierender, „disparater" Netzhautstellen, dereń Lagever- 
haltnis von dem korrespondierenden nicht allzusehr abweicht. 
Das ist ein wichtiges Gesetz unserer Raumwahrnehmung, das 
wir folgendermaBen formulieren wollen: Nicht nur, was sieli 
auf korrespondierenden Stellen beider Augen abbildet, son
dern auch Eindriicke, die uns durch disparate, aber von der 
Korrespondenz nicht allzusehr abweichende Netzhautstellen 
vermittelt werden, lokalisieren wir an e i n e r  Stelle, je nach- 
dem mehr rechts, links, oben, unten oder in der Mitte des 
Sehfelds.

Nur Eindriicke, welche uns durch disparate Netzhaut
stellen vermittelt werden, die allzuweit von der Korrespondenz 
abweichen, werden n i c h t  me hr  e i n f a c h  gesehen, sondern 
erscheinen uns ais auseinanderliegende Gegenstande, ais 
„ D o p p e l b i l d e r “ , von denen wir aber das eine gewohnlich 
nicht beachten.

Was nun die Behauptung der Abhangigkeit der ver- 
schiedenen Lokalzeichen von den verschiedenen Stellen des 
Sinnesorgans anlangt, so darf man sie nicht falsch verstehen, 
in dem Sinne, ais ob die Form des Netzhautbildes oder die 
Form der gereizten Tastflache direkt empfunden wiirde. Von 
dieser Form weiB der Mensch, der nicht psychologische Unter- 
suchungen anstellt, sondern der einfach Gegenstande imRaume 
wahmimmt, in der Regel sehr wenig. Diese Form stimmt 
auch weder in Gestalt noch in GroBe mit der Form des auf 
Grund der Lokalisation der einzelnen Eindriicke gesehenen 
bzw. in der Tastwahrnehmung erfaBten Gegenstandes iiberein. 
Fur gewohnlich besteht hochstens eine gewisse Ahnlichkeit. 
Aber wenn wir uns beispielsweise die Netzhaut des Auges 
auseinander gezerrt denken, so wiirde sich dabei natiirlich die 
Form des physikalischen Netzhautbildes nicht im geringsten 
andern. Die Form des gesehenen Gegenstandes dagegen wiirde 
eine ganz andere werden. Sie wiirde mit der Gestalt des Netz
hautbildes gar keine Ahnlichkeit mehr besitzen. Das Gleiche 
gilt fiir den Tastsinn, wie das einfache Experiment lehrt, bei 
dem man den Mittelfinger einer Hand um den Zeigefinger
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herumschlingt und in die dabei entstehende Gabel eine Kugel 
legt. Diese Kugel beriihrt dann eine Stelle der rechten Seiten- 
flache des Mittelfingers und der linken des Zeigefingers. Diese 
beiden Stellen vermitteln uns aber die Eindriicke auseinander- 
liegender Gegenstande. Wir glauben daher zwei Kugeln zu 
betasten und zwar, wenn wir das Experiment mit der 
rechten Hand machen, eine rechts befindliche, die vom Mittel- 
finger und eine links befindliche, die vom Zeigefinger be- 
riihrt wird.

Zwei raumlich voneinander getrennte Stellen der Netzhaut 
oder des Tastorgans vermitteln iibrigens nicht unter allen Um- 
standen das BewuBtsein raumlich auseinanderliegender Wahr- 
nehmungspunkte. Werden zwei ziemlich naheliegende Stellen 
der Netzhaut oder des Tastorgans gleichzeitig oder hinterein- 
ander gereizt, so nehmen wir nur e i n e n  Lichtpunkt bzw. 
Hauteindruck oder zwei an derselben Stelle nacheinander auf- 
tretende Lichtpunkte bzw. Hauteindriicke wahr. Die GróBe der 
Entfernung, bei der dieses Phanomen eben nicht mehr ein- 
tritt, bei der also die Reizung getrennter Stellen des Sinnes- 
organs uns auch das BewuBtsein auseinanderliegender Ob- 
jektpunkte verschafft, heiBt Raumschwelle. Die Raumschwelle 
ist verschieden fur die yerschiedenen Regionen der Netzhaut 
und des Tastorgans. Sie ist eine andere fur Simultanreizung 
ais fiir Sukzessivreizung. Sie variiert von Individuum zu In- 
dividuum. Die Raumschwelle des Gesichtssinns ist umgekehrt 
proportional der „Sehscharfe“ , die auch nach Kompensation 
von Fehlern wie Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit fiir ver- 
schiedene Individuen verschieden ist, worin einer der Griinde 
liegt fiir unaufhebbare Verschiedenheiten von Leistungen, zu 
denen Genauigkeit des sogenannten AugenmaBes gehórt.

Nach dem bisher Gesagten bietet die Erklarung der 
Raumwahmehmung des Tastsinns und der Flachenwahrneh- 
mung des Gesichtssinns keine Schwierigkeiten mehr. Aber wie 
steht es mit der Tiefenwahrnehmung des Gesichtssinns. Diirfen 
wir annehmen, daB die Lokalzeichen, welche den von den yer
schiedenen Netzhautstellen gelieferten Empfindungen anhaften, 
hinreichen, um auch die Tiefenlokalisation zu bedingen ? Beim 
ersten Blick erscheint dies ganz unmoglich; denn wenn z. B. das 
Lokalzeichen, welches der durch eine nasenwarts gelegene 
Stelle der linken und der durch die entsprechende schlafen- 
warts gelegene Stelle der rechten Netzhaut yermittelten Emp- 
findung gemeinsam ist, auch zu einer bestimmten Tiefen-
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lokalisation Veranlassung gibt, so scheint es, ais miiBte der 
linkę Teil unseres Gesichtsfeldes stets in anderer Tiefenent- 
fernung von uns sich befinden ais das Zentrum und ais der 
rechte Teil. Bei genauer Uberlegung aber verschwindet dieser 
Schein. Warum sollte es sich nicht so verhalten, daB wir 
veranlaBt wiirden, den linken Rand des Sehfelds ebenso wie 
den rechten, den oberen ebenso wie den untern, kurz die ganze 
Peripherie naher bei uns zu lokalisieren wie das Zentrum? Den 
verschiedenen Lokalzeichen wiirde doch eine geniigende Ver- 
schiedenheit der Lokalisation entsprechen, auch wenn nicht 
jedes zur Verlegung in andere Tiefe Veranlassung geben wiirde 
wie jedes andere. Dabei wiirden wir mit der Erfahrung in 
Ubereinstimmung bleiben, sofern uns die unbefangene, von 
aller erworbenen Kenntnis iiber die „tatsachliche" Entfernung 
der Gegenstande abstrahierende Beobachtung zu lehren scheint, 
daB wirklich das Sehfeld jedes Auges und das gemeinsame 
Sehfeld beider Augen eine Hohlflache darstellt, die in der 
Peripherie geringere Tiefenentfernung von uns aufweist ais 
im Zentrum. Man beachte nur einmal das qualitativ gleich- 
formige Sehfeld auf einer Wanderung an neblichem Herbst- 
morgen, wo der Blick die Nebelschicht kaum ein paar Schritte 
weit durchdringt. Da wird man bemerken, wie der Nebel 
rechts und links, oben und unten ganz nahe zu kommen scheint 
und nach der Mitte des Gesichtsfelds zu mehr und mehr zu- 
riickweicht, so daB man in ein Gewolbe hineinzuschauen 
glaubt.

Aber wenn es nun richtig ist, daB jedes Lokalzeichen 
einer Gesichtsempfindung gleichzeitig den (psychischen) Reiz 
fur Flachen- und Tiefenlokalisation bildet, muB dann nicht 
jeder in bestimmter Gegend rechts, links, oben unten oder in 
der Mitte des Sehfelds lokalisierte Punkt auch in ganz be- 
stimmte, unabanderliche Tiefenentfernung verlegt werden, 
miissen wir dann nicht jeden Gegenstand ais Projektion auf 
die Hohlflache des Sehfelds, also flachenhaft, anstatt korper- 
lich sehen? Diese Frage hat eine gute Berechtigung. Sie 
bildet jedoch keinen Einwand gegen die Annahme- einer Iden- 
titat der Lokalzeichen fur Flachen- und Tiefenlokalisation. Das 
korperliche oder stereoskopische Sehen wird tatsachlich nur 
durch besondere Verhaltnisse ermoglicht, welche mit der Tat- 
sache des Einfach-Sehens bei Reizung disparater, aber von 
der Korrespondenz nicht allzusehr abweichender Netzhaut- 
punkte zusammenhangen. Das Gesetz des stereoskopischen
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Sehens lautet kurz folgendermaBen: Einfach Gesehenes, dessen 
Wahmehmung uns durch e i ne  Netzhaut oder durch k o r r e -  
s p o n d i e r e n d e  Stellen beider Netzhaute vermittelt wird, ver- 
legen wir bei gleicher Flachenbestimmtheit in andere Tiefen- 
entfernung ais ebenso einfach Gesehenes, dessen Wahrneh- 
mung uns durch d i s p a r a t e ,  aber von der Korrespondenz 
nicht allzusehr abweichende Netzhautstellen veranlaBt wird. 
Dies ist das ganze Geheimnis des stereoskopischen Sehens, 
d. h. der Moglichkeit, etwas vor oder hinter jedem Punkt der 
S e h f l a c h e  wahrzunehmen, die uns beim Sehen mit einem 
Auge oder beim Sehen mit korrespondierenden Stellen bei
der Augen zunachst gegeben ist.

Die Erscheinungen des stereoskopischen Sehens werden 
gewóhnlich nur so erklart, daB man darauf hinweist, wie 
bei den stereoskopischen Bildern derselbe Eindruck auf unser 
Sehorgan hervorgerufen werde, den ein mit zwei Augen be- 
trachteter „wirklicher" Kórper hervorbringt. Aber das Problem 
der Tiefenwahrnehmung ist: Warum sehen wir die „wirk- 
lichen“ Korper korperlich, warum deshalb auch die stere
oskopischen Photographien ? Die Antwort darauf kann nicht 
anders gegeben werden ais durch den Hinweis auf das obige 
Gesetz.

Es bleibt uns nur noch iibrig, genauer zu zeigen, inwie- 
fem die Tiefenbestimmtheit eines an bestimmter Stelle 
rechts, links, oben, unten oder in der Mitte des Sehfelds 
lokalisierten Punktes dadurch modifiziert werden kann, daB 
die Wahmehmung desselben nicht durch eine bestimmte Netz- 
hautstelle eines Auges und nicht durch korrespondierende 
Stellen beider Augen sondem durch disparate, aber von der 
Korrespondenz nicht allzuweit entfernte Netzhautstellen ver- 
mittelt wird.

Betrachten wir, um dies einzusehen, die nebenstehenden 
Figuren i und 2. SN in Figur i bedeutet einen Schnitt durch 
die Netzhaut des linken Auges, wobei S das Schlafenende, 
N das Nasenende des Schnittes bezeichnen soli. N iS 1 bedeute 
ebenso einen Schnitt durch die Netzhaut des rechten Auges. 
M und M1 stellen dieNetzhautmitten dar. B und B1 seien korre
spondierende Netzhautstellen. B und C1 seien disparate Stel
len, dereń Reizung aber doch noch die Wahmehmung eines 
einzigen Punktes vermittelt (keine Doppelbilder ergibt). Der 
Reizung jedes Punktes zwischen S und N bzw. zwischen N1 
und S1 sowie der gleichzeitigen Reizung jedes Punktes zwi-
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schen S und N und der korrespondierenden Punkte zwischen 
N ' und S ' korrespondiert nun eine bestimmte Stelle mehr 
links oder mehr rechts im wahrgenommenen Raum (im Seh- 
feld). Das System dieser von links nach rechts lokalisierten 
Punkte sei enthalten in der Linie L R  in Figur 2. Nun ent- 
spricht bei Reizung einer Netzhaut bzw. bei korrespondieren- 
der Reizung beider Netzhaute jeder Lokalisation mehr rechts 
bzw. mehr links oder mehr nach dem Zentrum zu ein Weniger 
oder Mehr der Tiefenlokolisation. Das sei angedeutet durch 
die Kurve, die sich in Figur 2 iiber L R  ausspannt. Die Punkte 
dieser Kurve geben nicht nur in Bezug auf Rechts und Links 
sondern auch in bezug auf die Tiefe den Ort wieder, an

welchen lokalisiert wird, was durch Reizung der Netzhaut- 
punkte von S bis N bzw. von N' bis S' oder durch gleichzeitige 
Reizung der korrespondierenden unter diesen Netzhautpunk- 
ten uns zum BewuBtsein kommt. Wenn also beispielsweise 
der Punkt G auf L R  den Breitenwert (die Lokalisation in 
bezug auf Links- und Rechts) angibt fur den Gegenstand, der 
infolge Reizung der Netzhautpunkte B und B' gesehen wird, 
so bezeichnet G G 1 die zugehorige Tiefe. Ein Punkt, der in
folge Reizung der Netzhautpunkte B oder B' oder B und B' 
wahrgenommen wird, kann nirgendwo anders lokalisiert wer- 
den ais in G1, kann weder vor noch hinter, weder rechts 
noch links von G1 wahrgenommen werden.

Wenn wir nun bloB mit e i n e r  Netzhaut oder bloB mit 
korrespondierenden Stellen beider Netzhaute e i n f a c h - s e h e n  
konnten, so bliebe unser Sehraum immer eine Hohlflache ohne
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Relief. Jeder nach Breite (und Hohe) bestimmte Punkt des 
Sehfelds besaBe eine unabanderliche Tiefenentfernung.

Aber nun konnen wir auch mit disparaten Netzhautstellen 
unter Umstanden einfach-sehen. Wie andern sich da die Ver- 
haltnisse? Wo liegt beispielsweise in Figur 2 der Punkt, den 
wir ais e i ne n Punkt wahrnehmen infolge der Reizung von 
B und C' in Figur i ? Liegt er in G1 oder in G3 wenn G2 und. 
G3 in demselben Verhaltnis zu C' stehen wie G und G1 zu 
B '  oder zu B ? Die Antwort lautet: Er liegt an keinem von 
diesen beiden Orten, sondern er liegt entweder in G 4 oder 
in G5. Es gilt namlich der Satz, daB bei Reizung disparater 
Netzhautpunkte, mit denen noch einfach-gesehen wird, e n t 
w e d e r  der  e i ne  o d e r  der  a n d e r e ,  nicht beide zusam- 
men den Breitenwert (und ebenso den Hohenwert, das Ver- 
haltnis des Oben und Unten) der Lokalisation bestimmen. 
Nicht ein Punkt zwischen G und G 2 stellt den Breitenwert des 
Punktes dar, der bei gleichzeitiger Reizung von B und C ' ge- 
sehen wird, wie man vielleicht vermuten konnte, sondern 
entweder G oder G2, jenachdem B oder C' den Ausschlag 
gibt. Aber wahrend in bezug auf den Breitenwert (und ebenso 
in bezug auf den Hohenwert) der Lokalisationszwang der 
einen von den zwei disparaten Netzhautstellen verloren geht,. 
macht er sich in bezug auf den Tiefenwert umso energischer 
geltend. Wird der Breitenwert der Lokalisation durch B be- 
stimmt, obwohl er infolge gleichzeitiger Reizung von C ' auch 
durch dieses bestimmt werden konnte, so macht gerade C r 

seinen EinfluB auf die Tiefenlokalisation geltend. Das ge- 
sehene Objekt erscheint nicht in G1 sondern infolge der peri- 
pheren Lagę von C' v o r  G1 in GL Wird dagegen der 
Breitenwert der Lokalisation durch C' bestimmt, obwohl er 
infolge gleichzeitiger Reizung von B auch durch dieses be
stimmt werden konnte, so macht gerade B seinen EinfluB auf 
die Tiefenlokalisation geltend. Das gesehene Objekt erscheint 
nicht in G3, sondern infolge der zentraleren Lagę von B 
h i n t e r  G 3 in G 5.

Von der Richtigkeit dieser Darstellung mag man sich 
iiberzeugen durch Betrachtung umkehrbarer stereoskopischer 
Bilder, bei denen man leicht beobachten kann, wie mit der 
Umkehrung des Reliefs stets eine Verschiebung in der Brei- 
ten- oder in der Hohendimension oder in beiden eintritt.

Die Tiefenlokalisation des Gesichtssinns, die eine ebenso 
auf angeborener Fahigkeit beruhende Funktion unseres Seelen-
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lebens ist wie jede andere Art von Lokalisation, kann nun 
aber auch durch Erfahrung noch mannigfach modifiziert wer- 
den. Zur Tiefenwahrnehmung tritt die durch Erinnerung modi- 
fizierte Tiefenauffassung. Da wir die Gesetze der Erinnerung 
noch nicht kennen gelemt haben, so konnen wir das Wesen 
dieser Erfahrungsmodifikation der Tiefenwahrnehmung hier 
nicht naher erklaren. Aber vielleicht geniigt es zum vor- 
laufigen Verstandnis, wenn wir sagen, daB es Motive gibt, 
die uns veranlassen, eine Tiefenentfemung anders aufzufassen 
ais wir sie eigentlich wahrnehmen. Wir lernen z. B. durch 
Erfahrung, daB blaue Berge weiter entfernt sind ais sie schei- 
nen, daB der nahere Gegenstand den ferneren mehr oder 
weniger verdecken kann, daB die Gegenstande umso kleiner 
aussehen, je ferner sie sind, daB wir anders akkommodieren 
miissen, um einen femen Gegenstand ebenso deutlich wahr- 
zunehmen wie einen naheren, daB die Konvergenz unserer 
Augen eine andere ist bei binokularer Fixation eines naheren 
und eines ferneren Objekts usw. Wenn wir daher einen Berg 
blaulich gefarbt sehen, die bekannte Kontur eines Objektes 
abgeandert finden durch einen verdeckenden Gegenstand, wenn 
etwas, dessen normale GroBe wir kennen, uns ungewohnlich 
klein erscheint, wenn wir eine besondere Art von Schatten- 
bildung beobachten usw., so sind das lauter Motive, die uns 
die Erinnerung bestimmter Entfemungsverhaltnisse wecken. 
Dabei tritt solche Erinnerung oft mit so zwingender Notwendig- 
keit auf, drangt sich so energisch in die Wahrnehmung hinein, 
daB wir es gar nicht wissen, wie verschieden die Entstehungs- 
bedingungen dieser „ e m p i r i s c h e n “, auf R e p r o d u k t i o n  
beruhenden Tiefenauffassung und der durch „ a p r i o r i -  
s c h e n “ Zwang zur P r o d u k t i o n  zustande kommenden 
eigentlichen T i e f e n w a h r n e h m u n g  sind.

Gabe es keine auf urspriinglicher Organisation unseres 
Geistes oder, wie Philosophen mit Vorliebe sagen, a priori 
bedingte Tiefenwahrnehmung, so wiirde auch keine Erinne
rung uns je zur Tiefenauffassung verhelfen, nie wiirden wir 
etwas korperlich sehen. Gabe es keine durch Erfahrung be
dingte, keine empirische Tiefenauffassung, so konnte uns nie 
ein Gemalde den Eindruck korperlicher Gegenstande hervor- 
rufen. DaB uns ein gutes Gemalde plastischer erscheint, wenn 
wir es mit e i n e m Auge betrachten, beweist, daB gerade die 
nicht erfiillten Bedingungen stereoskopischen Sehens die em- 
pirisch bedingte Tiefenauffassung storen konnen, daB die M5g-
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lichkeit beseitigt sein muB, Flachenhaftes anders wa h r z u -  
n eh men ais Korperliches, wenn die 111 us i on korperlicher 
Auffassung in der Betrachtung des Flachenhaften ent- 
stehen soli.

Kennt man diese Tatsachen der T i e f e n wa h r n e h mu n g  
und der auf Erinnerung beruhenden Tiefenauffassung des 
Gesichtssinns, so versteht man die Schwierigkeiten, die dem 
Zeichnen und Malen von Korpern nach der Natur im Gegen- 
satz zum Kopieren von Vorlagen erwachsen. Man kann dann 
aber auch das Mittel angeben, wodurch diese Schwierigkeiten 
leicht iiberwunden werden konnen. Dieses besteht darin, daB 
man die ICorper, von denen man ein flachenhaftes Bild ent- 
werfen will, mit e i n e m Auge und zwar naturlich dauernd 
mit demselben Auge betrachtet.

Eine bedeutsame Aufgabe der Psychologie des Raum- 
bewuBtseins ist endlich noch die Erklarung der sogenannten 
geometrisch optischen Tauschungen (die aber nicht auf das 
Gebiet des Gesichtssinnes beschrankt sind) aus den bisher 
entwickelten Gesetzen. Wir konnen darauf in diesem knappen 
GrundriB der Psychologie leider nicht weiter eingehen. Doch 
seien diejenigen Leser, die Unterricht im Freihandzeichnen 
zu geben haben, nachdriicklich auf dieses interessante Kapitel 
der Psychologie verwiesen. Es kommt ja nicht allzu selten vor, 
daB ein Lehrer, der dem Schiller die Aufgabe stellt, etwa 
ein Quadrat nach dem AugenmaB zu zeichnen, die Giite der 
Leistung selbst mit Zirkel und Lineal priift. Dieses Verfahren 
wird abgesehen von seiner Verwerflichkeit im allgemeinen, 
ganz besonderes Unheil anrichten bei einem Lehrer, der nicht 
weiB, daB ein geometrisch korrektes Quadrat niemals ais 
Quadrat gesehen wird, sondern ais ein Viereck, dessen Ver- 
tikalseiten langer sind ais die Florizontalseiten und auf den 
letzteren auch nicht genau senkrecht stehen. Eine ausfiihr- 
lichere Darstellung der wichtigsten geometrisch-optischen Tau
schungen findet man in Wundts „Grundziigen der physiologi- 
schen Psychologie".1)

Wir wollen zum SchluB dieser kurzeń Betrachtung der 
Gesetze des RaumbewuBtseins nur noch erwahnen, daB Raum- 
w a h r n e h m u n g  im Unterschied von der andern oben er- 
wahnten Art der Raumauffassung bloB moglich ist, auf Grund *)

*) W . Wuudt: Grundziige der physiologischen Psychologie (5. Aufl. 3 Bde., 
Leipzig 1901 — 1903) 2. Bd. S. 544 flF.
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von Eindriicken des Gesichts- und des Tastsinnes. Die Raum- 
auffassung anderer Sinne, z. B. des Gehorssinns, der uns ja 
unter Umstanden auch iiber die Richtung und Entfernung 
eines Gegenstandes belehren kann, beruht auf einer durch 
Erfahrung erworbenen Kenntnis, ist also nicht Raumwahr-  
n e h m u n g  in dem von uns prazisierten Sinn dieses Wortes. 
Obrigens darf man nicht glauben, daB Raumwahrnehmung 
nur auf Grund p e r i p h e r  erregter Gesichts- und Tastempfin- 
dungen móglich sei. Auch die zentral erregten Empfindungen 
des Gesichts- und Tastsinns konnen, sofern sie ihre Lokal- 
zeichen beibehalten, Raumauffassung p r o d u z i e r e n .  Wir 
miissen auch in diesem Fali von einer Raumwahrnehmung 
sprechen, wenn wir jede auf Produktion beruhende Raum
auffassung ais Raumwahrnehmung bezeichnen. Das hat viel- 
leicht etwas Bedenkliches, da man ais Wahrnehmungsvor- 
stellung gewohnlich nur die aus peripher erregten Empfin
dungen sich aufbauende Vorstellung betrachtet. Deshalb wol- 
len wir statt des Ausdrucks „Raumwahrnehmung" fur den 
Gegensatz der empirisch bedingten Raumauffassung lieber die 
Bezeichnung der produktiv oder der apriorisch bedingten 
Raumvorstellung gebrauchen.

b) D as Z e i t b e w u B t s e i n . 1)

Um die Grundfrage zu verstehen, welche die Psychologie 
des ZeitbewuBtseins zu beantworten sucht, muB man bedenken, 
daB alles, was in unserem BewuBtsein ist, Gegenwart besitzt. 
Eine Vorstellung, in der wir Vergangenes erfassen, ist eine 
gegenwartige Vorstellung ebensogut wie eine andere Vor- 
stellung, in der wir auf Zukiinftiges uns beziehen. Wenn ein 
BewuBtseinsinhalt langere Zeit hindurch dauert, so ist doch in 
jedem Augenblick nur ein Querschnitt durch seine Dauer 
Gegenwart. Wie kann in diesem Querschnitt, in diesem un- 
ausgedehnten Zeitpunkt die ausgedehnte Zeitdauer iiberblickt 
werden? Man sagt yielleicht: Dadurch, daB sich zu dem

-) Vgl. hierzu: Th. Lipps: Grundtatsachen des Seelenlebens (Bonn 1883) 
Kap. 26; W . Stern: Psychische Prasenzzeit. Zeitschrift fiir Psychologie Bd. X III 
(1897) S. 325 ff; Meumann: Beitrage zur Psychologie des Zeitsinns. Philo- 
sophische Studien V III S. 431 ff, IX  S. 264 ff, X II  S. 127 ff; Schumann: Zur 
Psychologie der Zeitanschauung. Zeitschrift fiir Psychologie, Bd. X V II  S. 106 ff 
(1898; Pber die Schatzung leerer, von einfachen Schalleindriicken begrenzter 
Zeiten. Zeitschrift fiir Psychologie, Bd. X V III S. I ff (1898).
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Gegenwartsąuerschnitt die Erinnerung an eine Reihe voraus- 
gegangener Querschnitt gesellt. Aber ist diese Antwort nicht 
falsch formuliert ? Miissen wir nicht statt „Erinnerung an eine 
Reihe vorausgegangener Querschnitte“ sagen eine Reihe von 
Erinnerungen vorausgegangener Querschnitte ? Und ist damit 
das Problem gelóst ? Die Erinnerungen sind doch gegen- 
wartige BewuBtseinsvorgange. Es fragt sich also: „Wie kann 
aus einer Reihe gleichzeitiger, gegenwartiger BewuBtseins- 
prozesse das BewuBtsein eines zeitlich ausgedehnten, eines 
von der Vergangenheit in die Gegenwart herein sich erstrecken- 
den BewuBtseinsvorgangs werden?

Denken wir uns, um dieses Problem noch etwas besser zu 
verstehen, wir hórten einen Ton, der drei Sekunden lang 
anhalt. Denken wir uns weiter, wir zerlegten den zeitlich aus
gedehnten BewuBtseinsinhalt, die drei Sekunden lange Ton- 
empfindung in eine Anzahl von Abschnitten, etwa in drei Teile. 
Nach Verlauf einer Sekunde ist dann der erste Teil, nach 
Verlauf einer weiteren Sekunde der zweite Teil eigentlich 
„vorbei“ . Wenn nun aber diese beiden Teile wirklich spurlos 
verschwunden waren, so konnten wir in der dritten Sekunde 
nicht wissen, daB wir zwei Sekunden lang vorher schon den 
gleichen Ton gehort haben. Ebensowenig konnten wir dies 
aber wissen, wenn die beiden ersten Teile noch ebenso vor- 
handen waren wie sie zuvor da waren; denn gleichzeitig vor- 
handene gleiche Empfindungen, die raumlich nicht aus- 
einander gelegt werden wie zwei gleiche Farbenempfindungen 
in die Wahrnehmung von zwei gleichen Farben an verschie- 
denen Stellen des Raumes, erscheinen ais e i ne  Empfindung 
Wenn wir z. B. zwei Stimmgabeln gleichzeitig genau den 
gleichen Ton erzeugen lassen, so horen wir nur einen Ton, 
der uns keineswegs doppelt so lang zu dauem scheint ais der 
Ton einer Stimmgabel, wenn die zwei Stimmgabeln ebenso- 
lang physikalisch auf uns einwirken wie die eine.

Also die zwei ersten Teile unserer in drei Abschnitte zer
legten Tonempfindung diirfen nicht in derselben Weise, wie 
sie vorher da waren, miissen aber noch in irgend einer Weise 
vorhanden sein, wenn wir in der dritten Sekunde das Be
wuBtsein haben sollen, daB der Ton schon einige Zeit dauert. 
WiiBten wir nun jeweils bloB, daB etwas von dem, was wir 
gerade erleben, kiirzere oder langere Zeit bzw. daB nichts 
derartiges vorher vorhanden war, bliebe uns dagegen ver- 
borgen, w as jederzeit der letzten Yergangenheit angehort, so
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bestiinde die einfachste Erklarung fiir solches Wissen in der 
Annahme, daB von den vergangenen BewuBtseinsmomenten 
eine bloBe N a c h w i r k u n g  ais besondere Farbung des gegen- 
wartigen Erlebens zuriickbleibe. Wir wiirden dann vermuten, 
da6 in unserm Beispiel die in der dritten Sekunde vorhandene 
Tonempfindung einen andem Charakter besitze ais die ąuali- 
tativ und intensiv gleiche Tonempfindung der zweiten und 
wieder einen andern ais die Tonempfindung der ersten 
Sekunde. Allgemein wiirden wir den Satz aufstellen, daB 
qualtitativ und intensiv gleichartige BewuBtseinsinhalte noch 
gewisse Verschiedenheiten aufweisen, je nachdem gleichartiges 
Erleben ihnen langere, kiirzere Zeit oder gar nicht voraus- 
gegangen ist. Diese Verschiedenheiten wiirden wir dann Tem- 
poralzeichen nennen und wiirden annehmen, daB die ver- 
schiedenen T e m p o r a ł z e i c h e n  ebenso zur Produktion eines 
verschiedenen ZeitbewuBtseins Veranlassung geben wie die 
verschiedenen L o k a l z e i c h e n  zur Produktion eines verschie- 
denen RaumbewuBtseins.

Aber wir wissen in jedem Augenblick nicht nur, ob das, 
was wir gerade erleben, schon langere Zeit dauert o d e r  
n i c h t ,  sondern wir wissen im letzteren Fali meist auch, w as 
dem Gegenwartigen vorausgegangen ist. Ja, wenn wir ge- 
nauer iiberlegen, so sehen wir ein, daB wir jederzeit iiberhaupt 
nicht das Gegenwartige, sondern das zuletzt und das zuvor- 
letzt, zuvorvorletzt usw. Vergangene zeitlich erfassen (sofern 
unser ZeitbewuBtsein sich nicht auf die Zukunft bezieht, wovon 
wir hier noch absehen wollen).

Wir miissen deshalb annehmen, daB in unserm Beispiel 
das Temporałzeichen nicht in einer besonderen Farbung der 
Empfindung der dritten Sekunde besteht, sondern daB wirk- 
liche Uberbleibsel der vorangegangenen Empfindungsab- 
schnitte noch vorhanden sind, von denen jedes sein besonderes 
Temporałzeichen an sich hat. Allgemein stellen wir also den 
Satz auf : Der BewuBtseinsinhalt jedes Zeitpunktes bleibt in 
veranderter und sich fortwahrend verandernder Farbung noch 
eine gewisse Zeit hindurch vorhanden. Wegen seiner be
sonderen Farbung verschmilzt er nicht mit den unter Um- 
standen qualitativ und intensiv gleichen BewuBtseinsinhalten, 
die in den Momenten ihr Dasein beginnen, wo er noch fort- 
dauert. Er wird vielmehr in die Vergangenheit projiziert so 
wie die Gegenstande der Lichtempfindungen im Raum lokali- 
siert werden.
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Da nun j e d e r BewuBtseinsinhalt, der in irgend einerd 
Zeitpunkt sein Dasein beginnt, in solch veranderter und sich! 
fortwahrend verandernderFarbung eine gewisseZeit hindurch 
vorhanden bleibt, so ist in jedem Zeitpunkt eine Reihe von 
Residuen zuletzt, zuvorletzt, zuvorvorletzt usw. begonnen 
habender BewuBtseinsinhalte yorhanden, durch dereń Tem- 
poralzeichen das BewuBtsein einer ausgedehnten Zeitstrecke 
produziert wird. Die Zeit, die man so unmittelbar in produktiv 
bedingter Auffassung zu iiberblicken vermag, kann man ais 
„ p s y c h i s c h e P r a s e n z z e i t “ bezeichnen und wird dann unter 
diesem Begriff wohl ungefahr das verstehen, was die Schópfer 
desselben damit gemeint haben.

Wir wollen ferner die in jedem Moment vorhandenen 
Residuen der zuvor begonnen habenden BewuBtseinsinhalte 
die n a c h d a u e r n d e n 1) BewuBtseinsinhalte nennen im Gegen- 
satz zu dem in jedem Augenblick sein Dasein beginnenden 
BewuBtseinsinhalt. Die Temporalzeichen der nachdauernden 
BewuBtseinsinhalte wollen wir, je nachdem sie zur Verlegung 
in entferntere oder nahere Vergangenheit Veranlassung geben, 
ais mehr oder minder starkę Vergangenheitscharaktere be
zeichnen.

Dann konnen wir folgende Satze aufstellen:
1. Die verschiedenen BewuBtseinsinhalte besitzen bei gleich 

langer Nachdauer nicht gleich starkę Vergangenheits- 
charaktere. Am starksten scheint der Vergangenheits- 
charakter zu sein bei den nachdauernden Spannungs- 
empfindungen, wie wir sie in der Erwartung erleben. 
Daraus erklart es sich, daB eine Zeit, die wir an der 
Spannung unserer Erwartung messen, uns unverhaltnis- 
maBig lang erscheint gegenuber objektiv gleichlangen 
Zeiten, die wir auf Grund der Temporalzeichen anderer 
nachdauemder Empfindungen erfassen.

2. Der Vergangenheitscharakter nachdauemder Erlebnisse 
scheint eine gewisse Abhangigkeit vom BewuBtheitsgrad 
zu besitzen. Die Residuen von Eindriicken, die unsere 
Aufmerksamkeit stark erregen, werden weniger weit 
in die Yergangenheit projiziert ais die Residuen von *)

*) Dieser Begriff der Nachdauer muB unterschieden werden von dem, 
was friiher (S. 107) ais Nachdauer der Lichtempfindung oder (S. 119 u. a.) ais 
Nachdauer von Empfindungen iiberhaupt bezeichnet wurde.
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Eindriicken, denen ein geringer BewuBtheitsgrad zu- 
kommt. Darauf scheint es zu beruhen, daB uns bei 
interessanter Beschaftigung die Zeit kurz vorkommt. 
Vielleicht hangt es damit auch zusammen, daB Schall
eindrucke, die etwa in Intervallen von 0,3 bis 0,4 Se- 
kunden aufeinander folgen, eine schnellere Sukzession 
zu besitzen scheinen, wenn sie stark, also auch lebhaft, 
ais wenn sie schwach und daher weniger eindrucks- 
voll sind. Endlich gehort hierher wohl auch die Er- 
fahrung, daB nicht zu groBe erflillte Zeiten uns gróBer 
erscheinen ais leere; denn wenn beispielsweise eine 
Zeitstrecke nur durch zwei Schalleindrucke begrenzt 
wird, so treten dieselben begreiflicherweise im BewuBt- 
sein starker hervor, der erste besitzt also am SchluB 
einen schwacheren Vergangenheitscharakter, ais wenn 
zwischendurch auch noch Schalleindrucke stattfinden, 
durch welche der erste Grenzeindruck im BewuBtsein 
verdunkelt wird. DaB bei groBerer Dauer erfiillte Zeiten 
kleiner erscheinen ais leere, erklart sich einfach daraus, 
daB dabei die letzteren an (erst bei langerer Dauer her- 
vortretenden) Spannungsempfindungen gemessen wer- 
den die ersteren an den „erfiillenden“ Eindriicken.

3. Die von uns erfaBte Dauer einer nicht zu groBen durch 
zwei starker hervortretende Eindriicke begrenzten Zeit 
hangt nicht nur vom Vergangenheitscharakter des nach- 
dauemden ersten Eindrucks und der nachdauernden 
ausfiillenden BewuBtseinsinhalte, sondern auch von der 
Geschwindigkeit des BewuBtwerdens des zweiten be- 
grenzenden Eindrucks und eventuell von seiner Nach- 
dauer ab. Wenn wir in einer Reihe von drei in gleichem 
Intervall aufeinander folgenden Schalleindriicken den 
zweiten Schall verstarken, so erscheint uns das voraus- 
gehende Intervall verkiirzt, das nachfolgende verlangert. 
Das beruht wahrscheinlich darauf, daB der stiirkere 
Schall uns schneller bewuBt wird. Verstarkt man bei 
denselben drei Schalleindriicken den ersten Schall, so 
erscheint das erste, verstarkt man den dritten, so er
scheint das zweite Intervall verlangert. Das beruht wahr
scheinlich darauf, daB im ersteren Fali der erste Schall 
uns schneller, der zweite besonders langsam zum Be
wuBtsein kommt, und daB im letzteren Fali der durch 
den starken letzten Schalleindruck im BewuBtsein ver-

10D i i r r ,  Padagogik.
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dunkelte mittlere Schall weiter zuriickverlegt wird. Dazu 
kommt vielleicht auch noch, daB der zeitlich besonders 
voluminós erscheinende letzte Eindruck noch zur Dauer 
des zweiten Intervalls hinzugerechnet wird. DaB in der 
Tat gleichzeitig einwirkende Reize uns nicht gleich 
schnell zum BewuBtsein kommen, sieht man am besten 
aus den Erscheinungen, diebeiden sogenannten Kompli- 
kationsversuchen beobachtet werden. Wenn man nam- 
lich etwa eine Uhr mit schneller Zeigerbewegung so 
einrichtet, daB bei bestimmter Zeigerstellung ein 
Glockenschlag ertont, so wird ein Beobachter, der von 
dieser objektiven Zuordnung nichts weiB, in den selten- 
sten Fallen das Glockensignal ais gleichzeitig mit der- 
jenigen Zeigerstellung auffassen, mit der es tatsachlich 
zusammenfallt. Die Tatsache subjektiver Zeitverschie- 
bung, welche dabei die Regel bildet und auf verschieden 
schnellem „Zum BewuBtsein-Kommen“ verschiedener 
Eindriicke beruht, ist zuerst den Astronomen bei ihren 
Beobachtungen der Sterndurchgange nach der soge
nannten Auge- und Ohrmethode aufgefallen.

So lassen sich alle Tatsachen der Zeitwahrnehmung offen- 
bar in befriedigender Weise erklaren. Nun gibt es aber auch 
in bezug auf die Zeit neben der p r o d u k t i v  o d e r  apr i -  
o r i s c h  b e d i n g t e n  Auffassung eine e m p i r i s c h  bedingte. 
Wir lemen gewisse Zeichen kennen, die uns das BewuBtsein 
von Zeit en vermitteln, welche wir in der Wahrnehmung nicht 
zu iiberblicken yermógen. Wenn wir z. B. eine sehr lange 
Reihe von Schalleindriicken erlebt haben, so ist uns am SchluB 
in bestimmter Weise zumute und nach der Art dieses Zu- 
Mute-Seins schatzen wir die yergangene Zeit. Der Stand der 
Sonne bedeutet uns ein Zeichen fur kiirzere oder langere 
Zeit, die seit dem Tagesanbruch yerflossen ist. Dieselbe Funk- 
tion iibt in noch yollkommener Weise die Uhr aus. Das 
genaueste MaB der Zeit sind fur uns, allgemein gesprochen, 
die Weglangen, die bei gleichfórmiger Bewegung den ver- 
schiedenen Zeiten entsprechen. Eine gleichfórmige Bewegung 
aber ist eine solche, bei der in gleichen Zeiten gleiche Wege 
zuruckgelegt werden. Konnten wir nun nicht a priori, infolge 
der produktiy bedingten Zeitauffassung die Gleichheit gleicher, 
kurzer Bewegungsdauern feststellen und die entsprechende 
Gleichheit der Weglangen konstatieren, so konnten wir nicht 
wissen, ob sich nicht das Tempo alles Geschehens in jedem
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Augenblick andert, ob es gleichformige Bewegungen iiber- 
haupt gibt.

Auch abgesehen von dem Gebrauch auBerer zeitmessen- 
der Hilfsmittel vollzieht sich die Entwicklung unseres Zeit- 
bewuBtseins wahrscheinlich so, daB wir zuerst auf Grund der 
»angeborenen Zeitauffassung die Geschwindigkeit verschie- 
dener psychischer Prozesse und Sukzessionen kennen lernen, 
spater aber auch aus der Anzahl der Inhalte, die unsern Geist 
in einer gewissen Zeit passieren, auf die Lange dieser Zeit 
zuriickschlieBen. DaB dabei Fehler vorkommen, ist begreif- 
lich. Das Tempo des psychischen Lebens andert sich eben 
manchmal, und wenn wir es ais konstant annehmen und die 
Fiille des inneren Geschehens zum MaB der Zeit machen, 
so irren wir uns. Dann miissen auBere Bewegungsvorgange, 
von dereń konstanter Geschwindigkeit wir uns durch genaue 
Priifung uberzeugt haben, uns zur Erkenntnis des Irrtums 
fuhren. Wer kennt z. B. nicht die Erfahrung, die wir in ge- 
fahrvollen Situationen machen kónnen, wo wir nach der Fiille 
der in uns sich drangenden Gedanken, Vorstellungen und 
Gefiihle eine Ewigkeit erlebt zu haben glauben, wiihrend die 
Uhr uns zeigt, daB erst wenige Minuten verflossen sind.

Darauf, daB wir vielfach Zeiten nach der Fiille der in 
ihnen erlebten Inhalte schatzen, dereń Tempo wir zu kennen 
glauben, beruht es auch, daB Lebensperioden, die reich an 
Eindriicken waren und von denen uns viele Erinnerungen zu- 
riickgeblieben sind, bei gleicher objektiver Dauer vom riick- 
schauenden Betrachter fur langer gehalten werden ais inhalts- 
arme, halbvergessene Zeiten.

Die Zeitauffassung, die in einem ProzeB von bekannter 
Ausdehnung oder in ein Quantum von Inhalten eine gewisse 
Dauer sozusagen h i n e i n s i e h t ,  erklart auch unser Zu- 
k u n f t s b e w u B t s e i n .  Wo wir namlich ein solches haben, 
da wissen wir wohl, was zwischen dem Jetzt und dem zukiinf- 
tigen Zeitpunkt liegt. Aber die Inhalte, die in diesem Wissen 
uns ais Erinnerungsvorstellungen und Gedanken gegeben sind, 
besitzen keine Temporalzeichen, die Veranlassung geben 
kdnnten zur P r o d u k t i o n  eines ZeitbewuBtseins. Sie bilden 
vielmehr in ihrer Gesamtheit nur ein Motiv zur Erinnerung 
an die Zeit, die ihnen erfahrungsgemaB entspricht.

Endlich sei noch erwahnt, daB wir uns auch kiinstliche 
Temporalzeichen zu machen wissen, indem wir die Ereignisse 
datieren. Eine Reihe von Daten, die uns bekannt sind, be-
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wirkt zwar auch nur eine empirisch, keine apriorisch bedingte 
Zeitauffassung. Wer nicht durch Erfahrung gelernt hat, was 
ein Jahr, ein Jahrzehnt, ein Menschenalter ist, der kónnte 
die schonste Chronologie im Kopf haben und wiiBte nichts 
damit anzufangen. Aber wem das Auge fur ZeitgroBen ge- 
offnet worden ist, dem bedeutet die Kenntnis wichtiger Daten 
ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Orientierung in dem un- 
absehbaren Strom der Zeit.

Uberhaupt gilt vom Verhaltnis der empirischen und der 
produktiy bedingten Zeitauffassung genau das gleiche wie 
vom Verhaltnis der analogen Formen des RaumbewuBtseins. 
Die produktiy bedingte Zeit- ebenso wie die produktiy be
dingte Raumauffassung ist die Voraussetzung, die erfiillt sein 
muB, wenn wir uberhaupt Zeit- und RaumbewuBtsein haben 
sollen. Aber sie ist yerhaltnismafiig eng beschrankt. Die 
Tiefe und die Tiefenunterschiede, die uns in der durch Lokal- 
zeichen beim Beginn aller Erfahrung angeregten Raumwahr- 
nehmung gegeben sind, yerschwinden gegeniiber der Auf- 
fassung des unendlichen Raums, die wir aus der Fiille unserer 
Raumerfahrungen bilden. Ebenso yerschwindet auch die 
GroBe der Vergangenheitswahrnehmung, zu der wir durch 
die Temporalzeichen nachdauernder BewuBtseinsinhalte am 
Anfang aller Erfahrung yeranlaBt werden, die GrdBe der 
„psychischen Prasenzzeit" gegeniiber der Dauer der unend
lichen Zeit, dereń BewuBtsein uns aus der Fiille unserer Zeit- 
erfahrungen erwachst.

c) D as V e r g l e i c h s b e w u B t s e i n .

Das BewuBtsein von Verschiedenheit, Ahnlichkeit Gleich- 
heit darf keineswegs yerwechselt werden mit dem Vorhanden- 
sein yerschiedener, ahnlicher, gleicher BewuBtseinsinhalte. 
Diese sind yielmehr nur die Bedingungen fiir das Entstehen 
des VergleichsbewuBtsęin, sie yeranlassen die Produktion des 
letzteren, wie die Lokalzeichen die Produktion des Raum
bewuBtseins, die Temporalzeichen die Produktion des Zeit- 
bewuBtseins yeranlassen. Das raumliche Nebeneinander oder 
das sukzessive Auftreten yerschiedener BewuBtseinsinhalte 
affiziert uns anders ais das raumliche Nebeneinander oder 
das sukzessiye Auftreten gleicher Inhalte. Dieses „Anders- 
Affiziertwerden“ bedingt die Unterschiede des Verschieden- 
heits-, Ahnlichkeits und GleichheitsbewuBtsein sowie die
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Unterschiede des BewuBtseins verschiedener Grade von Ver- 
schiedenheit und Ahnlichkeit.

Was das GleichheitsbewuBtsein anlangt, so darf es nicht 
verwechselt werden mit dem Nichtvorhandensein eines Ver- 
schiedenheitsbewuBtseins. Wo ein Unterschied „iibersehen“ 
wird, da wird keineswegs deshalb schon Gleichheit wahr- 
genommen. Es kommt freilich vor, daB uns Gegenstande bei 
oberflachlicher Betrachtung ais gleich erscheinen, wahrend 
wir bei genauerem Zusehen ihre Verschiedenheit entdecken. 
Aber wenn sie uns wirklich ais gleich erscheinen, dann liegt 
auch ein wirkliches Erlebnis des VergleichsbewuBtseins vor, 
nicht bloB ein Fehlen solcher Erlebnisse iiberhaupt. Eine 
schwierigere Frage, die sich hier erhebt, ist allerdings die, in- 
wiefern die gleichen Bedingungen verschiedene Wirkungen 
hervorrufen konnen, inwiefern uns dasselbe, was uns zuerst 
ein GleichheitsbewuBtsein hervorruft, spater ein Verschieden- 
heitsbewuBtsein wecken kann.

Aber man muB vor allem bedenken, daB der Eindruck 
bei oberflachlicher und bei genauer Betrachtung gar nicht 
der gleiche zu sein braucht. Wir haben bisher die Gesetze 
der Aufmerksamkeit noch nicht kennen gelernt. Sonst konnten 
wir aus ihnen zeigen, wie tatsachlich bei gleichbleibendem 
Verhaltnis der Reize das Verhaltnis der Empfindungen, wo- 
durch die Besonderheit des VergleichsbewuBtseins bedingt 
ist, mit wechselndem BewuBtheitsgrad (bei dem Ubergang 
unaufmerksamer zu aufmerksamer Betrachtung) sich zu an- 
dern vermag.

AuBerdem muB man aber auch beriicksichtigen, daB das 
VergleichsbewuBtsein ebenso wie das Raum- und ZeitbewuBt- 
sein in seiner Entstehung auf doppelte Weise bedingt sein 
kann. Neben der p r o d u k t i v  bedingten Form gibt es auch 
hier eine r e p r o d u k t i v  oder empirisch bedingte. Zwei Ein- 
driicke konnen mich z. B. e r i n n e r n  an das Verhaltnis der 
Gleichheit, wahrend sie zur P r o d u k t i o n  des Gleichheits- 
bewuBtseins, zur Produktion eines Aktes des VergleichsbewuBt- 
seins iiberhaupt g a r  k e i n e  Veranlassung geben. Wir werden 
spater noch sehen, inwiefern die Aufmerksamkeit eine der Be
dingungen ist fur das Zustandekommen von Produktionserleb- 
nissen. Es ist daher ganz verstandlich, daB man vieles ais 
gleich „s c h at z t " ,  was unter giinstigen Vergleichsbedingungen, 
wo es ein Erlebnis des VergleichsbewuBtseins zu produzieren 
yermochte, ohne weiteres ais ungleich sich erweisen wiirde.
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Man darf nun aber nicht glauben, daB bei aufmerksamer 
Betrachtung alles, was in unserm BewuBtseinsleben verschie- 
den, ahnlich oder gleich ist, deshalb auch schon ein geniigen- 
des Motiv sei fur die Produktion eines Verschiedenheits-, 
Ahnlichkeits-, GleichheitsbewuBtseins. Vielmehr mussen Be
wuBtseinsinhalte, um ein Erlebnis des VergleichsbewuBtseins 
hervorzurufen, vor allem gleichzeitig gegeben sein. Man be- 
achte wohl: Wir sagen nicht, sie mussen die gleichen Tem- 
poralzeichen besitzen und demgemaB auf die gleiche Zeit be- 
zogen werden, sondem wir sagen, sie mussen gleichzeitig vor- 
handen sein. Wenn jemand gestem eine Rotempfindung ge- 
habt hat und heute eine Griinempfindung hat, und die Rot
empfindung ist nicht ais zentral erregte Empfindung gleich
zeitig mit der Griinempfindung vorhanden, so kann kein Ver- 
gleichsbewuBtsein durch diese verschiedenen BewuBtseins- 
inhalte hervorgerufen werden.

Die Behauptung, daB BewuBtseinsinhalte gleichzeitig sein 
mussen, um ein VergleichsbewuBtsein produzieren zu kónnen, 
darf indessen auch nicht so verstanden werden, ais ob z. B. dann, 
wenn zwei hintereinander gehorte sehr lange Reihen von 
Schalleindriicken die Auffassung von gleicher oder verschie- 
dener Dauer erwecken, all die Schalleindriicke gleichzeitig 
noch vorhanden sein miiBten. Es geniigt in diesem Fali voll- 
standig, daB eine Erinnerung des „Zu-Mute-Seins“ am SchluB 
der ersten Reihe noch vorhanden ist, wenn wir das eigen- 
artige „Zu-Mute-Sein“ am SchluB der zweiten Reihe erleben.1)

Ja es wird in der Regel sogar ein Fali sogenannten Wieder- 
erkennens vorliegen, wobei wir die Erinnerung eines friiheren 
Eindrucks gar nicht neben dem neuen Eindruck haben, wobei 
wir vielmehr nur aus der besonderen Farbung des letzteren 
entnehmen, er sei schon einmal da gewesen.* 2) Aber dabei han- 
delt es sich dann eben um ein Erlebnis e m p i r i s c h  bedingten 
VergleichsbewuBtseins, das uns sehr oft irrefuhrt, wie die 
interessanten Falle beweisen, die in der Literatur unter dem 
Namen der fausse reconnaissance bekannt geworden sind.

Gleichzeitigkeit zweier BewuBtseinsinhalte ist also notig

') Genaueres hieruber bei F . Schumann: U ber das Gedachtnis fur Kom- 
plexe regelmafiig aufeinander folgender, gleicher Schalleindriicke. Zeitschrift 
fur Psychologie, Bd. I  (1890) S. 75 ff.

2) Genaueres hieruber bei H. Hoffding: Ober WiedererkenneD, Association 
und psychische Aktivitat. Vierteljahrsschrift fur wissenschaftliche Philosophie, 
X III  S. 420 ff., X IV  S. 27 ff., 167 ff., 191 ff., 293 ff. (1889 u. 1890).
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zur Produktion eines VergleichsbewuBtseins. Aber nicht alle 
gleichzeitigen BewuBtseinsinhalte regen (auch bei aufmerk- 
samem Erleben) ein Erlebnis des VergleichsbewuBtsems wirk- 
lich an. Nur was raumlich und zeitlich auBereinander „lo- 
kalisiert" wird, kann verglichen werden. Was in einer Einheit 
verschmolzen erscheint, kann nicht ais Mehrheit von Gliedern 
einer Vergleichsbeziehung vor uns stehen. Wir werden weiter- 
hin noch sehen, worauf die Einheitsauffassung beruht, wollen 
uns also einstweilen begniigen, festzustellen, daB alles, was 
die Einheitsbildung begunstigt, schadlich ist fur die Bildung 
der Vergleichsauffassung dessen, was in die Einheit eingeht.

Verschiedenheits-, Gleichheits- und AhnlichkeitsbewuBt- 
sein sind psychologisch ganz verschiedene Erlebnisse. Daran 
andert nichts die Erkenntnis, daB Verschiedenheit und Ahn- 
lichkeit relative Begriffe sind und daB Gleichheit nur ein 
M a y jm n m  von Ahnlichkeit bedeutet. In der Regel erscheinen 
uns ahnlich Komplexe, die in einzelnen Bestandteilen iiber- 
einstimmen, in anderen verschieden sind. Die wahrgenommene 
Ahnlichkeit ist in diesem Fali partielle Gleichheit und par- 
tielle Verschiedenheit. Es kann uns aber ais ahnlich auch 
erscheinen, was iiberhaupt keine Gleichheit aufweist, wie z. B. 
die Farben Rot und Orange. Wir konnen sagen, das Ahnlich- 
keitsbewuBtsein, das wir diesen gegenuber erleben, sei be- 
dingt durch einen g e r i n g e n  G r a d  von Verschiedenheit in 
jeder Richtung, auf welche sich die Vergleichung erstreckt. 
DaB es G ra  de von Verschiedenheit gibt, die sich nicht aus 
einer groBeren oder kleineren Anzahl gleicher Bestandteile 
konstruieren lassen, das muB eben ais Tatsache anerkannt 
werden, die uns nur durch das Zeugnis des VergleichsbewuBt- 
seins offenbart wird.

Erscheint wenig Verschiedenes durch ein raumliches oder 
zeitliches Intervall getrennt, so gibt es weniger leicht Ver- 
anlassung zur Entstehung des VerschiedenheitsbewuBtseins, 
sein Unterschied wird leichter „ubersehen" ais bei unmittel- 
barer Beriihrung. Dabei erscheint das nicht in seiner Ver- 
schiedenheit Erkannte ais gleich.

In dieser Tatsache steckt eines der schwierigsten Pro- 
bleme der Psychologie des VergleichsbewuBtseins. Die tat- 
sachliche Verschiedenheit von BewuBtseinsinhalten kann doch 
nur zunehmen, wenn zu der sonstigen Verschiedenheit des 
Inhalts noch das BewuBtsein weiter auseinander liegender 
Zeit- und Raumteile hinzukommt. Man kann allerdings sagen.
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dieses letztere BewuBtsein bedinge ja fur sich eine Vergleichs- 
auffassung, namlich die Auffassung der raumlichen oder zeit- 
lichen Distanz; der sonstige Unterschied der BewuBtseins- 
inhalte miisse fiir sein ErfaBt-Werden selber sorgen, ihm 
komme die Verschiedenheit des Raum- und ZeitbewuBtseins 
nicht zu gute.

Aber die Schwierigkeit liegt nicht darin, daB raumłich 
und zeitlich Distantes nicht łeichter, sondern darin, daB es 
schwerer in seiner Verschiedenheit erkannt wird, wie raumłich 
und zeitlich sich Beriihrendes. Diese Schwierigkeit laBt sich 
wahrscheinlich nur dadurch lósen, daB man den oben ge- 
wonnenen Satz von der Bedeutung der Aufmerksamkeit flir 
die Produktion von Erlebnissen des VergleichsbewuBtseins 
hier zur Erklarung heranzieht. Bei groBerer Distanz optisch 
wahrgenommener Gegenstande, die nicht sukzessiy fixiert und 
so yerglichen werden, bewirken es insbesondere die Verhalt- 
nisse des indirekten Sehens, bei groBerer zeitlicher Distanz die 
Besonderheiten der „fortdauernden"1) BewuBtseinsinhalte, ganz 
allgemein bei raumlicher und zeitlicher Distanz von Verschie- 
denem Umstande, die wir noch kennen lernen werden, daB 
einer der zur Produktion des VerschiedenheitsbewuBtseins be- 
rufenen Inhalte oder beide zu geringen BewuBtheitsgrad be- 
sitzen, um bei geringer Verschiedenheit die Unterschiedsauf- 
fassung zu bewirken.

Wenn G l e i c h e s  in raumlicher oder zeitlicher Distanz 
wahrgenommen wird, wenn also irgendwie iibereinstimmende 
BewuBtseinsinhalte mit yerschiedenem Zeit- oder RaumbewuBt- 
sein gleichzeitig gegeben sind, dann yerstarkt sich das Gleich- 
artige fiir unser BewuBtsein, es gewinnt durch wechselseitige 
Unterstiitzung einen hoheren BewuBtheitsgrad. Deshalb ist 
Gleichheit des Distanten eher durch einen Akt produzierten 
VergleichsbewuBtseins zu erfassen ais Verschiedenheit. Die 
U n s i c h e r h e i t  der Vergleichung2) des Distanten ergibt sich 
daraus, daB da, wo keine Verschiedenheit oder keine Gleich
heit unmittelbar erfaBt wird, Gleichheit oder Yerschieden-

>) Vgl. s. 170.
-) Genaueres iiber die hier nicht weiter beriicksichtigte Kompliziertheit 

der Vergleichungstatsachen bei G. E. Miiller und F. Schumann: t'ber die psy- 
chologischen Grundlagen der Vergleichung gehobener Gewichte. Pfliigers A rchir 
fiir die ges. Physiologie, Bd. 45 (1889) S. 37 ff-» sowie L. J. Martin und 
G. E . Muller: Zur Analyse der Unterschiedsempfindlichkęit. (Leipzig, Barth, 
1899.)
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heit oft „ a n g e n o m m e n "  zu werden pflegt. (Empirisch be- 
dingtes VergleichsbewuBtsein). AuBerdem kann Unsicherheit 
der Vergleichsauffassung, wenn sie durch Produktion herbei- 
gefiihrt ist, ebenso wie Unsicherheit alles produzierten Be- 
ziehungsbewufitseins, auch dadurch bedingt sein, daB die Pro- 
duktionsbedingungen sich wahrend der Dauer des Produktions- 
erlebnisses andern.

Es wiire nun eine wichtige Aufgabe der Psychologie des 
VergleichsbewuBtseins, festzustellen, welcher Grad des Unter- 
schieds von BewuBtseinsinhalten bei maximalem BewuBtheits- 
grad eben groB genug ist, um ein VerschiedenheitsbewuBtsein 
zu produzieren. Aber die Losung dieser Aufgabe stoBt, wie 
man sich denken kann, auf die groBten Schwierigkeiten, da 
die Verschiedenheit der BewuBtseinsinhalte auf keine andere 
Weise zu messen ist, ais eben durch das Verschiedenheits- 
bewuBtsein.

Deshalb hat man sich bisher in der Hauptsache damit 
begniigt, das Entstehen des VerschiedenheitsbewuBtseins in 
seiner Abhangigkeit von der Differenz a u B e r e r  R e i z e ,  die 
zur Entstehung verschiedener BewuBtseinsinhalte Veranlassung 
geben, zu untersuchen. Das psychologische Grundgesetz, das 
man bei diesen Untersuchungen vielfach glaubte bestatigen 
zu kónnen, vielfach auch wieder ais ungenauen Ausdruck der 
Tatsachen in Zweifel ziehen zu mussen meinte, ist das soge- 
nannte W e b e r s c h e  G e s e t z . 1) Bezeichnet man namlich die 
kleinste GroBe des Unterschieds der auBeren Reize, bei 
welchem die durch sie erregten BewuBtseinsinhalte ein Ver- 
schiedenheitsbewuBtsein produzieren, ais Unterschiedsschwelle, 
so kann man den Satz formulieren: Die Unterschiedsschwelle 
ist nicht dieselbe fur alle Intensitatsgrade desselben Reizes. 
Wenn man beispielsweise zu einem Gewicht von i g den 
Zuwachs sucht, der eben ais Mehrbelastung beim Druck auf 
die Hand wahrgenommen wird, so ist dieser Zuwachs ein 
kleinerer ais der, welcher bei einem „Normalreiz" von i kg 
den „Vergleichsreiz“ ais den g e r a d e  e t wa s  schwereren er- 
scheinen laBt. Im gewohnlichen Leben driickt man diese Er- 
fahrung wohl auch so aus, daB man sagt, man miisse zu 
einem Kilogramm mehr hinzulegen, um die Mehrbelastung zu 
empfinden wir zu einem Gramm. * 5

r)  Genaueres hieriiber bei W . Wundt: Grundziige der physiol. Psychol.
5. Anfl., 1. Bd., S. 493 ff.
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Wenn man nun den bestandig mit der GróBe des „Nor- 
malreizes" wechselnden Wert der Unterschiedsschwelle durch 
den Betrag des Normalreizes, fur den sie jeweils bestimmt 
worden ist, dividiert und das Ergebnis dieser Division ais 
Betrag der „relativen Unterschiedsschwelle" bezeichnet, so 
besagt das Webersche Gesetz: Die relative Unterschieds
schwelle ist fiir qualitativ gleichartige BewuBtseinsinhalte, 
dereń Intensitatsverschiedenheit erfaBt wird, konstant. Dieses 
Gesetz gilt auch fiir die Vergleichung von Zeit- und Raum- 
gróBen.

VergleichsbewuBtsein konnen wir aber nicht nur erleben 
in der Betrachtung aller moglichen Gegenstande des Inhalts- 
bewuBtseins (Qualitaten und Intensitaten der Empfindungs- 
inhalte) sowie in der Auffassung verschiedener Raum- und 
Zeitstrecken, sondern alle moglichen Gegenstande des Be- 
ziehungsbewuBtseins, alle moglichen Beziehungen konnen ver- 
glichen werden, d. h. die Akte ihres Erfassens konnen Ver- 
anlassung zur Produktion des Gleichheits-, Ahnlichkeits-, Ver- 
schiedenheitsbewuBtseins geben. Insbesondere vermogen wir 
auch Ahnlichkeiten und Unterschiede selbst wieder zu ver- 
gleichen.

Diese Fahigkeit soli uns nach der Ansicht einiger Psycho- 
logen (der Anhanger F e c h n e r s ,  des eigentlichen Begriin- 
ders der experimentellen Psychologie) instand setzen, MaB 
bestimmungen auch an solchen BewuBtseinsinhalten auszu- 
fiihren, die nicht aus einer Vielheit unterscheidbarer Bestand- 
teile sich zusammensetzen, z. B. Messungen des Intensitats- 
grades der Empfindungen vorzunehmen. Das denkt man sich 
mit Fechner etwa folgendermaBen: Das Verschiedenheitsbe- 
wuBtsein, das entsteht, wenn die Verschiedenheit zweier zur 
Wahrnehmung vergleichbarer Gegenstande Veranlassung ge- 
bender Reize eben die Unterschiedsschwelle iiberschreitet, ist 
stets das gleiche, wie groB auch der absolute Betrag der 
Unterschiedsschwelle sein mag. Also ist auch die uns zum 
BewuBtsein kommende Verschiedenheit, die wir in der Wahr
nehmung ebenmerklicher Unterschiede erfassen, die gleiche. 
Da es aber zwischen BewuBtseinsinhalten keine andere Ver- 
schiedenheit geben kann ais die uns zum BewuBtsein kom
mende, so sind die BewuBtseinsinhalte tatsachlich so verschie- 
den, wie sie uns scheinen. Der ebenmerkliche Unterschied ist 
ein ebenso konstantes MaB fiir BewuBtseinsinhalte, wie etwa 
das MetermaB fiir Naturkorper. Um beispielsweise die Inten-
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sitat einer Empfindung zu messen, braucht man nur zu be- 
stimmen, wieviel eben unterscheidbare Intensitatsstufen zwi- 
schen ihr und dem Nullpunkt der Empfindung liegen. Das 
ist die Fechnersche Interpretation des Weberschen Gesetzes.

Der zweifelhafte Punkt dieser Uberlegung ist die Identi- 
fizierung des uns in Erlebnissen der Verschiedenheitsauf- 
fassung unmittelbar zum BewuBtsein kommenden Unterschieds 
der erfaBten Gegenstande mit Verschiedenheiten unserer Be- 
wuBtseinsvorgange. Doch kann auf die Schwierigkeiten, die 
hierin stecken, an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
werden.

d) D as E i n h e i t s b e w u B t s e i n .

Wenn wir eine Reihe von Schalleindriicken in gleichem 
Intervall aufeinanderfolgen lassen und den ersten, vierten, 
siebenten, zehnten usw. verstarken, so horen wir Rhythmen 
d. h. wir fassen jeden starkeren Schalleindruck mit den folgen- 
den zwei schwacheren in eine Einheit zusammen, dereń Be
standteile enger zusammengehorig erscheinen, wahrend sie 
in ihrer Gesamtheit von der Gesamtheit der Bestandteile der 
folgenden Einheit in eigenartiger Weise getrennt sind. Ebenso 
erscheint uns das Tintenzeug auf unserem Tisch oder jeder 
andere Gegenstand, aus wie vielen Bestandteilen er auch be- 
stehen mogę, ais eine Einheit, dereń Teile unter sich enger 
verkniipft sind ais mit ihrer Umgebung. Eine noch innigere 
Einheit bilden Grundton und Obertone eines Klangs, die wir 
iiberhaupt nur unter besonderen Umstanden zu unterscheiden 
vermogen. Eine ganz untrennbare Einheit bilden gleichzeitig 
erklingende gleiche Tonę.

Aus diesen Beispielen ersieht man, was das Einheits- 
erlebnis eigentlich ist. Suchen wir nun zu verstehen, wie 
es zustande kommt. Man kónnte zunachst daran denken, nach 
den Bedingungen zu fragen, unter denen das urspriinglich 
Getrennte ais Einheit erscheint. Da wurde man aber vergeb- 
lich fragen und suchen. Wenn alle Bestandteile des BewuBt- 
seinslebens urspriinglich ein zusammenhangloses AuBer-ein- 
ander bilden wiirden, so konnte keine Macht der Erde sie zur 
Einheit binden. Aber das ist nicht der Fali. Aller Inhalt un- 
sers BewuBtseins bildet urspriinglich eine Einheit und die 
Trennung erfolgt erst spater. Der Vorgang dieser Trennung 
besteht in einem eigenartigen Heraustreten fur unser BewuBt-
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sein. Alle Trennung in unserm BewuBtseinsleben ist urspriing- 
lich Abstraktion. Wenn wir im entwickelten Seelenleben an 
einem raumlich oder zeitlich ausgedehnten Objekt die raum- 
lich oder zeitlich auBer einander liegenden Bestandteile beach- 
ten, so nennen wir das meist nicht Abstraktion, sondem Ana- 
lyse und es erscheint uns die Analyse ais ein weniger schwie- 
riges, ais ein besser gelingendes Verfahren wie die Abstrak
tion. Ja wir sprechen auch da noch von Analyse, wo wir 
etwa die Obertone aus einem Klang heraushoren, obwohl 
hier weder eine raumliche noch eine zeitliche Ausdehnung 
zur Zerlegung uns gegeben wird. Dagegen bezeichnen wir 
ais eigentliche Abstraktion einen psychischen Vorgang, durch 
welchen etwa Intensitat und Qualitat einer Empfindung fur 
unser BewuBtsein auseinandertreten.

Im entwickelten Seelenleben hat diese Unterscheidung 
zwischen Analyse und Abstraktion eine gewisse Berechtigung, 
insofern sie sich auf verschieden hohe Grade der Festigkeit 
der zu trennenden Einheiten bezieht. Am Anfang der BewuBt- 
seinsentwicklung aber miissen wir annehmen, daB alles mit 
allem gleich fest verkniipft ist. AuBerdem miissen wir daran 
festhalten, daB die Analyse keineswegs auf anderen psychi
schen Vorgangen beruht wie die Abstraktion.

Das Hervortreten fur unser BewuBtsein, das Selbstandig- 
werden tritt bei jedem Bestandteil unserer BewuBtseinswelt 
dann ein, wenn er unverandert vorhanden ist, wahrend seine 
Begleiterscheinungen wechseln oder wenn er plótzlich ent- 
steht an Stelle eines verschwindenden Bestandteils einer sonst 
unverandert bleibenden Verbindung. Je groBer bei dieser par- 
tiellen Variation die Verschiedenheiten der ausgewechselten 
Bestandteile sind und je plótzlicher der Wechsel sich vollzieht 
(je gunstiger also die Bedingungen sind fur das Entstehen 
eines VerschiedenheitsbewuBtseins), desto mehr tritt das 
Gleiche und das Verschiedene auseinander.

Nachdem die Trennung sich erst einmal yollzogen hat, 
weisen die Komponenten unseres BewuBtseinslebens recht ver- 
schiedene Festigkeit des Zusammenhangs auf. Am innigsten 
verbunden, in eine untrennbare Einheit verschmolzen er
scheint das Ununterscheidbare, das uns ais Vielheit iiber- 
haupt nicht gegeben ist, sondem ais solche hochstens er- 
schlossen werden kann. Wenn z. B. zwei Stimmgabeln gleich- 
zeitig den gleichen Ton angeben, so horen wir nur e i ne n  
Ton und schlieBen auf die Zusammensetzung desselben nur
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auf Grund unseres Wissens vom Zusammenhang zwischen Ton 
und Stimmgabel.

Eine ahnliche Verschmelzung tritt iibrigens auch ein, 
wenn mehrere BewuBtseinsinhalte nicht vollige Gleichheit auf- 
weisen, wenn nur in bezug auf das mit ihnen verbundene 
Orts- oder ZeitbewuBtsein keine Verschiedenheit besteht. An
ders ausgedriickt: Inhalte mit gleichen Lokal- und Temporal- 
zeichen verschmelzen in die Einheit des an demselben Orte 
oder zu derselben Zeit Wahrgenommenen. Bei gleichen Lokal- 
zeichen geniigt Verschiedenheit der Temporalzeichen und bei 
gleichen Temporalzeichen Verschiedenheit der Lokalzeichen, 
um die Einheit des Ineinanders in ein AuBer-einander auf- 
zulosen. Ubrigens ist die verbindende Kraft gleicher Lokal
zeichen eine gróBere ais die gleicher Temporalzeichen. Was 
gleichzeitig an demselben Ort erscheint, kann iiberhaupt nicht 
getrennt wahrgenommen werden, wie die Tatsache der bino- 
kularen Farbenmischung, des Wettstreits der Sehfelder, kurz 
des Einfach-Sehens der Eindriicke, die von korrespondieren- 
den Netzhautstellen geliefert werden, zur Geniige beweist. Was 
bloB gleichzeitig ist ohne iiberhaupt Raumbestimmtheit zu 
besitzen, bildet zwar auch eine innige Einheit, kann aber doch 
leichter auseinander gehalten werden, erscheint doch etwas 
getrennter, wie man ohne weiteres zugeben wird, wenn man 
die Einheit eines Akkords mit der Einheit des Einfach-Ge- 
sehenen vergleicht. Was zu verschiedener Zeit an demselben 
Ort erscheint, braucht bloB wenig Ahnlichkeit zu besitzen, 
um zur Einheit eines Dinges verbunden zu werden. Was 
dagegen zu gleicher Zeit an verschiedenem Ort erscheint, 
fiillt auch bei vollstandiger Gleichheit in eine Vielheit aus
einander.

Ein Fali von Einheitsbildung durch Verschmelzung liegt 
auch vor in der Wahrnehmung der Einheit des Kontinuier- 
lichen. Wie die Tatsache der Raumschwelle und ihres Ana- 
logons im Gebiet der Zeitauffassung, der Zeitschwelle, beweist, 
besitzen Empfindungen, die von benachbarten Teilen des Ge- 
sichts- oder Tastorgans vermittelt werden, Verschmelzung be- 
dingende Lokalzeichen sowie BewuBtseinsinhalte, die in un- 
mittelbar benachbarten Zeitteilen ihre Existenz begonnen 
haben, Verschmelzung bedingende Temporalzeichen. Wenn 
nun solche BewuBtseinsinhalte mit Lokalzeichen oder Tem
poralzeichen, dereń Verschiedenheit nicht groB genug ist, um 
die Yerschmelzung zu yerhindern, qualitativ oder intensiy keine
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geniigenden Unterschiede besitzen, welche die Verschmelzung 
erschweren konnten, so tritt tatsachlich fortlaufende Ver- 
schmelzung der in unmittelbar benachbarten Raum- und Zeit- 
teilen „lokalisierten“ Inhalte ein. Darauf beruht die Einheit 
der Kontinuitat. Wenn dabei auch die in distanten Raum- 
und Zeitteilen „lokalisierten" Inhalte kein Verschiedenheits- 
bewuBtsein hervorzurufen yermogen, so haben wir den Ein- 
druck des Gleichbleibenden, des Beharrenden oder der raum- 
lich ausgedehnten GleichmaBigkeit.

Wenn ein VerschiedenheitsbewuBtsein nicht durch die 
in benachbarten aber durch die in distanten Raum- oder Zeit
teilen „lokalisierten" Inhalte hervorgerufen wird, so haben 
wir den Eindruck kontinuierlicher Veranderung. *•) Das Ein- 
heitsbewuBtsein, das in der Kontinuitatsauffassung steckt, 
macht sich geltend in dem unvermeidlichen BewuBtsein eines 
und desselben Etwas, das sich yerandert.

Statt einer Veranderung des Inhalts konnen wir aber auch 
eine Veranderung der Raumlage wahrnehmen bei gleich- 
bleibendem Inhalt. Wenn die Raumlage nicht der in benach
barten, aber der in distanten Zeitteilen untergebrachten In- 
halte Veranlassung gibt zur Entstehung eines Verschieden- 
heitsbewuBtseins, so haben wir den Eindruck einer kontinuier- 
lichen Bewegung.

Veranderungs- und Bewegungsauffassung kann ebenso- 
gut statt produktiy auch reproduktiy bedingt sein, wenn wir 
sie erst einmal haben, wie jede andere Art des Beziehungs- 
bewuBtseins. Wenn wir an einem Ort des Raumes diskonti- 
nuierlich Verschiedenes sich ablósen sehen und keine Be
wegung des sich Ablósenden an diesen Ort hin und von ihm 
weg wahrnehmen, so reproduziert uns der ganze Eindruck 
ein VeranderungsbewuBtsein, das ebenso zwingend auftritt, 
wie das durch ein gutes Gemalde hervorgerufene BewuBt
sein der Tiefe und doch ebensowenig produktiy bedingt ist 
wie das letztere. Darauf beruht der Effekt, den mancher 
Verwandlungskiinstler hervorruft, dessen Zauberkunst in der 
Geschwindigkeit seiner Bewegungen besteht, die infolge ihrer 
Schnelligkeit unserer Auffassung entgehen. Darauf beruht 
auch der Effekt des Kinematographen, der uns ubrigens bei 
genugender Schnelligkeit in der Aufeinanderfolge der Bilder

*) Genaueres iiber die Veranderungsauffassung bei W . Stern: Psychologie 
der Yeranderungsauffassung [2. wohlfeile Ausgabe] (Breslau 1906).
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und bei geniigender Ahnlichkeit derselben auch produktiv 
das BewuBtsein kontinuierlicher Veranderung erzeugen kann.

Diskontinuierliche Ortsveranderung zwingt uns zu der Auf- 
fassung einer ruckweisen Bewegung, wobei ebenfalls Repro- 
duktionsprozesse eine groBe Rolle spielen. Reproduziertes 
BewegungsbewuBtsein sehen wir auch in der Bewegungsauf
fassung, die uns durch die Muskel-, Sehnen-, Gelenk- und 
Labyrinthempfindungen vermittelt wird. Dabei wird namlich 
das BewuBtsein qualitativer und intensiver Veranderungen zum 
Motiv fur das Entstehen der Bewegungsauffassung, da wir 
durch Erfahrung gelernt haben, daB bestimmte Korperbewe- 
gungen optisch oder taktil wahrzunehmen sind, wenn wir be
stimmte Veranderungen der Gelenk- und Labyrinthempfin
dungen erleben.

Dagegen ist die Bewegungsauffassung, die wir bei suk- 
zessiver Reizung nebeneinander liegender Stellen des Seh- 
organs oder des Tastorgans haben, ganz in gleicher Weise 
produktiv bedingt, ob nun das Organ am Reiz oder der Reiz 
am Organ vorbeibewegt wird. Erst die Korrektur, die wir 
dieser Bewegungsauffassung angedeihen lassen, wenn wir trotz 
des Eindrucks der Bewegung eines Korpers infolge des gleich- 
zeitigen BewuBtseins der Bewegung unseres eigenen Leibes 
wahrzunehmen glauben, daB der betreffende Korper in Ruhe 
bleibe, erst diese Korrektur beruht wieder auf Reproduk- 
tionsprozessen. Wir wissen aus Erfahrung, daB ein Gegen- 
stand sich nicht bewegt, wenn wir eine bestimmte Kombi- 
nation zweier Bewegungsauffassungen haben. Deshalb ver- 
anlaBt uns das Auftreten dieser Kombination ohne weiteres, 
den Gegenstand ais ruhend vorzustellen.

Dies sind die wichtigsten Tatsachen der Psychologie der 
Bewegungs- und Veranderungsauffassung, in welcher sich Er- 
lebnisse des Zeit-, Raum- und VergleichsbewuBtseins mit dem 
BewuBtsein der Einheit, und zwar der Einheit der Konti- 
nuitat, verbinden. Diese Einheit der Kontinuitat haben wir 
ais einen Spezialfall der „Verschmelzungseinheit“ kennen ge
lernt. Dieser stellen wir nun gegeniiber die „Einheit der 
Verbindung des Unterscheidbaren".

Sie ist am vollkommensten in dem Zusammensein dessen, 
was wir eben infolge der sonst unerklarlichen Festigkeit des 
Zusammenhalts ais bloBe Seiten einer r e a l e n  Einheit be- 
trachten z. B. in dem Zusammensein von Qualitat und Inten- 
sitat einer Empfindung. Jede Qualita.t kann mit allen mog-
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lichen Intensitaten verbunden auftreten. Damit sind gewisse 
Bedingungen zur Lockerung der Einheit zwischen der be- 
stimmten Qualitat und der bestimmten Intensitat gegeben; 
Qualitat und Intensitat sind auch hinreichend verschieden, 
um auseinander gehalten werden zu kónnen. Trotzdem ist 
die Qualitat jeder Empfindung mit ihrer Intensitat fester ver- 
kniipft ais mit der Intensitat jeder anderen gleichzeitigen Emp
findung. Das laBt sich nur durch Annahme einer realen Ein
heit erklaren, die sich geltend macht, auch wenn die Qualitat 
und Intensitat einer Empfindung fur unser BewuBtsein aus
einander tritt.

Ein zweiter Grad von „Einheit der Verbindung des Unter- 
scheidbaren" besteht in dem Zusammensein des niemals Ge- 
trennten. Solches liegt vor in der Verkniipfung jeder Farbę 
mit der Form, in der sie wahrgenommen wird. Man kann 
zwar jede Farbę in allen móglichen raumlichen Anordnungen 
wahmehmen. Die Zusammengehorigkeit des BewuBtseins 
einer Farbę im allgemeinen mit dem BewuBtsein einer be
stimmten Form ist demgemaB auch eine auBerst geringe. 
Aber ein Komplex von Farbenempfindungen mit ganz be- 
stimmter Verteilung der Lokalzeichen, kann stets nur mit 
einem ganz bestimmten FormbewuBtsein zusammen auftreten. 
Deshalb hangt jede Farbę mit der Form, in der sie wahr
genommen wird, enger zusammen ais mit der Form jeder 
andern gleichzeitig wahrgenommenen Farbę.

Weitere Grade von „Einheit der Verbindung des Unter- 
scheidbaren" werden bedingt durch die Haufigkeit des Gleich- 
zeitig-vorhandenseins und durch die Seltenheit des Getrennt- 
seins. Wir sprechen hier natiirlich nur von dem Gleichzeitig- 
vorhandensein des mit verschiedenen Temporal- oder mit ver- 
schiedenen Lokalzeichen Behafteten und von dem Getrenntsein 
dessen, was nicht etwa in verschiedene Raum- und Zeitteile 
verlegt wird, sondern iiberhaupt nicht in einem Moment des 
BewuBtseinslebens zusammen vorhanden ist. Auf der Haufig
keit solches Gleichzeitig-Vorhandenseins und auf der Selten
heit solches Getrenntseins beruht die Einheit derjenigen in 
Raum und Zeit ausgedehnten Gegenstande, die aus einer 
Vielheit unterscheidbarer Teile bestehen und doch in sich 
enger verkniipft erscheinen, ais mit ihrer Umgebung. Wenn 
wir mehrere Farbenverbindungen gleichzeitig sehen, von denen 
uns eine gefallt, so wissen wir ganz genau, auf welche der 
Farbenkombinationen sich unser Gefiihl des Gefallens „be-
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zieht“ , obwohl dieses Gefiihl ebenso gleichzeitig ist mit den 
Vorstellungen der iibrigen Kombinationen wie mit der Vor- 
stellung der gefalligen Verbindung. Dieses Sich-Beziehen des 
Gefiihls auf die gefallige Verbindung bedeutet einen festeren 
Zusammenhang zwischen dem ersteren und der Vorstellung 
der letzteren ais zwischen jenem und der Vorstellung der 
iibrigen. Der festere Zusammenhang in solchen Fallen ist 
aber nur bedingt durch die groBere Haufigkeit des Zusammen- 
Vorhandenseins. Meist, wenn die Vorstellung der gefalligen 
Kombination vorhanden war, trat auch das Gefiihl des Ge- 
fallens auf. Dagegen wurden die Vorstellungen der iibrigen 
Verbindungen oft erlebt ohne gleichzeitiges Gefiihl des Ge- 
fallens, das mit ihnen zusammen nur dann gegeben ist, wenn 
zu derselben Zeit wie sie auch die Vorstellung einer gefalligen 
Kombination sich im BewuBtsein vorfindet.

Auch der festere Zusammenhang der Eindriicke eines 
Sinnesgebiets unter sich scheint dadurch bedingt zu sein, daB 
sie ofter miteinander gleichzeitig ais mit Eindriicken eines 
andern Sinnesgebiets zusammen vorhanden sind. Femer er- 
klart sich daraus, daB das BewuBtsein naher beieinander 
liegender Órter und naher beieinander liegender Zeiten ofter 
gleichzeitig hervortritt wie das BewuBtsein entfernterer Orter 
und entfernterer Zeiten, der Umstand, daB raumlich und zeit- 
lich dichter Zusammengedrangtes eine bessere Einheit zu bilden 
scheint ais raumlich und zeitlich weiter auseinander Liegendes.

Alles, was in einer Vielheit von Einheiten gleich ist, 
hebt sich fur das BewuBtsein heraus und lost sich eben da
durch von den nicht iibereinstimmenden Bestandteilen der 
Einheiten, mit denen es doch jeweils zur Einheit verbunden 
war. Es ist also verstandlich, daB die Einheit der sogenannten 
Abstraktionsprodukte, auch wenn dieselben noch aus einer 
Vielheit unterscheidbarer Teile bestehen, eine innigere sein 
muB ais der Zusammenhang der Individualeinheiten. So ist 
die Einheit des Rhythmus, die wir in einer Mehrheit gleicher 
Zeitfiguren erfassen, eine innigere ais der Zusammenhang der 
individuellen Bestandteile jeder einzelnen Zeitfigur. Ebenso 
bildet eine abstrakte raumliche Form flir unser BewuBtsein 
eine innigere Einheit wie die Teile irgend einer einzelnen 
Figur von dieser Form.

Dasselbe gilt von der Einheit all unserer Allgemeinvor- 
stellungen und Begriffe. Eine Allgemeinvorstellung entsteht 
schon dann, wenn uns aus der Erinnerung an einen gestem

D iir r , Padagogik. 11
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gesehenen Gegenstand und aus der Wahrnehmung eines 
gleichen, am gleichen Ort heute vor uns erscheinendeh Gegen- 
standes das Ubereinstimmende sich heraushebt, sich abtrennt 
von der Verschiedenheit der Zeitbestimmung und ais BewuBt- 
sein eines mit sich identischen Gegenstandes zu einem be- 
sonderen Bestandteil unseres Seelenlebens wird. Nun konnen 
aber gleiche Gegenstande nicht nur zu verschiedenen Zeiten, 
sondern auch zu verschiedenen Ortern gehorig erscheinen. 
Lost sich dann das Gleiche in ihnen ab von der Verschieden- 
heit der Orts- und Zeitbestimmtheit, so entsteht die Allgemein- 
vorstellung einer Spezies. Weiter stimmen nicht nur gleiche, 
sondern auch ahnliche Gegenstande in gewissen Ziigen iiber- 
ein. Das BewuBtsein des ihnen Gemeinsamen ist das BewuBt- 
sein von Arten, Gattungen usw. Je weniger ahnlich die Gegen
stande sind, desto undifferenzierbarer und einfacher, desto 
wesenloser wird das, worin sie iibereinstimmen. Ein unbe- 
stimmtes Etwas, das erfaBt wird und ein Ich, das in allem 
Erfassen steckt, sind schlieBlich diejenigen Abstraktionspro- 
dukte, die gar nichts mehr gemeinsam haben.

Die Zahlen sind insofem besonders merkwiirdige ab- 
strakte Einheiten, ais sie bedingt werden nicht durch die 
Gleichheit vieler Einheiten, sondern durch die Gleichheit vieler 
Vielheiten. Das, worin die allerverschiedensten Vielheiten 
ubereinstimmen, gerade die Vielheit selbst macht das Wesen 
der Zahl aus. Und doch bedeutet jede Zahl so gut wie alle 
andern Abstraktionsprodukte eine feste Einheit. Diese schein- 
bare Paradoxie ist nichts ais eine niichterne Konstatierung 
des Tatbestandes. Man sieht daraus, daB der Tatbestand, 
welcher in der Entstehung des ZahlbewuBtseins vorliegt, kein 
so ganz einfacher ist. Es gehórt ein hoher Grad geistiger Ent- 
wicklung dazu, daB das Wesen der allerverschiedensten Viel- 
heiten, die in nichts anderm samtlich ubereinstimmun ais im 
Quantum der Vielheit, fur das BewuBtsein sich heraushebt. 
Wenn man daher einem Kind das BewuBtsein vom Wesen 
der Zahl beibringen will, wird man nicht verschiedene Gegen
stande in der verschiedensten Weise zusammenordnen, so daB 
ihm aus der Mehrheit solcher Ordnungen zunachst gar nichts 
Gemeinsames hervorspringt. Man wird nicht etwa, um das 
BewuBtsein der Zahl drei anzuregen, zuerst etwa einen Apfel, 
ein Tintenzeug und eine Streichholzschachtel, dann einen 
Federhalter, ein Taschenmesser und eine Uhr auf den Tiscli 
legen und nun erwarten, daB dem unentwickelten Geist das
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Ubereinstimmende dieser sinnvollen Zusammenstellungen ais 
„Dreiheit" zum BewuBtsein komme. Man wird vielmehr durch 
Gleichheit der Gegenstande, durch Gleichheit der raumlichen 
oder zeitlichen Anordnung dafiir sorgen, daB sich erst einmal 
iiberhaupt etwas heraushebt, auch wenn dieses Etwas noch 
ein biBchen mehr ist ais das Wesen der reinen Zahl.

Man hórt vielfach die Ansicht yertreten, das ZahlbewuBt- 
sein werde nur durch Zahlen vermittelt. Wer diese Meinung 
einseitig yerficht, der behauptet, nur die Vielheit des Suk- 
zessiyen, nicht die Vielheit des Simultanen konne diejenige 
Ubereinstimmung aufweisen, die Veranlassung zur Entstehung 
des ZahlbewuBtseins gibt. Das ist natiirlich ein Irrtum. Da- 
gegen kann man die Frage aufwerfen, ob die Zahlauffassung 
łeichter beim Zahlen oder leichter in der Betrachtung einer 
Mehrheit simultan dargebotener Haufchen von Gegenstanden, 
die nicht nur in der Anzahl iibereinstimmen, sondern die auch 
sonst durch Gleichheit (der Anordnung usw.) zur Abstraktion 
einladen, zu gewinnen sei.

Da muB man bedenken, daB beides gewisse Erleichte- 
rungen und gewisse Erschwerungen mit sich bringt. Wenn 
ich zahle: Eins, zwei, drei, so verbindet sich mit dem BewuBt
sein dreier sukzessiver Schalleindriicke aufs innigste die Wort- 
vorstellung „Drei“ . Wenn ich spater wieder zahle: Eins, zwei, 
drei, so tritt dasselbe wieder ein. Wenn nun zu dieser spateren 
Zeit die Erinnerung an das friihere Zahlen nicht ganz aus- 
geloscht ist, so ist die Ubereinstimmung der spateren Er- 
fahrung und der Erinnerung des fruheren Zahlens groB genug, 
um ein Abstraktionsprodukt sehr energisch hervortreten zu 
lassen. Aber dieses Abstraktionsprodukt enthalt viel zu viel. 
Abgesehen von der Verschiedenheit des „Wissens, daB man 
friiher gezahlt hat“ und des „BewuBtseins, daB die Zahlung 
eben jetzt stattgefunden hat“ enthalt das Abstraktionsprodukt 
alles, was auch in der individuellen Erfahrung gegeben ist. 
Das ist aber nichts weniger ais das BewuBtsein der Zahl drei. 
Man kann ein Kind hundertmal mit den gleichen Worten zahlen 
lassen und es wird kein ZahlbewuBtsein gewinnen. Das 
geschieht yielmehr erst dadurch, daB yerschiedene Gegen- 
stande abgezahlt werden. Dadurch gewinnen die einzelnen 
Zahlerfahrungen die notige Verschiedenheit, so daB das 
Gleiche, was sich aus ihnen heraushebt, dem Wesen der Zahl 
hinreichend nahe kommt. DerVorzug dieser Art von Gewin- 
nung des ZahlbewuBtseins besteht darin, daB dabei das Zahl-
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bewuBtsein mit der Zahlbenennung aufs innigste sich verbindet, 
daB der Geist nicht gezwungen wird, zu dem fik groBere 
Zahlen doch unniitzen Versuch, das Wesen der Zahl durch 
Uberschauen einer Vielheit von Gegenstanden sich auschau- 
lich vorzustellen und daB dadurch die weitere begriffliche 
Entwicklung des ZahlbewuBtseins aufs wirksamste vorbereitet 
wird. Den Nachteil dieser Art von Gewinnung des Zahl
bewuBtseins sehen wir, abgesehen von der groBeren Schwierig- 
keit der Erwerbung vor allem darin, daB der schadliche Ver- 
balismus dadurch begiinstigt wird. Wer das ZahlbewuBtsein 
durch Zahlen erwirbt, fik den besteht das Wesen der Zahl 
in der Bedeutung der Zahlzeichen. Diese Bedeutung wird 
gebraucht wie eine abgegriffene Scheidemunze, an der sich 
niemand mehr Miihe gibt, die Pragung zu erkennen. Dagegen 
ist der Zwang zur Veranschaulichung der Zahlen, soweit sie 
anschaulich erfaBt werden konnen, immerhin ein Motiv mehr 
zur Sorge fik  groBere Klarheit und Wahrheit des geistigen 
Lebens.

Der Vorteil der Erzeugung des ZahlbewuBtseins durch 
simultane Darbietung von Anzahlen, dereń iibereinstimmender 
Aufbau anschaulich hervortritt, z. B. durch Beniitzung der 
vielgenannten ąuadratischen Zahlbilder, ist in der letzten Zeit 
etwas einseitig angepriesen worden. Man glaubt, diesen Vorzug- 
in unwiderleglicher Weise nachgewiesen zu haben dadurch, 
daB man experimentell gezeigt hat, wie bei didaktischer Ver- 
wendung der ąuadratischen Zahlbilder das ZahlbewuBtsein 
schneller gewonnen werde und wie die Beurteilung von An
zahlen, die in ąuadratischen Zahlbildem dargeboten werden, 
sicherer und richtiger sei ais jede andere Zahlauffassung, die 
ohne Zahlen vollzogen wird. Man vergiBt aber, daB der 
Rechenunterricht nicht bloB die Aufgabe hat, die elemen- 
tarsten Rechenoperationen zu erleichtem, sondern auch die 
Aufgabe, zu komplizierteren Leistungen instand zu setzen. 
Ein wirklicher Beweis, daB diejenigen Kinder, welche das; 
Verstandnis einfacher Zahlsatzchen wie 3 —(— 4 =  7 in der Be- 
trachtung der ąuadratischen Zahlbilder gewonnen haben, fik  
schwierigere rechnerische Operationen ebensogut oder besser 
vorgebildet sind ais die Zóglinge des Zahlmethodikers, ein 
womoglich gar experimenteller Beweis dafiir liegt bis heute 
nicht vor.

Wir sind, wie aus dem eben Gesagten zur Geniige her- 
vorgeht, weit entfernt, den wirklichen Wert der ąuadratischen.



Zahlbilder zu verkennen. Aber wenn durch ihre Verwendung 
die Entstehung der Zahlauffassung erleichtert wird, so ist das 
Zahlen dadurch noch lange nicht iiberfliissig gemacht und die 
Ausbildung der Fahigkeit, durch Zahlen die Kenntnis von 
Anzahlen zu gewinnen, darf nicht unterbleiben, wenn auch 
femerhin Menschen instand gesetzt werden sollen, mit un- 
ubersehbaren Zahlen zu rechnen.

e) P a d a g o g i s c h e  B e d e u t u n g  der  L e h r e  v o m 
A n s c h a u u n g s v e r m ó g e n .

Die letzten Bemerkungen iiber die Entwicklung des Zahl- 
bewuBtseins zeigen schon, wie die Kenntnis der Bedingungen, 
unter denen das BeziehungsbewuBtsein entsteht, fiir den Er- 
zieher von gróBter Bedeutung ist. Der wichtigste Teil unserer 
Welterkenntnis besteht darin, daB wir die GróBe, die Form 
und den raumlichen Abstand der Dinge, daB wir die Dauer, 
Aufeinanderfolge und den zeitlichen Abstand der Gescheh- 
nisse, daB wir die Gleichheit, Ahnlichkeit, Verschiedenheit 
der Dinge, ihrer Eigenschaften, Zustande und Beziehungen 
richtig erfassen, sowie darin, daB uns aus dem Strom des 
geistigen Lebens das BewuBtsein festerer und loserer Zu- 
sammenhange sich heraushebt.

Wie wenig von dem, was hiernach den Inhalt unserer 
Welterkenntnis bildet, wird uns durch den angeborenen Mecha- 
nismus des geistigen Lebens von selbst geliefertl Wer das 
aus den obigen Betrachtungen ersehen hat, der weiB, welche 
Aufgaben dem Anschauungsunterricht erwachsen, der nicht 
nur Unterricht im Anschauen, sondern auch Unterricht durch 
die Anschauung sein will.

Der Unterricht im Anschauen besteht nicht nur darin, 
daB dem Zógling ein BewuBtsein des Systems der sinnlichen 
Qualitaten und Intensitatsabstufungen beigebracht wird, was 
wir oben ais Aufgabe der Erziehung der Sinnlichkeit kennen 
gelernt haben. Er besteht ebensogut auch darin, daB der 
Zógling GróBen, Formen, Entfernungen, Dauer, Reihenfolge 
usw., kurz, daB er alle móglichen Beziehungen auffassen lernt. 
Wie wenige Menschen verstehen es, Distanzen richtig zu 
schatzen, wie wenige besitzen den rechten Blick fiir Raum- 
verhaltnisse, das genaue „AugenmaB“ , das den Maler und 
den bildenden Kiinstler auszeichnet, wie wenige den feinen 
Zeitsinn, den wir bei guten Komponisten und Dichtem finden!
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Wie selten finden wir iiberhaupt die Fahigkeit, scharf zu 
beobachten, kleine Unterschiede wahrzunehmen, Ubereinstim- 
mungen, die nicht ganz auffallig sind, zu bemerken, zu ver- 
gleichen, was nicht durch zufalliges Nebeneinanderliegen das 
VergleichsbewuBtsein von selbst herausfordert!

Die Fahigkeit der Beziehungsauffassung kann aber bei 
jedem Menschen vervollkommnet werden. Die Mittel dazu 
sind:

1. Ubung der Auffassung, soweit sie produktiy, apriorisch 
bedingt ist.

2. Erlernen der Beziehungen, die nur durch Erfahrung 
zu unserer Kenntnis gelangen.

3. Beachtung und Regulierung der Bedingungen, von 
denen die Entstehung des BeziehungsbewuBtseins ab- 
hangig ist.

Es geniigt naturlich nicht, einfach dafiir zu sorgen, dali 
ein in Entwicklung begriffener Geist mit móglichst viel Dingen 
in Beriihrung kommt und sich darauf zu yerlassen, daB er 
dadurch zur Produktion des BeziehungsbewuBtseins schon ver- 
anlaBt werden wird. Man muB dafiir sorgen, daB die Be
ziehungen nicht nur in den Vorstellungen enthalten sind, son- 
dem daB sie sich nach dem oben entwickelten Prinzip der A b - 
s t r a k t  i on herauslosen. Wie wir friiher gesehen haben, daB 
derjenige, dessen Sinnlichkeit richtig erzogen wird, eben da
durch schon iiber den Zustand des bloB sinnlichen Wesens 
hinauswachst, so miissen wir hier konstatieren, daB derjenige, 
dessen Anschauungsyermógen richtig erzogen wird, eben da
durch schon iiber die Anschauung hinaus in das Reich der 
Abstraktion, in das Reich des Gedankens sich erhebt.

Der Zogling muB aus der Erfahrung yerschiedener Vor- 
gange von gleicher Zeitdauer das BewuBtsein einer Zeit von 
bestimmter Lange, aus dem BewuBtsein yerschieden langer 
Zeiten die Auffassung der Zeit schlechthin gewinnen, er muB 
ebenso hinsichtlich des Raums sich zu einer allgemeinen An
schauung erheben. Dann erst besitzt er die Fahigkeit zur 
Anwendung von Hilfsmitteln der Zeit- und Raumbestimmung. 
Nun konnen ihn Uhren und Kilometersteine unterstiitzen in 
der raum-zeitlichen Ausgestaltung seines Weltbilds.

Die Abstraktion ist also Voraussetzung alles empirisch 
bedingten Wissens um Beziehungen. Sie ist daher padagogisch 
von grbBter Wichtigkeit, sie ist aber auch am meisten will-
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kiirlich zu beeinflussen. Wo das Ubereinstimmende im Ver- 
schiedenen sich nicht von selbst fur das BewuBtsein heraus- 
hebt, da kann man kiinstlich in der mannigfachsten Weise 
nachhelfen. Man kann das Verschiedene so lange haufen, bis 
das Gleiche darin, und wenn es noch so wenig auffallend ware, 
fiir einen normal begabten Geist hervorspringen muB. Man 
kann die Gleichheit, die im Verschiedenen steckt, verstarken 
und dadurch auffallender gestalten wie bei Entwicklung der 
Zahlauffassung, wenn man die Ubereinstimmung der bloBen 
Zahl durch die Ubereinstimmung der die Zahl tragenden 
Gegenstande und ihrer Anordnung verstarkt. Man kann das 
in Zeit und Raum auseinander liegende Verschiedene und 
irgendwie Ubereinstimmende, das Veranlassung zu einer Ab- 
straktion geben soli, naher zusammenbringen. Vielleicht wird 
auch die sogenannte tachistoskopische Methode noch ein Hilfs- 
mitteł zur Erleichterung der Abstraktion. Diese Methode be- 
steht darin, daB Objekte nur sehr kurz zur Betrachtung dar- 
geboten werden. Wenn man nun verschiedene, irgendwie 
ubereinstimmende Objekte sehr kurze Zeit betrachtet, so kommt 
oft das, was in ihnen verschieden ist, iiberhaupt nicht zu 
einem hoheren BewuBtheitsgrad und es tritt nur das hervor, 
worin sie ubereinstimmen. Wenn allgemeinere Abstraktions- 
produkte erst einmal gewonnen und mit besonderen Namen 
verkniipft sind, dann kann die Gewinnung speziellerer auch 
dadurch erleichtert werden, daB durch bezeichnende Hinweise 
(wie z. B .: man beachte diese Form, dieses GroBenverhaltnis 
usw.) ais durch Aufmerksamkeitsmotive die Beachtung fiir 
dasjenige, was heraustreten soli, erregt wird. Kurz, die Ab
straktion kann in der mannigfachsten Weise padagogisch unter- 
stiitzt werden.

Ober den Erwerb des durch Erfahrung zu gewinnenden 
BeziehungsbewuBtseins und iiber den Gebrauch der Hilfs- 
mittel zur erfahrungsmaBigen Orientierung in dieser Hinsicht, 
braucht hier wohl nichts weiter bemerkt zu werden. Dagegen 
sei noch ausdriicklich darauf hingewiesen, wie durch Kenntnis 
und Beachtung der Bedingungen fiir das Entstehen des Be- 
ziehungsbewuBtsein die Fahigkeit der Beziehungsauffassung 
verbessert werden kann. Man denke nur daran, wieviel leichter 
derjenige einen Korper ais Flachę auffassen kann, dem der 
Rat gegeben worden ist, ihn mit e i n e m Auge zu betrachten. 
Man denke an den Kunstgriff des Betrachtens von Gemalden 
durch die hohle Hand. Man denke an die vielen Erleichte-
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rungen, die wir uns beim Vergleichen verschaffen konnen. 
Kein Zweifeł: Der Anschauungsunterricht, sofern er Unter- 
richt im Anschauen ist, kann aus der Psychologie des An- 
schauungsvermógens manches lemen, was er zu zu lehren hat.

Anschauungsunterricht soli aber auch im Sinn eines Unter- 
richts durch Anschauung erteilt worden. Genaue Kenntnis 
der anschaulichen Dinge ist ein geistiger Besitz, dessen Wert 
seit der Uberwindung eines weltverachtenden Supranaturalis- 
mus mehr und mehr geschatzt wird. DaB diese Kenntnis nicht 
unanschaulich aus Biichem erworben werden soli, ist ein heute 
allgemein anerkannter Grundsatz der Padagogik. Daraus ergibt 
sich ohne weiteres die Forderung des Anschauungsunterrichts 
in der zweiten Bedeutung dieses Wortes.

Nun konnen aber anschauliche Dinge auf mehrfache 
Weise anschaulich erkannt werden, jenachdem man entweder 
die Dinge selbst oder Modelle von ihnen oder Abbildungen 
zur Quelle der Erkenntnis macht. Wenn in der Regel die 
Forderung aufgestellt wird, es sollten soweit ais móglich die 
wirklichen Dinge in ihren natiirlichen Zusammenhangen auf- 
gesucht und kennen gelemt werden, so ist dagegen im allge- 
meinen nichts einzuwenden. Was durch Betrachtung der Natur 
wirklichkeit erkannt wird, das wird richtiger, mit einer groBeren 
Fiille von Einzelheiten und in wichtigeren Zusammenhangen 
aufgefaBt ais das, woriiber nur Modelle und Abbildungen 
belehren. Aber in der Natur ist auch das Meiste viel schwerer 
zu erkennen ais in den fur Lehrzwecke besonders eingerich- 
teten Veranschaulichungsmitteln. Es hieBe auf die wichtigsten 
Methoden zur Erleichterung der A b s t r a k t i o n  verzichten, 
wenn man nur die Naturwirklichkeit zur Lehrmeisterin machen 
wollte. Und doch ist es auch beim Anschauungsunterricht 
in der zweiten Bedeutung dieses Wortes Hauptaufgabe, die 
Gewinnung von Abstraktionsprodukten zu unterstutzen. Das 
klingt paradox nur fur denjenigen, der den Zusammenhang 
aller Dingauffassung mit der Abstraktion nicht erkannt hat. 
;Wir haben nicht umsonst oben nachdriicklich hervorgehoben, 
daB schon die Auffassung eines identischen Gegenstandes, die 
heraustritt aus der Verschiedenheit der gegenwartigen Wahr- 
nehmung und der Erinnerung an manche friihere Wahrneh- 
mung eines gleichen Gegenstandes an gleichem Ort, ein Akt 
der Abstraktion ist.

Mit diesem begniigt sich aber der Anschauungsunter
richt noch lange nicht. Der Zógling soli ja nicht indiyiduelle
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Objekte in ungeheurer Zahl in seinen Geist aufnehmen, son- 
dem die Welt soli ihm iibersichtlich werden, indem zunachst 
die Vielheit der Individuen zusammentritt in die Einheit der 
Spezies, indem dann weiterhin die Einheit der Art, der Gat- 
tung usw. erfaBt wird. Wer nun einsieht, daB dies das Ziel 
alles Anschauungsunterrichtes ist, der versteht, warum sich 
derselbe nicht mit der Darbietung der wirklichen Dinge be- 
gniigen kann. Alle Bedingungen, die wir oben fur die Ent- 
stehung des VergleichsbewuBtseins kennen gelernt haben, alle 
Hilfsmittel zur Erleichterung der Abstraktion sind beim An- 
schauungsunterricht je nach der Schwierigkeit des zu erkennen- 
den Gegenstandes didaktisch zu verwerten. DaB dabei die 
Dinge vielfach aus ihren natiirlichen Zusammenhangen heraus- 
genommen und raumlich-zeitlich einander naher geriickt, 
sie teilweise vergroBert, teilweise verkleinert, hier vereinfacht, 
dort karrikiert, daB bald Unterschiede, bald Gleichheiten iiber- 
trieben dargestellt werden miissen, das weiB jeder Lehrer, 
der praktische Erfahrungen gesammelt hat. Darin liegt aber 
der didaktische Wert von geeigneten Modellen und Abbil- 
dungen begriindet. Sie bilden vielfach den einzig móglichen 
Ausgangspunkt der Erkenntnis. Ist dann durch sie iiberhaupt 
erst einmal eine Kenntnis von komplizierten Dingen gewonnen, 
dann ist es offenbar niitzlich, wenn durch Betrachtung dieser 
Gegenstande in ihrer Naturwirklichkeit die Erkenntnis be- 
reichert, erweitert und teilweise berichtigt wird. Das sind die 
wichtigsten padagogischen Konseąuenzen der Psychologie des 
Anschauungsvermógens.

D. Die Lehre vom Gedachtnis.1)
Alles BewuBtseinsleben beginnt mit Wahmehmungsvor- 

stellungen d. h. mit peripher erregten Empfindungen und den 
durch sie angeregten Akten des BeziehungsbewuBtseins, die 
sich mit jenen auf das innigste verbinden, so daB wir durch *)

*) Genaueres hieriiber bei: Ebbinghaus: tlber das Gedachtnis (Leipzig 1885) 
Muller und Schumann: Experimentełle Beitrage zur Untersuchung des Gedacht- 
nisses. Zeitschrift fiir Psychol. 6. Bd. (1894) S. 8 iff„  257ff. Muller und Pilz- 
ecker: Experimentelle Beitrage zur Lehre vom Gedachtnis. Zeitschrift fiir Psychol. 
Erganzungsbd. I (Leipzig 1900). E. Meumann: tlber ókonomie und Technik 
des Lernens. Die deutsche Schule V II  (1903), Heft 3— 7. R . Radossawljewitsch: 
Das Behalten und Vergessen bei Kindera und Erwachsenen nach exp. Unters. 
(Leipzig, Nemnich, 1907). Ausfiihrliche Literaturiibersicht b. F . Reuther: Bei
trage zur Gedachtnisforschung (Dissertation Leipzig 1905).
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die Einheit beider alle móglichen Gegenstande vorstellend 
ais Wahrnehmungsobjekte erfassen. Aber die peripher erregten 
Empfindungen wiirden nicht geniigen, alle Akte des Be- 
ziehungsbewuBtseins zu produzieren. Man denke nur an das 
ZeitbewuBtsein, das die „Nachdauer" von Empfindungen zur 
Voraussetzung hat. Insofern steckt schon in jeder Wahrneh- 
mungsvorstellung eine G e d a c h t n i s l e i s t u n g .  Im entwickel- 
ten Seelenleben gibt es auBerdem keine Wahrnehmungsvor- 
stellung, die nicht dadurch modifiziert ware, daB friihere Wahr- 
nehmungen gleicher und ahnlicher Art, sowie solche, die im 
Zusammenhang mit diesen friiher da waren, ais Reproduktions- 
vorgange in und neben der gegenwiirtigen Wahrnehmung ge- 
wisse Nachwirkungen geltend machten. In jeder Wahrnehmung 
stecken also bereits die beiden Arten von Gedachtnisleistungen, 
die wir ais f o r t d a u e r n d e  und r e p r o d u z i e r t e  BewuBt- 
seinsvorgange einander gegenuberstellen wollen. Der Gegen- 
satz von Wahrnehmungsvorstellung und Erinnerungsvorstel- 
lung ist demgemaB kein scharfer. Trotzdem wollen wir die 
beiden Bezeichnungen beibehalten, indem wir unter der Er- 
innerungsvorstellung die nachdauernden und reproduzierten 
Bestandteile der Wahrnehmungsvorstellung sowie dasjenige 
Vorstellungsganze verstehen, das nur aus zentral erregten Emp
findungen sowie fortdauernden oder reproduzierten Erleb- 
nissen des BeziehungsbewuBtseins sich zusammensetzt. DaB 
wir die Produktion von Erlebnissen des BeziehungsbewuBt
seins auf Grund zentral erregter Empfindungen, wie sie bei- 
spielsweise vorliegt, wenn ich in der Erinnerung an gesehene 
Farben einen Unterschied bemerke, der mir an den wahrge- 
nommenen Farben nicht aufgefallen ist, eigentlich ais Wahr- 
nehmungsakt bezeichnen miissen, wurde friiher schon bemerkt. 
Was den Begriff „Erinnerung" anlangt, so sei noch bemerkt, 
daB derselbe vielfach in engerem Sinne gebraucht wird ais 
der Begriff des fortdauernden und des reproduzierten Be- 
wuBtseinsvorgangs oder, wie wir dafiir zusammenfassend sagen 
wollen, der Gedachtnisleistung. Man versteht namlich unter 
einer Erinnerung vielfach eine solche Gedachtnisleistung, die 
ein mehr oder weniger bestimmtes ZeitbewuBtsein in sich 
schlieBt. Es muB hiernach zum mindesten das BewuBtsein 
des „friiher schon Dagewesenseins", des „in einem bestimmten 
Zusammenhang Dagewesenseins" usw. in einer Gedachtnis
leistung stecken, wenn von einer Erinnerung gesprochen wer- 
den soli. Wir erwahnen dies, weil die Tatsache nicht unwichtig
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ist, daB die Gegenstande, die in mancher Gedachtnisleistung 
erfaBt werden, in dieselbe Zeit zu fallen scheinen wie die Ge
genstande gleichzeitiger Wahrnehmung, namlich in die Zeit, 
die man gewóhnlich „Gegenwart“ nennt, wahrend die Gegen
stande, die wir in anderen Erinnerungsvorstellungen erfassen, 
ais Gebilde der „Vergangenheit“ uns entgegentreten. Im iibri- 
gen wollen wir uns beim Gebrauch der Worter Erinnerungs- 
vorstellung und Erinnerung nicht angstlich an die engere Be- 
deutung halten.

Betrachten wir nun zunachst diejenigen Gedachtnisleistun- 
gen, die wir ais f o r t d a u e r n d e  BewuBtseinsvorgange be- 
zeichnet haben. Da ist vor allem zu konstatieren, daB diese 
nicht zusammenfallen mit dem, was wir in der Psychologie 
des ZeitbewuBtseins n a c h d a u e r n d e  BewuBtseinsinhalte ge- 
nannt haben. Die letzteren bilden vielmehr nur einen Teil der 
ersteren. Man wird dies verstehen, wenn man bedenkt, daB 
wir die Dauer von Erinnerungen ebensogut erfassen kónnen, 
wie die Dauer von Wahrnehmungen. Damit dies móglich sei, 
muB das Erlebnis einer Erinnerung ebenso wie das einer 
Wahrnehmung sich zerlegen lassen in die Summę der „ n a c h 
d a u e r n d e  n“ BewuBtseinsinhalte und in den BewuBtseins- 
inhalt, der in jedem Moment eben sein Dasein beginnt. Dabei 
ist aber der letztere ebensogut wie die ersteren eine Gedachtnis
leistung, die wir nach ihrer besondern Art ais f o r t d a u e r n -  
den BewuBtseinsvorgang charakterisieren. Wer es iibrigens 
bezweifelt, daB wir die Dauer eines „fortdauernden“ BewuBt- 
seinsvorgangs ebenso wie diejenige einer Wahrnehmung (also 
auf Grund der „nachdauernden" Inhalte) erfassen konnen, der 
denke nur an die Lenauschen Verse: „Lang mir noch im Ohre 
lag jener Klang vom Hiigel“, die gewiB jeder ais richtigen 
Ausdruck eines wirklichen Erlebnisses anerkennt.

Statt von Fortdauer der BewuBtseinsinhalte spricht man 
auch von Perseveration. Man schreibt allen BewuBtseinsvor- 
gangen eine mehr oder weniger groBe „Perseverationsten- 
denz“ zu. *) Wahrend Herbart angenommen hat, daB alle Be
wuBtseinsinhalte fortwahrend perseverieren, nur groBtenteils 
unter ’der Schwelle des BewuBtseins und daB die Tendenz des 
Aufsteigens ins BewuBtsein die Hauptursache alles Erinnerns 
sei, und wahrend man dann in der experimentellen Psycho

*) Genaueres iiber die Perseverationstendenzen bei Muller und Pilzecker: 
Exp. Beitrage zur Lehre vom Gedachtnis, S. 58ff.
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logie lange Zeit die Bedeutung der Perseveration und der 
Perseverationstendenz ganz iibersehen hat, sucht man neuer- 
dings die richtige Mitte zu halten zwischen Uberschatzung 
und Unterschatzung der Rolle, welche die Perseveration im 
Seelenleben spielt.

Zu unterscheiden ist die Perseveration der BewuBtseinsin- 
halte auch von der peripher-physiologisch bedingten Fortdauer 
und Nachwirkung der Empfindung iiber die Einwirkungszeit 
des Reizes hinaus. Die abklingende Empfindung, das positive 
und das negative Nachbild im Gebiet des Gesichtssinns und 
ahnliche Erscheinungen in andern Sinnesgebieten gehoren nicht 
eigentlich unter die Gedachtnistatsachen.

Wenn wir all dies in Abzug bringen, so bleibt ein ver- 
haltnismaBig kleiner Umkreis von Erfahrungen ubrig, in denen 
die Perseveration von BewuBtseinsinhalten deutlich hervor- 
tritt. Vor allem ist hier zu erwahnen das unmittelbare Be- 
halten2) das uns in den meisten Zeitpunkten unseres wachen 
BewuBtseinslebens instand setzt, anzugeben, was wir eben 
wahrgenommen, erinnert, gedacht, gefiihlt, kurz erlebt haben. 
Auf diesem unmittelbaren Behalten beruht alle psychologische 
Beobachtung. Dabei ist es iibrigens eine bemerkenswerte Tat- 
Tatsache, daB in der psychologiscben Beobachtung nur Ab- 
straktionsprodukte erfaBt werden. In der Perseveration eines 
Gefiihlserlebnisses tritt beispielsweise hervor, was das be- 
treffende Erlebnis mit andern ahnlichen Erlebnissen gemein- 
sam hat. Wir erleben nicht mehr wirklich Lust oder Unlust, 
wenn wir das BewuBtsein haben, eben von Lust oder Unlust 
beriihrt worden zu sein. Man kann dies auch so ausdriicken, 
daB man sagt: Die Ichseite des Seelenlebens wird in der 
unmittelbaren Erinnerung objektiviert. Wir haben ja gesehen, 
daB alles Objektivieren auf Abstraktion beruht. Weiter kann 
auf diese philosophisch auBerst bedeutsame Frage hier aller- 
dings nicht eingegangen werden.

Das unmittelbare Behalten ist von sehr verschieden langer 
Dauer. Die Erinnerung an einen Eindruck, der unser Inter- 
esse sehr stark erregt hat, laBt uns oft stundenlang nicht los. 
Sie verschwindet nicht etwa, um nach einiger Zeit wieder 
aufzutauchen, nochmals zu verschwinden, abermals wieder- 
zukehren usw., sondern sie ist von dem Augenblick an, wo *)

*) Genaueres iiber das unmittelbare Behalten bei E. Meumann: Ober óko- 
nomic und Technik des Lernens, S. 62 ff.
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wir den Eindruck hatten, bestandig vorhanden. Andere Gegen- 
stande sind unserem BewuBtsein kaum eine Sekunde, nach 
dem sie deutlich wahrgenommen wurden, fast vollstandig ent- 
schwunden. Das Abstraktere scheint uns langer gegenwartig 
zu bleiben wie das Individuellere. Man weiB oft noch lange, 
daB man eine bestimmte A r t  von Eindruck, etwa einen be- 
sonderen Farbeneindruck, gehabt hat, wahrend man die nahere 
Beschaffenheit dieses Eindrucks sehr bald vergiBt. Die langere 
Perseveration des Abstrakteren (sofern dieses iiberhaupt auf- 
gefaBt worden ist) laBt sich vielleicht subsumieren unter das 
allgemeinere Gesetz, daB Einfacheres langer behalten wird 
wie Komplizierteres, festere Einheit langer wie losere Viel- 
heit. Man weiB ja, daB der Sinn eines Satzes, der Gedanken- 
inhalt eines Vortrags langer unserm BewuBtsein unmittelbar 
gegenwartig bleibt ais die Fiille der Worter. Eine einfachere 
Melodie besitzt starkere Perseveration ais eine komplizierte. 
Die Perseverationstendenz eines sinnvollen Satzes mit einer 
bestimmten Anzahl von Wortem iibertrifft diejenige eines 
Haufens gleich vieler und gleich langer sinnloser Buchstaben 
verbindungen.

Das unmittelbare Behalten ist endlich auch abhangig von 
der hoheren oder geringeren Inanspruchnahme unseres Be- 
wuBtseins durch nachfolgende heterogene Erlebnisse. Ein Satz, 
den wir lesen, unmittelbar bevor wir uns traumendem Nichtstun 
hingeben, wird langer perseverieren ais ein Satz mitten in 
der Lektiire, der aus unserm BewuBtsein weggewischt wird 
dajdurch, daB die folgenden Satze die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen.

Die Perseveration der BewuBtseinsinhalte auBert sich 
auBer in den Tatsachen des unmittelbaren Behaltens auch 
in der Wiederholung solcher Erlebnisse, dereń Auftreten aus 
den Gesetzen der Reproduktion allein nicht erklart werden 
kann. Uber die Haufigkeit des Vorkommens solcher Erlebnisse 
laBt sich allerdings etwas Befriedigendes zur Zeit kaum sagen,

Die wichtigere Gedachtnisleistung ist die Reproduktion 
Sie besteht in dem Wiederauftreten eines BewuBtseinsinhalts 
nach kiirzerer oder langerer Zeit des Nichtvorhandenseins, 
in dem Wiederauftreten, das jedoch nicht durch periphere 
Sinnesreizung und durch Produktion bedingt sein darf —  sonst 
sprechen wir von der Wiederholung einer Wahrnehmung —  
sondern das einer Funktion des Zentralorgans entspricht, die 
auf anderm Weg ais bei der Wahrnehmung ausgelost wird.
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Wir wissen allerdings iiber das Substrat des Seelenlebens sehr 
wenig. Aber wir nehmen an, daB das Auftreten jedes Be- 
wuBtseinsinhalt mit einer Veranderung dieses Substrats, oder 
sagen wir der groBeren Anschaulichkeit halber, eines be- 
stimmten Teiles dieses Substrats, Hand in Hand geht. Jede 
solche Veranderung geht nun nicht spurlos voriiber, sondern 
sie laBt, auch wenn sich ein Gleichgewichtszustand wieder- 
hergestellt hat, eine dauernde Modifikation in dem betroffenen 
Teil des Substrats, des Zentralorgans, zuriick. Der neue Gleich
gewichtszustand ist sozusagen ein labilerer. Ein kleiner An- 
stoB geniigt, um ihn wieder in der Richtung zu stóren, in der 
er schon einmal gestort war. Dann tritt auch der BewuBt- 
seinsinhalt wieder auf, welcher dieser Gleichgewichtsstorung 
funktionell zugehórt.

Dieser kleine AnstoB kann nun moglicherweise durch Vor- 
gange im Zentralorgan herbeigefiihrt werden, denen keine 
BewuBtseinsprozesse entsprechen. Wir nennen die Reproduk- 
tion, die auf diese Weise bedingt ist, eine freisteigende Re- 
produktion. Sehr haufig sind solche freisteigenden Repro- 
duktionen nicht. Ja es gibt Psychologen, die ihr Vorkommen 
uberhaupt in Abrede stellen.

In der Regel besteht der erwahnte AnstoB darin, daB 
ein anderer Teil des Zentralorgans, der mit dem in seinem 
Gleichgewichtszustand modifizierten Teil irgendwie zusammen- 
hangt, erregt wird, wobei ein anderer BewuBtseinsvorgang 
auftritt, und daB diese Erregung ansteckend wirkt und die 
Reproduktion herbeifuhrt. Wir nennen nun denjenigen Be- 
wuBtseinsvorgang, welcher mit der anstoBgebenden Erregung 
des Zentralorgans Hand in Hand geht, das R e p r o d u k t i o n s -  
m o t i v ,  den modifizierten Gleichgewichtszustand, welcher Be- 
dingung ist fur die Wirksamkeit des kleinen AnstoBes, die 
R e p r o d u k t i o n s g r u n d l a g e ,  und den Zusammenhang 
zwischen dem Substrat des Reproduktionsmotivs und der 
Reproduktionsgrundlage Assoziation. Statt von der Assozia- 
tion der Zustande des Zentralorgans sprechen wir ubrigens 
auch von der Assoziation der BewuBtseinsinhalte. Wir meinen 
dann diejenigen BewuBtseinsinhalte, dereń Zusammenauftreten 
dem assoziativen Zusammenhang im Substrat des Seelenlebens 
entspricht.

Die Assoziation ist nicht der einzige Zusammenhang, den 
wir zwischen verschiedenen Teilen oder Zustanden des Zentral
organs yoraussetzen miissen. Wenn Empfindungen, die in
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einem bestimmten Verhaltnis stehen, ein bestimmtes Be- 
ziehungsbewuBtsein hervorrufen, so ist wohl auch anzunehmen, 
daB einerseits den Empfindungen, andererseits dem Beziehungs- 
bewuBtsein besondere Funktionen des Zentralorgans ent- 
sprechen, die in gewissem Zusammenhang stehen miissen, 
da ja die einen die andem herbeifiihren. Dieser Zusammen
hang, welcher der Produktion von BewuBtseinsinhalten durch 
andere entspricht, ist gegeniiber der Assoziation ein nat i ir-  
1 i c h  er Zusammenhang. Er ist a n g e b o r e n ,  wahrend der 
Assoziationszusammenhang erst im Verlauf des geistigen 
Lebens e r w o r b e n  wird.

Die Psychologie der Reproduktionsvorgange hat daher 
in erster Linie die Frage zu beantworten: Wodurch entsteht 
der Assoziationszusammenhang? Diese Frage kann, da wir 
iiber die Vorgange im Substrat des Seelenlebens noch recht 
wenig orientiert sind, vorlaufig nur in dem Sinn gelost werden, 
daB man nachweist, was im BewuBtseinsleben stattfindet, wenn 
im Zentralorgan Assoziationszusammenhange sich bilden. Die 
Antwort lautet in diesem Sinn: Assoziation entsteht dadurch, 
daB BewuBtseinsvorgange zu gleicher Zeit sich abspielen. Die 
Gegenstande, die in den assoziationstiftenden, gleichzeitig sich 
abspielenden BewuBtseinsvorgangen erfaBt werden, brauchen 
ihrerseits keineswegs gleichzeitig zu sein. Nicht Gleichheit 
der Temporalzeichen, sondern einfach gleichzeitiges Vor- 
handensein der BewuBtseinsprozesse (die unter Umstanden 
also auch n a c h d a u e r n d e  in dem von uns festgelegten 
Sinn dieses Wortes sein konnen) ist sonach Vorbedingung 
der Assoziation. Eine Sukzession von Eindriicken, die er- 
fahrungsgemaB ebensogut Assoziation stiften kann wie simul- 
tanes Erfassen nebeneinander gegebener Eindriicke, schlieBt 
das Gleichzeitig-Vorhandensein der BewuBtseinsinhilte, das wir 
ais Bedingung der Assoziation betrachten, nicht im gering- 
sten aus. Wer eine ausfuhrlichere Formulierung des Asso- 
ziationsgesetzes vorzieht, der muB sagen: Assoziation entsteht 
da, wo Gegenstande ais Glieder eines Gleichzeitigkeits- oder 
Sukzessionszusammenhanges erfaBt werden, zwischen den er- 
fassenden BewuBtseinsvorgangen. F a l s c h  ist dagegen die 
Behauptung, daB neben der Gleichzeitigkeit a u c h  die  S u k 
z e s s i o n  der BewuBtseinsvorgange Assoziation bedingen 
konne. BewuBtseinsvorgange, die sukzessiv sind in dem Sinn, 
daB der eine aufgehort hat, wenn der £ 
niemals einen Assoziationszusammenhai
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Das Assoziationsgesetz, das wir bis jetzt behandelt haben, 
nennt man zuweilen mit einem unpassenden Ausdruck Gesetz 
der Kontiguitatsassoziation. Ihm glaubt man ais zweites das 
Gesetz der Ahnlichkeitsassoziation gegeniiberstellen zu konnen. 
Man meint dann, ein Assoziationszusammenhang bilde sich 
nicht nur zwischen Funktionen des Zentralorgans, die gleich- 
zeitig stattfinden, sondem auch zwischen solchen, die zu ganz 
verschiedenen Zeiten ablaufen, sofern ihnen im BewuBtsein 
ahnliche Prozesse entsprechen. Man weist etwa darauf hin, 
daB eine Photographie mich an das Original „erinnern“ kann, 
daB also zwischen der Vorstellung der Photographie und der 
Vorstellung des Originals Assoziation bestehen miisse, daB 
aber keineswegs die Vorstellung des Originals und diejenige 
der Photographie irgend einmal zu derselben Zeit vorhanden 
gewesen zu sein brauche, um es zu ermóglichen, daB wir 
durch die letztere zur Reproduktion der ersteren veranlaBt 
werden.

Der Irrtum dieser Argumentation liegt darin, daB man 
annimmt, die Vorstellung der Photographie und diejenige des 
Originals miiBten miteinander assoziert sein, um einander re- 
produzieren zu konnen. Das ist nicht nótig. Man muB nam- 
lich bedenken, daB beide aus einer Mehrheit von Bestandteilen 
bestehen. Wir wollen etwa die eine symbolisieren durch die 
Buchstabenverbindung a bc d,  die andere durch die partiell 
gleiche Verbindung abef .  Wenn nun die Glieder jeder Ver- 
bindung untereinander assoziiert sind —  und das ist der Fali, 
sobald beide Vorstellungen iiberhaupt schon einmal vorhanden 
waren —  dann kann der Bestandteil a b ais Reproduktionsmotiv 
ebensowohl fur c d wie fur e f dienen. Wenn nur a b c d  
(die Vorstellung des Originals) friiher schon vorhanden war 
und es tritt a b e f  zum erstenmal auf (ich sehe zum ersten- 
mal eine Photographie von einem Bekannten), so geniigt das 
a b  in a b e f  immerhin, um neben dem gerade vorhandenen 
e f die fruheren Begleiter c d herbeizufiihren. Kurz, repro- 
duzierend wirkt das partiell Gleiche, was im Ahnlichen ent- 
halten ist, auf das partiell Verschiedene, mit dem es von friiher 
her assoziativ verbunden ist.

Ubrigens darf man nicht glauben, daB derjenige BewuBt- 
seinsvorgang, der ais Reproduktionsmotiv wirksam wird, ganz 
gleich sein miisse demjenigen BewuBtseinsv.organg, der die 
Assoziation gestiftet hat. Wohl kein spaterer BewuBtseins- 
prozeB gleicht genau irgend einem fruheren, und es wiirde
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sehr wenig Reproduktionserlebnisse geben, wenn beim Be- 
stehen einer Assoziation zwischen a und b nur a oder b, so 
wie es fruher schon einmal vorhanden war, Reproduktions- 
motiv werden kónnte. Aber es geniigt, wenn ein dem a ahn- 
liches a l f  a2, a3 usw. auftritt, um b oder vielmehr etwas 
dem b ahnliches zu reproduzieren. Ebenso geniigt das Auf- 
treten eines b1; b3, b3 usw. bei bloBer Ahnlichkeit mit b, 
etwas dem a ahnliches ins BewuBtsein zu fiihren. Die Móg- 
lichkeit solchen Ersatzes des Gleichen durch das Ahnliche, 
die Tatsache, daB statt a ein a v  a2, a3, statt b ein b1; b2, b3 
^fw‘ eintreten kann, darf nicht verwechselt werden mit der 
u errlussigen Annahme einer Ahnlichkeitsassoziation. a ,  repro- 
duzmrt ja mcht a sondern b; nicht zwischen den b e i d e n  
Ghedern des assoziativen Zusammenhangs besteht Ahnlich- 
keit, sondern e in  Glied kann durch ein ahnliches ersetzt 
werden.

Aus dem allgemeinen Assoziationsgesetz konnte man nun 
kaum bestimmen, welche Reproduktion durch irgend ein Re- 
produktionsmotiv herbeigefiihrt wird. Nach ihm ist nahezu 
alles mit allem in unserm Seelenleben assoziativ verbunden. 
Die Bestandteile jeder Gesamtvorstellung kommen in vielen 
andern Vorstellungen ebenfalls vor, jede Gesamtvorstellung 
tritt in Begleitung der verschiedensten anderen BewuBtseins- 
vorgange auf, das Unzusammengehorigste war schon einmal 
ais Glied eines Nebeneinander oder Nacheinander in unserm 
LewuBtsein. Es scheint also fast jedes Erlebnis geeignet zum 
Reproduktionsmotiv fiir jede beliebige Erinnerung.

Tatsachlich aber wird nicht alles durch alles reprodu- 
•ziert. Wenn wir ein Wort horen, so denken wir zunachst an 
die Bedeutung desselben, sofern uns diese gelaufig ist, nicht 
an alle moglichen Einzelheiten der Situation, in der wir das 
Wort fruher einmal gehort haben. Auf eine Frage geben wir 
in der Regel eine verniinftige Antwort. Wenn man uns bei- 
spielsweise fragt: Wo liegt Rom?, so veranla!3t uns diese 
Frage ais Reproduktionsmotiv nicht zu der Reproduktion 
„Papst“ oder zu einer ahnlichen Vorstellung und AuBerung, 
die mit der Vorstellung Rom assoziativ verbunden ist, sondern 
wir werden in der Regel zu einer ganz bestimmten Repro
duktion, eben der richtigen Antwort auf die gestellte Frage, 
sofern wir dieselbe wissen, gezwungen.

Das hat seinen Grund zunachst darin, daB der assoziative 
Zusammenhang zwischen verschiedenen BewuBtseinsinhalten

D i i r r ,  Padagogik. 2 2



17 8 Psychologie.

ein sehr verschieden fester ist, und daB ein Reproduktions- 
motiv unter sonst gleichen Bedingungen diejenige Reproduk- 
tion herbeifiihrt, die durch den festesten Assoziationszusammen- 
hang gefordert wird. Weiter ist allerdings zu beriicksichtigen, 
daB der Vollzug einer Reproduktion nicht nur von der Festig- 
keit des Assoziationszusammenhanges abhangt, sondern auch 
von der teilweise konstanten, teilweise veranderlichen Ver- 
schiedenheit der Reproduktionsgrundlagen, von der verschie- 
denen B e r e i t s c h a f t  zu irgend einer Reproduktion.

Es ergibt sich daher ais wichtige Aufgabe der Repro- 
duktionspsychologie die Untersuchung der Bedingungen, von 
denen die Festigkeit der Assoziation abhangt, sowie der- 
jenigen, welche die Bereitschaft in verschiedenen Fallen ver- 
schieden gestalten.

Weiter muB man bedenken, daB in jedem Zeitpunkt eine 
Vielheit von BewuBtseinsinhalten uns gegeben ist. Welcher 
von ihnen ist berufen, Reproduktionsmotiv zu werden und 
eine Reproduktion herbeizufiihren, nachdem doch nicht alle 
gleichzeitig uns an irgend etwas erinnern konnen? Auch diese 
Frage hat die Reproduktionspsychologie zu beantworten, in
dem sie die Bedingungen der verschieden starken Repro- 
duktionstendenz untersucht.

Was zunachst die Festigkeit des Assoziationszusammen- 
hangs anlangt, so kommen fur sie folgende Bedingungen haupt- 
sachlich in Betracht:

i. Alles, was das a u f m e r k s a m e  Erleben der die Asso
ziation stiftenden Inhalte beeinfluBt. Wir werden das, was hier 
aufzuzahlen ware, die B e d i n g u n g e n  de r  A u f m e r k s a m -  
k e i t ,  weiterhin noch kennen lemen.1) Hier wollen wir uns 
begniigen mit dem Satz, daB wir uns an all das leichter er
innern, was wir aufmerksam wahrgenommen haben, besonders 
deshalb, -weil ein Bestandteil eines Beachtungserlebnisses mit 
den andern Bestandteilen desselben fester sich assoziiert, ais 
die Bestandteile von Situationen, wo wir unaufmerksam sind, 
untereinander und mit Beachtungserlebnissen sich verbinden: 
Etwas, was wir friiher nicht beachtet haben, vermag uns an 
das, was in seiner Begleitung aufgetreten ist, in der Regel 
nicht zu erinnern, auch wenn letzteres beachtet war, und erst 
recht nicht, wenn letzteres ebenfalls unserer Beachtung ent- *)

*) S. 2ioff. Vor allem wichtig ist die Steigerung der Aufmerksamkeit durch 
starlce Gefiihle und demgemafi die Assoziationsfestigkeit der Bestandteile eines 
unser Gefiihl lebhaft in Anspruch nehmenden Gesamterlebnisses.
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gangen ist. Ebensowenig vermag friiher Beachtetes, wenn es 
spater wieder auftritt, uns an das zu erinnern, was damals 
mit ihm verbunden war, aber unserer Beachtung entging.

2. Die Haufigkeit des Zusammenseins der assoziations- 
stiftenden Inhalte: Die Bedeutung der Wiederholung fiir das 
Behalten von Lernstoffen ist ja im allgemeinen bekannt.1)

3. Die zeitliche Verteilung der Wiederholungen: Wenn 
man einen gewissen Lernstoff, z. B. eine Reihe von sinnlosen, 
aus je drei Buchstaben zusammengesetzten Silben, zunachst 
so oft wiederholt, bis man ihn fehlerlos (zweimal nacheinander) 
reproduzieren kann, und ihn dann noch eine bestimmte An- 
zahl =  n Mai obendrein durchliest oder auf andere Weise 
sich zum BewuBtsein bringt, um seines Festsitzens ja recht 
sichei zu sein, so bildet derselbe nach einiger Zeit weniger 
innige Assoziationen, ais wenn man den Stoff zunachst nicht 
bfter wie bis zur fehlerfreien (zweimaligen) Reproduktion 
wiederholt, und dann nach einiger Zeit, wenn er bereits wieder 
teilweise vergessen ist, eine Anzahl =  m Wiederholungen er- 
folgen laBt, um ihn aufs neue zu erlernen. Die Festigkeit 
des Assoziationszusammenhanges ist im letzteren Fali groBer 
nicht nur wenn m =  n, sondem auch wenn m n. Noch 
bedeutender wird der Unterschied der Assoziationsfestigkeit, 
wenn m sich auf m e h r e r e  N e u e r l e r n u n g e n  verteilt. Was 
das giinstigste Zeitintervall zwischen Erlernen und Neuerlernen 
anlangt, so laBt sich dariiber gegenwartig nichts AbschlieBen- 
des sagen. In der letzten groBern Untersuchung, in der eine 
Bestimmung derselben versucht wird, in der Monographie 
von P. R. Radossawljewitsch iiber das Behalten und Ver- 
gessen bei Kindern und Erwachsenen, findet sich die An- 
gabe, es sei vorteilhaft, das Intervall zwischen Lernen und 
Wiedererlernen und zwischen mehrfachem Wiedererlernen 
moglichst kurz zu wahlen.* 2) Das heiBt in bezug auf die Festig
keit des Assoziationszusammenhangs, dieselbe sei um so groBer, 
auf je kleineren Zeitraum sich die zum ersten Erlernen nótigen 
Wiederholungen und die m Wiederholungen, die fiir mehr- 
faches Wiedererlernen in Betracht kommen, zusammendrangen. 
Aber dieser Satz kann gar nicht so allgemein gelten; denn

*) tlber den EinfluB der ersten, zweiten, dritten usw. W ie d e r h o lu n g  vgl. 
Ebbinghaus: Grundziige der Psychol. S. 624. Damit nicht zu verwechseln ist 
der EinfluB des ersten, zweiten, dritten usw. W ie d e r e r le r n e n s . Nahercs 
hieriiber bei Radossawljewitsch: A . a. O. S. 111 ff.

2) A . a. O. S. 67. 75, 103.
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wenn man das Intervall zwischen Erlernen und Neuerlemen 
immer mehr abnehmen laBt, so ergibt sich ja schlieBlich der 
u n g i i n s t i g e  Fali unniitzer Haufung der Wiederholungen.

4. Die zeitliche Entfernung vom Zeitpunkt der Stiftung 
bzw. der letzten Verstarkung der Assoziation: Das Vergessen 
ist bekanntlich abhangig von der Zeit. Das Vergessen be- 
steht aber (groBtenteils wenigstens) in einer Lockerung der 
Assoziationsfestigkeit, teilweise allerdings auch in einer Ver- 
anderung der Reproduktionsgrundlage. Im allgemeinen gilt 
der Satz: Sind zwei Assoziationszusammenhange unter gleichen 
Bedingungen entstanden, wiirden also alle iibrigen Bedingungen 
gleiche Festigkeit derselben garantieren, so ist doch derjenige 
der weniger feste, welcher der altere ist. Natiirlich kann 
durch andere Bedingungen der EinfluB des Alters einer Asso
ziation kompensiert und iiberkompensiert werden, so daB wir 
uns nicht wundern diirfen, wenn oft gerade das in friihester 
Jugend Gelernte im spatesten Leben noch am festesten haftet. 
tlber den Fortschritt des Vergessens mit der Zeit sind sorg- 
faltige Untersuchungen angestellt worden. Das Resultat der
selben ist im allgemeinen, daB das Vergessen zuerst sehr 
rasch, dann immer langsamer fortschreitet, so daB ein Asso- 
ziationszusammenhang, dessen Festigkeit erst einmal dem Ein
fluB einer bestimmten Zeitdauer widerstanden hat, spater fast 
nichts mehr an Festigkeit verliert. Eine auffallende Erschei- 
nung, die man beobachtet hat, ist die, daB Lernstoffe, die 
am Morgen eingepragt werden, am Abend desselben Tages 
einen hoheren Grad der Vergessenheit, der Lockerung des 
Assoziationszusammenhanges aufweisen ais am nachsten Tag. 
Der Schlaf scheint sonach befestigend auf die Assoziationen 
einzuwirken.

5. Der Unterschied simultaner und sukzessiver Erschei- 
nung der Gegenstande, durch dereń Auffassung die Assozia
tionen gestiftet werden, sowie bei sukzessiver Erscheinung 
das verschiedene „Tempo des Lernens": Im allgemeinen 
kann man sagen, daB simultan Dargebotenes, das auBer- 
dem noch sukzessiv durchmustert wird, festere Assoziatio
nen stiftet, ais bloB simultan oder bloB sukzessiv Dar
gebotenes. Die Mehrzahl der Menschen lernt wohl besser 
durch Lesen von Geschriebenem oder Gedrucktem, wobei 
neben der Sukzession der Eindriicke stets groBere Zusammen- 
hange noch gleichzeitig aufgefaBt werden, ais dadurch, daB 
sie sich denselben Stoff yorlesen, oder dadurch, daB sie ihn



Bedingungen der Assoziationsfestigkeit. 181

durch einen schmalen, jeweils nur ein Wort sichtbar machenden 
Spalt in reiner Sukzession an sich vorbei ziehen lassen. Ob 
bloB simultane oder bloB sukzessive Darbietung gunstiger 
sei fur die Festigkeit des Assoziationszusammenhangs, kann 
man nicht allgemein entscheiden. Es hangt dies nicht nur 
von der Beschaffenheit des Lernstoffs ab, sondern auch von 
individuellen Unterschieden der sogenannten Vorstellungs- 
typen, auf die wir nocb zuriickkommen werden. Was den 
EinfluB des ,,Lemtempos“1) auf die Festigkeit der Assoziation 
anlangt, so machen sich hier ebenfalls individuelle Unter- 
schiede sehr stark geltend. Fast fiir jedes Individuum besteht 
eine besondere mittlere Geschwindigkeit, bei der es am besten 
lemt. Ihr gegeniiber sind groBere und geringere Geschwindig- 
keiten unvorteilhaft. Dabei sind groBere Geschwindigkeiten 
allerdings nicht an sich schadlich, sondern deshalb, weil sie 
andere Bedingungen der Assoziationsfestigkeit ungiinstig be- 
einflussen. Da wir diese andern Bedingungen alle besonders 
beriicksichtigen, so konnen wir auch sagen: Unter sonst 
gleichen Umstanden wird der Assoziationszusammenhang um 
so fester, je schneller das Tempo des Lernens ist. Wird 
die Lemgeschwindigkeit so groB, daB sie andere Bedin
gungen der Assoziationsfestigkeit in gewissem, nicht allzu 
hohem Grad ungiinstig beeinfluBt (z. B. die Klarheit und 
Deutlichkeit der Eindriicke, welche in die Rubrik „Auf- 
merksamkeit“ gehórt), sind also mehr Wiederholungen notig, 
um die gleiche Festigkeit des Assoziationszusammenhangs her- 
beizufiihren, so kann doch eine Ersparnis an L e r n z e i t  ge- 
macht werden.

6. Die Innigkeit der Verbindung, in der die assoziations- 
stiftenden Inhalte auftreten: Wir haben friiher gesehen, wo- 
durch der Grad der Einheit bestimmt wird, in welcher Be- 
wuBtseinsinhalte miteinander stehen konnen. Eben dadurch 
wird nun auch die Festigkeit der Assoziation bedingt, welche 
die betreffenden BewuBtseinsinhalte miteinander eingehen. 
Was die von uns sogenannte Einheit der Verschmelzung an
langt, so kommt sie allerdings fiir die Stiftung eines Assozia
tionszusammenhangs nicht in Betracht, weil ihre Bestandteile 
nicht nur nicht ais gesonderte Teile, sondern iiberhaupt nicht 
uns zum BewuBtsein kommen. Aber das, was wir Einheit

«) Genaueres hieruber bei R . M. Ogden: Untersuchungen iiber den Ein
fluB der Geschwindigkeit des lauten Lesens auf das Erlernen und Behalten von 
sinnlosen und sinnyollen Stoffen. (Dissertation, Wiirzburg 1903.)
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der Verbindung des Unterscheidbaren genannt haben, bedingt 
einen um so festeren Assoziationszusammenhang seiner Be
standteile, je inniger die Einheit derselben ist. Die Festigkeit 
der Assoziation der Bestandteile einer innigen Einheit zeigt 
sich besonders auch in der enormen Verkiirzung der Repro- 
duktionszeit, die zu beobachten oder vielmehr nicht mehr zu 
beobachten ist, wenn ein Bestandteil einer solchen Einheit ais 
Reproduktionsmotiv die andern Bestandteile ins BewuBtsein 
fiihrt. Fiir gewohnlich vergeht namlich eine gewisse Zeit zwi- 
schen dem Auftreten des Reproduktionsmotivs und dem Auf- 
tauchen des reproduzierten Inhalts. Diese Zeit, die man messen 
kann, heiBt die Reproduktionszeit. Sie ist umso groBer je 
weniger fest die Assoziation ist. Bei der ganz festen Asso
ziation, welche die Glieder einer sehr innigen Einheit mitein- 
ander bilden, wird die Reproduktionszeit verschwindend klein. 
Der Gegenstand, welcher das Reproduktionsmotiv bildet, und 
derjenige, welcher durch die Reproduktion herbeigefiihrt wird, 
scheinen simultan gegeben zu sein. So haben wir z. B. bei 
den meisten uns bekannten Wdrtern nicht den Eindruck, daB 
uns ihre Bedeutung erst einfallt einige Zeit nachdem wir sie 
gelesen haben, sondern wir glauben jedes uns gelaufige Wort 
in dem Augenblick, wo wir seine Form oder seinen Klang 
erfaBt haben, auch zu verstehen. Das BedeutungsbewuBtsein 
ist also mit dem Schriftbild oder dem Klangbild von Wdrtern 
und auch von ganzen Satzen so fest assoziiert, das die Re
produktionszeit verschwindend klein wird. Solche Assoziationen 
oder auch solche Reproduktionsprozesse (bei denen die Re
produktionszeit verschwindet), nennen manche Psychologen 
nach dem Vorgang Wundts A s s i m i l a t i o n e n .  Nicht nur 
der Zusammenhang zwischen Wortbild und Bedeutung, sondern 
der Zusammenhang der Bestandteile eines Wortbilds selbst 
stellt iibrigens ein Beispiel derartiger Assimilation dar. Man 
driickt dies wohl auch so aus, daB man sagt, jedes bekannte 
Wortbild bildet ein Ganzes, das stets simultan im BewuBtsein 
aufschieBt. Nahere Kenntnisse von diesem fiir den Lese- und 
Schreibunterricht bedeutsamen Tatbestand sind besonders 
durch die in anderm Zusammenhang schon erwahnten „tachi- 
stoskopischen“ Versuche gewonnen werden.1)

r) Vgl. Erdmann u. Dodge: Untersuchungeu iiber das Lesen. (Halle 1898.) 
J. Zeitler: Tachistoskopische Untersuchungen iiber das Lesen. (Dissertation, 
Leipzig 1900.) F. Schumann: Psychologie des Lesens. Bericht iiber den zweiten 
KongreO fiir experimentelle Psychologie. (Leipzig, Barth, 1907), S. 153 ff.
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Aus der Tatsache, daB alle Bestandteile einer innigeren 
Einheit sich fester assoziieren ais alles, was in loserem Zu- 
sammenhang gegeben ist, erklart sich nun mancherlei: Zu- 
nachst wird es verstandlich, daB raumlich und zeitlich Naher- 
liegendes festeren Assoziationszusammenhang stiftet ais weiter 
Auseinanderliegendes. Wenn etwa eine Reihe von Silben, dereń 
aufeinanderfolgende Glieder wir durch die Buchstaben a, b, 
c ,  d andeuten wollen, durch eine bestimmte Anzahl von Wieder- 
holungen gelernt wird, so ist bekanntlich a mit b, b mit c, c 
mit d fester assoziativ verkniipft ais a mit c oder a mit d 
oder b mit d. Man kann nicht sagen, daB die letzteren 
Glieder iiberhaupt nicht assoziativ verbunden seien. Besondere 
Versuche haben vielmehr die Existenz assoziativen Zusammen- 
hangs auch zwischen ihnen auBer Zweifel gestellt. Aber dieser 
Zusammenhang ist ganz wesentlich weniger fest ais der 
zwischen den zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgenden Glie- 
dem der Reihe. Ganz Analoges gilt dann auch fur raumlich 
naher und ferner Liegendes.

Weiter erklart sich aus dem hier in Rede stehenden Tat- 
bestand die Erfahrung, daB kurze Reihen von Eindriicken 
leichter eingepragt werden kónnen wie lange bezw. daB sie 
bei sonst gleichen Umstanden groBere Assoziationsfestigkeit 
besitzen wie die letzteren. Solange namlich kurze Reihen noch 
ais Ganzes iiberschaut werden kónnen, bilden sie eine be
sondere Art von Einheit, wie sie im allgemeinen nicht besteht 
fiir gleich lange Abschnitte langerer Reihen. Ihre Glieder 
gewinnen also ais Glieder solch innigeren Einheitszusammen- 
hanges groBere Assoziationsfestigkeit. Diese Annahme wird 
dadurch bestiitigt, daB man auch in gróBeren Reihen Ein- 
heiten erfassen kann, wenn man rhythmisiert und daB dadurch 
ebenfalls eine Erleichterung des Lemens bzw. groBere Festig- 
keit der Assoziation bedingt ist. Sorgfaltige Untersuchungen 
haben iiber die letztere Tatsache speziellere Erkenntnisse ge- 
bracht. Aus ihr erklart sich auch die groBere Leichtigkeit 
des Lemens von Gedichten gegeniiber dem Lernen von Prosa- 
stoffen wenigstens zum gróBten Teil. Wenn wir den Unter- 
schied der Leichtigkeit des Lemens kurzer und langer Reihen 
von Eindriicken ebenfalls dadurch erklaren, daB bei jenen die 
Einheitsauffassung erleichtert wird, so lóst sich auch einWider- 
spruch, der gegenwartig in den Befunden geiibter Beobachter 
(Ebbinghaus und Meumann) vorzuliegen scheint. Wahrend nam
lich jener eine enorme Erschwerung des Lemens mit zunehmen-
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der Lange der Reihen konstatiert hat, findet dieser, daB fiir 
eine Reihe von 24 und von 32 Silben nur eine geringe Diffe- 
renz der zur Erlernung nótigen Wiederholungen in Betracht 
kommt.1) Er beobachtet aber auch eine ganz bedeutende Er- 
hóhung der Wiederholungszahl beim Ubergang von sehr 
kurzeń zu langen Reihen. Das alles erklart sich befriedigend 
durch die Annahme, daB eine sehr merkliche Erschwerung 
des Lemens durch zunehmende Lange der Reihen nicht mehr 
herbeigefiihrt wird, wenn auch die kiirzeren Reihen keine 
Móglichkeit der Einheitszusammenfassung mehr bieten. DaB 
trotzdem eine gewisse Differenz der fiir das Erlernen kurzerer 
und langerer Reihen in Betracht kommenden Wiederholungs- 
zahlen auch dann noch zu beobachten ist, erklart sich aus 
der Beeinflussung der Reproduktionsgrundlagen durch das 
Verhalten nach Stiftung der Assoziationen, worauf wir noch 
zuriickkommen werden.

Aus der besonderen Festigkeit des assoziativen Zusammen- 
hangs der Bestandteile einer innigen Einheit erklart sich endlich 
noch die verschiedene Schwierigkeit des Lemens und die 
verschiedene Festigkeit des Haftens von sinnlosem und sinn- 
vollem Lemstoff. Ais mechanisches und logisches Verhalten 
stellt man dasjenige in der Regel einander gegenuber, dessen 
verschiedener Effekt in bezug auf das Behalten hier erklart 
werden soli. Derselbe beruht einfach darauf, daB alles Sinn- 
volle Zusammenhange besitzt, die dem Sinnlosen fehlen.1) Darin, 
daB auch in das Unzusammenhangende solcher Zusammen- 
hang kiinstlich hineingetragen wird, besteht der hauptsachliche 
Kunstgriff der sogenannten Mnemotechnik. Auch sie hat also 
zur Voraussetzung die Tatsache, daB die Bestandteile einer 
innigeren Einheit sich fester assoziieren ais die Glieder eines 
loseren Zusammenseins.

7. Das Bestehen oder Nichtbestehen anderweitiger Asso
ziationen sowie der Grad ihrer Festigkeit. Wenn namlich ein 
BewuBtseinsinhalt a mit einem BewuBtseinsinhalt b assoziativ 
verbunden ist, so wird a mit einem dritten BewuBtseinsinhalte 
c tmter sonst gleichen Umstanden sich weniger fest assoziieren 
und zwar umso weniger fest, jefesterdieAssoziationa— bund je

*) V gl. Radossawljewitsch: a. a. O. S. 189 fi. (Beilage von Meumann).
2) P er Vorteil des logisch Gelernten gegenuber dem bloB mechanisch Ein- 

gepragten besteht iibrigens nicht nur in der groBeren Festigkeit des A  ssoziations- 
zusammenhanges, sondern auch in der Beeinflussung der Reproduktion duich 
„reproduktive Unterstiitzung". Vgl. hierzu S. 193 f.
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lockerer der Zusammenhang zwischen b und c ist bzw. je mehr 
b und c sich gegenseitig ausschlieBen. Die Erschwerung der 
Assoziationsbildung zwischen a und c durch das Bestehen der 
Assoziation a— b bezeichnet man ais assoziative Hemmung 
und es ist mit Recht darauf hingewiesen worden, daB durch 
solche assoziative Hemmung sich die Schwierigkeit der Be- 
seitigung eingewurzelter Fehler, angelemter schlechter Ge- 
wohnheiten usw. erklart.

8. Angeborene Unterschiede in der Giite des Gedacht- 
nisses: Es ist bekannt, daB der eine mehr Wiederholungen 
eines bestimmten Lernstoffs bis zur ersten fehlerfreien Re- 
produktion braucht ais der andere. Das hat zum groBen Teil 
seinen Grund darin, daB einzelne von den bisher betrachteten 
Bedingungen, durch welche das Lernen erleichtert wird, 
z. B. die Aufmerksamkeit oder die Einheitszusammenfassung 
der zu assoziierenden Eindriicke, bei verschiedenen Indivi- 
duen in verschiedenem Grad wirksam werden. Aber alle Unter
schiede lassen sich auf diesem Weg wahrscheinlich nicht er- 
klaren. Wir miissen vielmehr annehmen, daB das Zentral- 
organ des einen von Natur aus die Fahigkeit hat, unter sonst 
gleichen Umstanden festere Assoziationen entstehen zu lassen 
ais das des andern. Wir sagen dann, das angeborene Ge- 
dachtms des einen sei besser ais das des andern. Dabei miissen 
wir iibrigens unterscheiden zwischen einem Total- und einem 
I artialgedachtnis. Es muB namlich ein Individuum gar nicht 
auf allen Gebieten die gleiche Fahigkeit besitzen, selbst 
unter ungiinstigen Bedingungen feste Assoziationen zu bil- 
den, sondern es gibt Spezialgedachtnisse fur Farbenein- 
driicke, fiir Zahlen, fur Wortverbindungen usw. Wieweit 
diese Spezialgedachtnisse zuriickzufiihren sind auf Verschie- 
denheiten des Verhaltens der Aufmerksamkeit gegeniiber 
den verschiedenen Gebieten, wo solche Differenzen hervor- 
treten, auf verschiedene Haufigkeit vorhergehender Beschafti- 
gung mit den verschieden leicht anzueignenden Lern- 
stoffen usw., muB dahingestellt bleiben. Jedenfalls besteht ein 
gewisser Zusammenhang zwischen der Giite eines Spezialge- 
dachtnisses und der Haufigkeit der Beniitzung desselben. Dar
auf beruht das Hervortreten der sogenannten Vorstellungs- 
typen. Es gibt namlich eine Menge Gegenstande, die wir auf 
verschiedenem Weg in assoziativen Zusammenhang bringen 
konnen. Dazu gehoren namentlich alle, fiir die wir eine ge- 
laufige sprachliche Bezeichnung besitzen. Sie alle konnen wir
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in assoziativen Zusammenhang bringen entweder dadurch, daB 
wir die sie selbst erfassenden BewuBtseinsakte —  wir wollen 
sie die Sachvorstellungen und Sachgedanken nennen —  asso- 
zieren oder dadurch, daB wir die Schriftbilder, oder dadurch, 
daB wir die Klangbilder oder endlich dadurch, daB wir die 
Schreibbewegungsvorstellungen bzw. die Sprachbewegungs- 
vorstellungen der die Gegenstande bezeichnenden Worter in 
assoziativen Zusammenhang bringen. In irgend einem Grade 
werden wir in der Regel (von pathologischen Fallen abgesehen) 
all diese assoziativen Bandę knupfen und dadurch besondere 
Festigkeit des doppelt, dreifach und vierfach Verbundenen er- 
zielen.1) Von assoziativer Hemmung kann dabei keine Rede 
sein. Denn wenn wir etwa die Sachvorstellung eines Gegen- 
standes, Schriftbild, Klangbild usw. des bezeichnenden Wortes 
mit a1 a2 a3 a4 a5 symbolisieren und entsprechend fur einen 
zweiten Gegenstand nebst Wortvorstellung die Symbole bt 
b2 b3 b4 b5 wahlen, so assoziiert sich zunachst a4 mit bt, a2 
mit b2 usw. Wenn im fibrigen auch a2, a3, a4, a5 mit b1; a4 
a3 a4 a5 mit b2, ax a2 a4 a5 mit b3 usw. sich agsoziieren, so 
wird dies deshalb nicht durch assoziative Hemmung beein- 
trachtigt, weil ja b4 b2 b3 b4 b5 ebenso wie a4 a2 a3 a4 a5 
unter sich aufs innigste verbunden sind, indem sie eine A s s i -  
m i l a t i o n s v e r b i n d u n g  darstellen.

Aber wenn nun auch in der Regel all die genannten Ver- 
bindungen sich in irgend welchem Grad kn|iipfen, so werden 
doch meist einzelne davon besonders bevorzugt. Es gibt In- 
dividuen, die vorwiegend feste Assoziationen zwischen den 
Sachvorstellungen und Sachgedanken besitzen, andere, bei 
denen die Klangbilder der bezeichnenden Worter, wieder an
dere, bei denen die Schriftbilder, die Sprach- oder die Schreib- 
bewegungsvorstellungen in besonders festem assoziativen Zu
sammenhang stehen. Man unterscheidet demgemaB die Typen 
der Sachdenker, der Akustiker, der Optiker (oder Visuellen) 
und der Motoriker sowie gemischte Typen der Akustisch- 
Motorischen usw.

Gehórt nun jemand beispielsweise zum optischen Typus, 
so wird nicht nur der Verlauf seiner Reproduktionsprozesse 
vorwiegend optisch gerichtet sein, indem ihm irgend ein Gegen-

J) Darauf beruht der Vorteil des Lernens durch Rezitieren gegeniiber dem 
Lernen durch stilles Lesen. Genaueres hieriiber bei S. W itasek: tJber Lesen 
und Rezitieren in ihren Beziehungen zum Gedachtnis. (Zeitschrift fur Psychol. 
Bd. 44 [1907], S. i6 lff.)
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stand vor allem das Schriftbild des bezeichnenden Wortes 
herbeifuhrt, indem dieses dann das Schriftbild eines andern 
Worts reproduziert, welches seinerseits wieder vor allem die 
optischen Bestandteile der zugehorigen Gegenstandsvorstellung 
hervortreten laBt usw., sondern ein solches Individuum wird 
auch am leichtesten optisch lernen. Eigene Lektiire wird also 
bei ihm festere Assoziationen stiften ais ein Vortrag oder eine 
Vorlesung. Analoges gilt ftir den Akustiker, den Motoriker usw. 
Bemerkt sei noch, daB man auch innerhalb des Typus der 
Sachdenker (besser der durch S a c h v o r s t e l l u n g e n  Ausge- 
zeichneten) nochmals die Arten der vorwiegend optisch, 
akustisch oder motoriscli (besser statt „motorisch" „taktil und 
kinasthetisch ) Vorstellenden unterscheidet. Dabei braucht der 
durch iiberwiegende Reproduktion optischer Sachvorstellungen 
Ausgezeichnete keineswegs besonders leicht optische Schrift- 
bilder in feste assoziative Beziehung zu bringen und iiber- 
wiegend durch Beachtung der optischen Schriftbilder zu lernen. 
Wohl aber wird er durch Inaugenscheinnahme anschaulicher 
Gegenstande sich dauerndere Kenntnis derselben erwerben 
ais durch lange Vortrage iiber dieselben. Entsprechendes gilt 
fiir den durch akustische oder taktil-kinasthetische Sachvor- 
stellungen Ausgezeichneten. Ali diese Typen sind tibrigens nur 
bis zu einem gewissen Grad unveranderliche Gegebenheiten, 
eben nur soweit, ais wirklich angeborene Differenzen der 
1’artialgedachtnisse vorliegen. Soweit dieselben durch ver- 
schiedene Ubung und Ahnliches bedingt sind, lassen sie sich 
ausgleichen, und es kann so ein einseitiger Typus in einen 
gemischten und in einen allseitigen iibergefiihrt werden.1)

Wir haben es auf eine Differenz der Gtite des angeborenen 
Gedachtnisses zuriickgefuhrt, daB verschiedene Individuen 
u n t e r  g a nz  g l e i c h e n  B e d i n g u n g e n  verschieden feste 
Assoziationen stiften oder verschieden leicht lernen. In dieser 
Zusammenordnung der Bildung verschieden fester Assoziatio
nen und des verschieden leichten Lemens liegt die Ansicht 
ausgesprochen, daB der leicht d. h. der schnell Lernende dann, 
wenn er gleich viel Wiederholungen wie der langsam Lernende 
zur Einpragung eines Lernstoffs verwendet, f e s t e r e  Asso
ziationen wie der letztere dadurch gewinnt. Wie steht es nun 
aber mit dem yielfach angenommenen Satz, daB der schnell

’ ) Genaueres iiber Yorstellungstypen und ihre Beeinflufibarkeit bei L , Pfeiffer: 
tlber Yorstellungstypen. (Leipzig, Nemnich, 1907.)
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Lemende auch schnell wieder vergiBt ? Dieser Satz ist zunachst 
einwandsfrei bisher nicht erwiesen worden. Ein einwands- 
freier Nachweis miiBte namlich darin bestehen, daB man zeigte, 
nicht etwa, daB der Schnelllernende einen groBeren Prozent- 
satz der zur ersten Einpragung eines Lernstoffs nótigen Wieder- 
holungen fur die Wiedererlernung benotige wie der Lang- 
samlemende, sondem daB jener nach einer bestimmten Zeit 
weniger zu reproduzieren vermoge (unter sonst d. h. abgesehen 
von der Assoziationsfestigkeit g l e i c h e n  Reproduktionsbedin- 
gungen) wie dieser. Das ist aber allgemeingiiltig bisher nicht 
gezeigt worden. Es ist vielmehr die Annahme noch durchaus 
mbglich, daB derjenige, dessen schnelleres Lernen d u r c h  
b e s s e r e s  a n g e b o r e n e s  G e d a c h t n i s  bedingt wird, unter 
sonst gleichen Umstanden in der gleichen Zeit nicht weniger 
und nicht mehr vergiBt ais der Langsamlernende, sofern das 
Vergessen auf Lockerung der Assoziationsfestigkeit beruht. 
Es ist aber auch moglich, daB die Giite des angeborenen Ge- 
dachtnisses nicht nur in der schnelleren Stiftung sondern auch 
in der langsameren Lockerung der Assoziationen zur Geltung 
kommt, daB also der Schnelllernende l a n g s a m e r  vergiBt 
ais der langsam Lemende. Endlich kann natiirlich die M o g 
li c h k e i t  vorlaufig immerhin behauptet werden, daB der 
Schnelllernende auch schnell vergiBt. Aber auch wenn diese 
letztere Mbglichkeit zur erwiesenen Tatsache wiirde, bliebe 
unser Satz bestehen, daB der infolge angeborenen guten Ge- 
dachtnisses Schnelllernende unter sonst gleichen Bedingungen 
festere Assoziationen oder unter ungiinstigeren Bedingungen 
ebenso feste Assoziationen gewinne wie der Langsamlernende. 
Es miiBte nur ais einschrankende Bedingung die Angabe der 
Zeit hinzutreten, fur welche die Assoziationen des Schnell- 
lemenden fester bzw. ebenso fest bleiben wie die des langsam 
Lemenden und es miiBte der Satz aufgestellt werden, daB der 
EinfluB angeborener Differenzen ein verschiedener sei auf 
altere und jiingere Assoziationen. Ubrigens laBt sich, auch 
was die sonstigen Bedingungen der Festigkeit des Assoziations- 
zusammenhangs anlangt, vorliiufig ebenfalls nicht mit Sicher- 
heit angeben, ob sie alle in gleicher Weise das Bestehen der 
Assoziationen in den verschiedensten Perioden ihres Vorhan- 
denseins beeinflussen. Es wiire immerhin denkbar, daB ganz 
allgemein ein gleicher Grad von Assoziationsfestigkeit, der in 
verschiedenen Fallen durch verschiedene Bedingungen her- 
beigefiihrt worden ist, verschieden schnell wieder verloren
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geht. Genaueren AufschluB dariiber konnen erst sorgfaltige 
experimentelle Untersuchungen geben, bei denen beriicksich- 
tigt werden muB, daB ais Mafi der Festigkeit des Assoziations- 
zusammenhanges auBer der Dauer seines Bestehens, die in 
diesem Fali natiirlich zur Messung nicht in Betracht kommt, 
die Kurze der Reproduktionszeit oder die Anzahl richtiger 
Reproduktionen, die nach einer gewissen Zeit von gleichen 
Mengen unter verschiedenen Bedingungen gestifteter Asso- 
ziationen gewonnen werden, zu verwenden ist.1)

9. Die Ubung im Behalten: Wenn man langere Zeit hin- 
durch Gedachtnisuntersuchungen anstellt, indem man Reihen 
'  on sinnlosen Silben bis zu zweimaliger fehlerfreier Repro- 
duktion lemt und feststellt, wieviel von dem Gelernten man 
nach einer gewissen Zeit noch richtig wiedergeben kann oder 
wie oft man den teilweise vergessenen Lemstoff nach ver- 
schiedenen Zeitintervallen wieder durchlesen oder auf andere 
Art sich zum BewuBtsein bringen muB, um ihn aufs neue 
zweimal fehlerlos reproduzieren zu konnen, so ist die letztere 
Methode gegeniiber der ersteren mit einer bedeutenden Fehler- 
ąuelle behaftet. Die Differenz der Wiederholungszahlen fiir 
das Erlemen und fiir das Wiedererlernen zeigt nicht ohne 
weiteres, daB etwas von dem Gelernten zur Zeit des Wieder- 
erlemens noch behalten ist. Wenn vielmehr zwischen dem 
Frlemen und dem Wiedererlernen viele Erlernungen ahn- 
lichen oder auch ganz andersartigen Stoffes stattgefunden 
haben, so zeigt die Wiederholungszahl des Wiedererlernens 
nicht nur zuweilen den EinfluB des „Noch-Wissens“, son- 
dem vor allem stets den EinfluB des „Besser-lernen-Kónnens“ , 
den EinfluB der Obung.1) Auch wenn man nicht einen schon 
gelernten Stoff wiedererlernt, auch wenn man einen ganz 
neuen Stoff von gleicher Schwierigkeit wie einen am Anfang 
der Versuchsreihe gelernten nach langerer Ubungsperiode 
so oft durchliest, bis man ihn fehlerfrei (zweimal) repro
duzieren kann, auch dann erweist sich die Zahl der Lesungen, 
die Wiederholungszahl im letzteren Fali ais bedeutend kleiner 
wie die Wiederholungszahl des Lernens am Beginn der Ver-

*) A is fiir bestimmte Zwecke besonders geeignetes MaB ist auch die Menge 
des nach bestimmter Zeit bei nochmaliger Darbietung von bereits Dagewesenem 
„Wiedererkannten11 vorgeschlagen worden. Y g l. Reuther a. a. O. S. 23 ff. Doch 
miBt dieses MaB nicht den Assoziationszusammenhang, sondern die Beschaffen- 
heit der Reproduktionsgrundlage.

2) Genaueres hieriiber bei Ebert und Meumann: Ober einige Grundfragen 
der Psychologie der Obungsphanomene. (Dissertation, Ziirich, 1904.)
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suchsreihe. Die Differenz der beiden Wiederholungszahlen 
ergibt dabei ohne weiteres ein MaB des Ubungsfortschritts.

Es ist nun allerdings fraglich, ob man den Satz aufstellen 
darf: Der Geiibtere vermag unter sonst gleichen Bedingungen 
(der Aufmerksamkeit usw.) festere Assoziationen zu gewinnen 
ais der weniger Geiibte. Es laBt sich namlich die Annahme 
nicht von der Hand weisen, daB der Ubungsfortschritt ledig- 
lich auf der Veranderung einzelner der bereits genannten 
Bedingungen beruht. Der im Lernen Geiibtere vermag z. B. 
seine Aufmerksamkeit besser auf den Lernstoff zu richten, 
die Verschiedenen Arten der Einheitszusammenfassung gelingen 
i hm leichter usw. Ob sich die Bedeutung der Ubung g a n z  
in dieser Weise aus dem Zusammenwirken von Bedingungen 
erklart, die auch ohne Ubung verwirklicht sein konnen oder 
ob durch Ubung eine besondere anderweitig nicht zu ge- 
winnende Bedingung des besseren Behaltens, etwa eine Ver- 
vollkommnung des angeborenen Gedachtnisses herbeigefiihrt 
wird, miissen wir dahingestellt sein lassen. Von groBer prak- 
tischer Wichtigkeit ist diese Frage nicht. Dagegen ist es eine 
praktisch bedeutsame Erkenntnis, daB die Ubung im Ein- 
priigen eines bestimmten Lernstoffs auch das Gedachtnis fur 
andere Lernstoffe iibt, und daB der Ubungsfortschritt ebenso, 
wie er sehr rasch sich einstellt, in einer Periode der Nicht- 
iibung auch sehr rasch wieder verloren geht.

io. Wechselnde physiologische und pathologische Ein- 
fliisse: DaB im Zustand der Ermiidung, in Rauschzustan- 
den usw. Reproduktionsmotive, die sonst wirksam sind, ohne 
Reproduktionseffekt bleiben konnen, ist eine bekannte Tat- 
sache. Dieselbe erklart sich, teilweise wenigstens, durch die 
Annahme, daB die Festigkeit der Assoziationen nicht konstant 
dieselbe bleibt bzw. nicht nur in regelmaBiger Weise mit der 
Lange der Zeit abnimmt, sondern daB wechselnde Einfliisse 
des organischen Geschehens Schwankungen der Assoziations- 
festigkeit hervorrufen. Man muB iibrigens wohl unterscheiden 
zwischen dem Schicksal solcher Assoziationen, die unter ab- 
normen physiologischen Bedingungen gestiftet und solcher, 
die nach ihrer Stiftung durch besondere organische Einfliisse 
voriibergehend oder dauernd modifiziert werden. Feste Asso
ziationen, die im normalen Leben gewonnen wurden, kónnen 
in abnormen Zustanden voriibergehend gelockert sein, aber 
bei der Wiederkehr des normalen Verhaltens ohne weiteres 
ihre fruhere Starkę aufs neue gewinnen. Andererseits konnen



aber auch Erlebnisse abnormer Situationen im normalen Leben 
dauemd vergessen sein, wahrend bei Wiederkehr der ab- 
normen Situation auch die Reproduktionsmoglichkeit fiir die- 
selben wieder gegeben ist. Auf der letzteren Tatsache be- 
ruhen die merkwiirdigen Erscheinungen des sogenannten 
Doppel-Ich.

Durch pathologische Einfliisse werden zuweilen bestehende 
Assoziationen plbtzlich dauernd zerrissen. Dabei konnen ganz 
bestimmte Gruppen von Assoziationen verloren gehen, wah
rend andere erhalten bleiben. Hierher gehóren die interessanten 
Erscheinungen der Wortblindheit, Worttaubheit usw., auf die 
wir jedoch nicht naher eingehen konnen.

Wir miissen uns jetzt nach dieser etwas in die Lange ge- 
ratenen Betrachtung iiber die Bedingungen der Assoziations- 
festigkeit kurz zu orientieren versuchen iiber die Beeinflussung 
der Reproduktion durch die verschiedene „Bereitschaft" der 
Reproduktionsgrundlage sowie iiber die Bedingungen dieser 
verschiedenen Bereitschaft.

Wenn ich beispielsweise jetzt einen Namen nennen horę 
und wenige Minuten spater tritt irgend ein Reproduktions- 
motiv an mich heran, welches mit diesem Namen ebenso wie 
mit anderen Dingen in Assoziationszusammenhang steht, so 
wird der Name, den ich kurz zuvor gehdrt habe, mir leichter 
in Erinnerung gebracht werden ais etwas anderes, was nicht 
eben erst meinem BewuBtsein gegenwartig war. Dabei braucht 
der Assoziationszusammenhang zwischen dem Reproduktions- 
motiv und dem BewuBtsein des Namens gar nicht fester, ja 
er kann wesentlich schwacher sein ais derjenige zwischen dem 
Reproduktionsmotiy und anderen Vorstellungen, die nicht re- 
produziert werden. An diesem Beispiel erkennt man die Be- 
deutung dessen, was wir „Bereitschaft" der Reproduktions
grundlage nennen. Ais Bedingungen dieser Bereitschaft kom- 
men nun hauptsachlich folgende in Betracht:

i. Die Perseveration der BewuBtseinsinhalte, von der 
friiher bereits die Rede war. Diese kamę allerdings ais Bereit
schaft einer Reproduktionsgrundlage dann nicht in Betracht, 
wenn sie nur das ware, ais was wir sie oben kennen gelernt 
haben, wenn von einer Perseveration der BewuBtseinsinhalte 
nur insofern gesprochen werden diirfte ais dieselben fort- 
dauem bzw. ohne Reproduktionsmotiy und physiologische Ver- 
anlassung nach Art der freisteigenden Vorstellungen wieder- 
kehren. Aber man hat Grund von einer Perseyeration oder

Bedingungen verschiedener Bereitschaft der Reproduktionsgrundlage. 191



192 Psychologie.

besser von einer Perseverationstendenz der BewuBtseinsinhalte 
auch dann zu sprechen, wenn dłeselbe nicht stark genug ist, 
sie ohne weitere Unterstiitzung im BewuBtsein zu halten oder 
ins BewuBtsein zuriickzufiihren. DaB ais Trager dieser Tendenz 
eigentlich nicht die BewuBtseinsinhalte, die ja nicht vorhanden 
angenommen werden muB, sondem die „Spuren" im Zentral- 
organ, die Reproduktionsgrundlagen zu betrachten sind, 
bedarf wohl kaum weiterer Ausfiihrung.

Wir haben nun einfach zu konstatieren, daB alles, was 
die Perseveration in dem friiher festgelegten Sinn dieses Wortes 
giinstig beeinfluBt, auch die Perseverationstendenzen der aus 
dem BewuBtsein verschwundenen Inhalte verstarkt. Wenn 
daher ein Reproduktionsmotiv diese Inhalte zu reproduzieren 
sucht, so kommt solcher Reproduktionstendenz die Perseve- 
rationstendenz um so lebhafter entgegen, in je groBerer Starkę 
sie durch die friiher angegebenen Bedingungen geschaffen 
worden ist. Da BewuBtseinsinhalte, die gleichzeitig oder un- 
mittelbar nacheinander auftreten und nicht mit einem Griff 
der Aufmerksamkeit gleichmaBig umspannt werden konnen, 
in ihrem BewuBtheitsgrad und damit in ihrer Perseverations- 
tendenz einander schadigen, so ist das Lernen langerer Reihen 
von Eindriicken nicht nur dadurch gegeniiber dem Lernen 
kiirzerer benachteiligt, daB sich (aus dem friiher angegebenen 
Grund) weniger feste Assoziationen bilden, sondem auch da
durch, daB die Reproduktionsgrundlagen eine weniger giin- 
stige Gestaltung gewinnen. Etwas von dieser letzteren Be- 
nachteiligung erwachst aber ebenso auch fur das Lemen kurzer 
Reihen, wenn unmittelbar nach ihrer Einpragung anderer Lern- 
stoff vorgenommen wird. Immerhin ist b e i m e h r m a l i g e r  
W i e d e r h o l u n g  der kurzeń Reihen die Zeit, wahrend wel- 
cher die einzelnen Glieder derselben ungestort im BewuBtsein 
bleiben, wahrend welcher sich also Perseverationstendenzen; 
entwickeln konnen, g ro  B er ais diejenige, die fur das un- 
gestorte Fortdauem der Glieder gleichgroBer Abschnitte inner- 
halb einer langeren Reihe zur Verfiigung steht. Daraus scheint 
zu folgen, daB man langere Reihen in iibersichtliche Abschnitte 
zerlegen und jeden Abschnitt durch óftere Wiederholung fur 
sich lemen sollte. Aber diese Folgerung wiirde einen wich- 
tigen Umstand unberiicksichtigt lassen: Symbolisieren wir 
namlich eine lange Reihe durch die Buchstaben a b c d e f g h ,  
so wiirden zwar die Glieder a b c d und die Glieder e f g h
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fiir sich genommen festere Assoziationen und bessere Perseve- 
rationstendenzen gewinnen. Aber die Assoziation d— e, die 
man nachtraglich stiften miifite, wiirde wesentlich beeintrach- 
tigt durch assoziative Hemmung, indem bei der Wiederholung 
a b c d a b c d  das Endglied des ersten Abschnitts d mit dem 
Anfangsglied a sich fest assoziieren wiirde, indem iiberhaupt 
die Bestandteile der beiden je eine gewisse Einheit bildenden 
Gruppen neben den niitzlichen auch manche fiir den Zu- 
sammenhang des Ganzen schadliche Assoziation stiften wiirden. 
Dieser Nachteil tritt deutlich hervor in dem Stocken der 
Reproduktion am Anfang der Strophen von Liedern, die in 
Teiłen entsprechend der Versgliederung gelernt worden sind. 
Dadurch wird das Lemen in Teilen trotz gewisser Vorziige zu 
einem in der Regel unzweckmaBigeren Verfahren ais das 
Lemen im Ganzen —  wenigstens da, wo die Reihenfolge der 
zu assoziierenden Glieder bei der Reproduktion nicht ver- 
loren gehen soli.

Was die Bedingungen der Perseverationstendenz anlangt, 
so ist noch zu bemerken, daB dieselbe im allgemeinen ab- 
nimmt mit der Lange der Zeit, die nach dem Auftreten eines 
BewuBtseinsinhalts ablauft, ohńe daB er aufs neue bewuBt 
wird. Es hat deshalb einen guten Sinn, wenn man, wie die 
Herbart-Zillersche Padagogik fordert, unmittelbar d. h. s e h r  
k u r z e  Ze i t  vor einem Lehrvortrag ais dessen Vorbereitung 
die Vorstellungen wachruft, die dann durch den Vortrag repro- 
duziert werden sollen. Man setzt dadurch Reproduktions- 
grundlagen in bessere Bereitschaft. Ein ahnliches „In-Bereit- 
schaft-Setzen" bedeutet auch die der Versuchsperson erteilte 
Instruktion beim psychologischen Experiment.

Die regelmaBige Abnahme der Perseverationstendenzen 
mit der Lange der Zeit wird iibrigens in vielen Fallen da
durch modifiziert, daB dieselben oft periodische Schwankungen 
erkennen lassen. Eine befriedigende Erklarung dieser merk- 
wiirdigen Tatsache kann einstweilen nicht gegeben werden.

2. Die reproduktive Unterstiitzung: Wenn gleichzeitig 
mit einem Reproduktionsmotiv a ein anderer BewuBtseins- 
inhalt b auftritt, welcher mit einer der Reproduktionsgrund- 
lagen c, zu denen a in assoziativer Beziehung steht, ebenfalls 
assoziiert ist, so wird die Reproduktion in der Richtung er- 
folgen, in der a und b iibereinstimmend ihre Reproduktions- 
tendenzen geltend machen. Die Reproduktionsgrundlage c 
wird durch b fiir a oder, wenn man will, auch durch a fiir b

13D iir r ,  Padagogik.
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in hóhere Bereitschaft gesetzt. Dabei braucht weder a noch b 
mit c so fest assoziiert zu sein, um fur sich allein die be- 
treffende Reproduktion herbeizufiihren. Wenn ich z. B. frage: 
Wie heiBt der Konig von England?, so braucht der richtig 
Antwortende weder das Wort K 5nig noch das Wort Eng
land so fest mit dem Namen Eduard assoziiert zu haben, 
daB er auf das Stichwort Konig oder auf das Stichwort Eng
land mit „Eduard" reagieren wiirde. Die beiden zusammen 
aber rufen unfehlbar beim Durchschnitt der heutigen Gebil- 
deten das BewuBtsein dieses Namens hervor.

Dabei muB man iibrigens verschiedene Falle wohl aus- 
einander halten: Es kann so sein, wie wir es eben geschildert 
haben, daB das Wort Konig und das Wort England zusammen 
„mechanisch" den Namen Eduard herbeifiihren. Es kann 
aber auch sein, daB das Wort Konig zunachst einen BewuBt- 
seinszustand hervorruft, in dem das „Verstehen der Bedeutung" 
dieses Wortes enthalten ist, und daB Gleiches fiir alle an- 
deren Worter des in Rede stehenden Fragesatzes gilt. Kurz, 
der Fragesatz reproduziert zunachst den Bedeutungskomplex. 
Damit ist dann das BewuBtsein einer ganz bestimmten Person 
ohne weiteres gegeben, dereń Name genannt werden soli. 
Auch in diesem Fali findet jedoch reproduktive Unterstutzung 
statt, wenn die Vorstellung des betreffenden Namens in dem Be
wuBtsein von der Person nicht bereits enthalten ist. Es wird 
dann von all dem, was zum Wissen um die Person des Konigs 
von England gehort, was also durch das Verstandnis der Wort- 
verbindung „Konig von England" reproduziert werden konnte, 
gerade das reproduziert, worauf die Bedeutung des Wortes 
„W ie heiBt", das Verstandnis des Begriffs Name ais Reproduk- 
tionsmotiv hinwirkt. Ist die Wortyorstellung „Eduard" in 
dem Bedeutungskomplex „Konig von England" bereits be- 
wuBt gegeben, so wirkt die Frage: Wie heiBt er? nicht ais 
Reproduktions-, sondern ais B e a c h t u n g s m o t i y .  fjber das 
Wesen des Beachtungsmotiys, dessen Wirksamkeit in diesem 
Fali ebenso auf assoziatiyem Zusammenhang beruht, wie die 
Wirksamkeit des Reproduktionsmotivs, werden wir im folgen- 
den (in der Lehre von der Aufmerksamkeit) noch zu sprechen 
haben.

Auf reproduktiyer Unterstutzung in der einen oder andern 
Form beruht also die Bestimmtheit des Verlaufs der soge- 
nannten determinierten Reproduktionen, die fiir unser geisti- 
ges Leben von so eminenter Bedeutung sind. Das Gegenteil
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von der reproduktiven Unterstiitzung, fast ebenso wichtig wie 
diese, ist die reproduktive Hemmung. Sie steht in gewissem 
Zusammenhang mit der assoziativen Hemmung, die wir bereits 
kennen gelemt haben. Wir haben gesehen: Wenn ein BewuBt- 
seinsinhalt a mit einem andem b assoziativ verbunden ist, so 
wird die Stiftung einer Assoziation a— c erschwert. Wird die 
letztere dann aber trotz dieser Erschwerung zustande gebracht, 
so stort beim spateren Auftreten des Reproduktionsmotivs a 
die Reproduktionstendenz a — c die Tendenz a— b und um- 
gekehrt. In dem Streit der Reproduktionstendenzen siegt in 
der Regel diejenige, welche die hohere Bereitschaft ihrer 
Reproduktionsgrundlage findet, w o f e r n  n i c h t  die  a n d e r e  
die  s e h r  v i e l  s t a r k e r e  ist. Interessante Versuche (v. Ach) 
haben iiber diese Verhaltnisse AufschluB gegeben.1) Wenn 
man z. B. einer Versuchsperson die Aufgabe stellt, auf eine 
einfache Silbe, die sie zu sehen bekomme, einen Reim zu 
bilden und man zeigt ihr dann etwa die Silbe „ten“, so fallt 
es ihr nicht schwer „men“ oder etwas ahnliches zu repro- 
duzieren. Es handelt sich dabei um eine durch reproduktive 
Unterstiitzung bedingte Reproduktion. Wenn man aber die 
Silbe ten vorher durch sehr zahlreiche Lesungen mit einer 
andem Silbe z. B. gap in festen assoziativen Zusammenhang 
gebracht hat, so uberragt unter Umstanden doch die Starkę 
der Reproduktionstendenz ten-gap so sehr alle andern Ein- 
fliisse, daB selbst die reproduktive Unterstiitzung unwirksam 
bleibt. Die v e r s c h i e d e n e  Starkę des assoziativen Zusammen- 
hangs „ten-gap“ und damit der Reproduktionstendenz „ten- 
gap", der gegeniiber die reproduktiv unterstiitzte Reproduk
tionstendenz bei v e r s c h i e d e n e n  I n d i v i d u e n  noch sieg- 
reich bleibt, hat man sinnreich ais MaB fiir die individuell 
verschiedene W i l ł e n s k r a f t  zu beniitzen versucht. Wir wer- 
werden spater noch sehen, welcher Zusammenhang zwischen 
der zunachst gehemmten, dann durch reproduktive Unter
stiitzung herbeigefiihrten Reproduktion und der Willenshand- 
lung besteht.

Einstweilen mag man die Bedeutung der reproduktiven 
Hemmung fiir unser Leben daran ermessen, daB man bedenkt, 
wie unser BewuBtsein bestandig von sinnlosen Einfallen durch- 
blitzt ware, wenn die reproduktive Hemmung nicht bestande.

i\ Genaueres hieriiber bei N. A ch: Experimentell psychologische Unter- 
suchungen iiber den W illen. Bericht iiber den zweiten KongreB fiir experi- 
mentelle Psychologie, S. 251 ff.
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Bevor wir einen Satz verstanden hatten, wiirde die Auffassung 
jedes einzelnen Wortes die unzweckmaBigsten Reproduktionen 
herbeifiihren, ohne die reproduktive Hemmung, die darin be- 
griindet ist, daB jedes Wort in zahlreichen Zusammenhangen 
uns vorkommt und dadurch eine Fiille sich gegenseitig hem- 
mender Reproduktionstendenzen erwirbt. Wo diese gegen- 
seitige Hemmung der Wortassoziationen noch nicht so aus- 
gepragt ist, wie bei Kindern und Ungebildeten, denen be- 
stimmte Wórter nur in ganz bestimmten Verbindungen vor- 
gekommen sind, da kann man auch die verstandnisstórenden 
Reproduktionen auf Schritt und Tritt beobachten.

Von der reproduktiven Hemmung zu unterscheiden ist 
diejenige Hemmung von Reproduktionsprozessen und von 
psychischen Prozessen iiberhaupt, die dadurch bedingt ist, daB 
nicht e in  Motiv verschiedene Tendenzen entfaltet, die ein- 
ander stóren, auch wenn ihre Effekte sehr gut zusammen 
im Seelenleben existieren kónnten, daB vielmehr zwei oder 
mehr Motive Prozesse anregen, die sich gegenseitig vernichten, 
Ein Beispiel dafiir ist etwa das Verhalten des Unentschlossenen, 
den bei einem Angriff ein Motiv zur Flucht, ein anderes zur 
Verteidigung drangt und der regungslos dasteht, weil die ent- 
gegengesetzten, durch die verschiedenen Tendenzen gleich- 
zeitig angeregten Geschehnisse einander aufheben. Hierher 
gehoren all die Falle, bei denen die Vorstellung des Effektes 
einer Handlung Reproduktionstendenzen entfaltet, dereń Effekt 
unvereinbar ist mit dem Effekt der Tendenzen des Motivs, 
das zur Handlung drangt. Die Vorstellung des Schmerzes 
z. B. ist aufs innigste assoziiert mit der Vorstellung von Flucht- 
bewegungen, die ihrerseits die Ausfiihrung derselben repro- 
duktiv herbeizuftihren geeignet ist. Wenn nun ein Motiv vor- 
handen ist, das fur sich die Annaherung an einen schmerz- 
erregenden Gegenstand zu veranlassen vermochte, und es 
macht gleichzeitig der Gedanke an den Schmerz seine Repro- 
duktionstendenz geltend, so erleben wir die bekannte Hem
mung der Furcht. Diese Hemmung hat, wie wir schon hier,, 
der Willenspsychologie vorgreifend, betonen móchten, an sich 
gar nichts zu tun mit dem Gefiihl der Unlust. Das Gefiihl 
der Unlust erklart hóchstens die starkę Reproduktionstendenz; 
des Gedankens an den Schmerz nach demselben Prinzip, nach 
dem auch das Gefiihl der Lust die starkę Reproduktions
tendenz der Bestandteile eines lustvollen Gesamterlebnisses. 
zu erklaren vermag.
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Dieses Prinzip werden wir sogleich naher kennen lernen, 
wenn wir uns nun zur Beantwortung der dritten oben ange- 
kiindigten Frage wenden, der Frage nach den Bedingungen 
der verschieden starken Reproduktionstendenz. Diese Be
dingungen sind kurz folgende:

1. Festigkeit des assoziativen Zusammenhangs. Wenn a 
mit b fester assoziativ verbunden ist ais mit c, so wird beim 
Fehlen von Unterschieden in der Bereitschaft der Reproduk- 
tionsgrundlagen a unfehlbar zunachst b reproduzieren. Darin 
zeigt sich die groBere Starkę der Reproduktionstendenz a— b 
gegeniiber der Tendenz a— c. Alle Bedingungen, die wir oben 
fur die Festigkeit assoziativen Zusammenhangs kennen ge- 
lemt haben, sind daher auch Bedingungen der Starkę der 
Reproduktionstendenzen.

2. Die Beachtung des Reproduktionsmotivs: Wenn meh- 
rere BewuBtseinsinhalte gleichzeitig vorhanden sind, von denen 
jeder in gleich festem, assoziativem Zusammenhang mit einer 
Reproduktionsgrundlage steht, auch dieselbe Bereitschaft 
dieser vorfindet wie jeder der iibrigen, so wird derjenige den 
Reproduktionsverlauf bestimmen, der den hochsten BewuBt- 
heitsgrad besitzt. Die Aufmerksamkeit kann also in doppelter 
Weise die Starkę der Reproduktionstendenz beeinflussen, einer- 
seits dadurch, daB sie bei der Stiftung der Assoziation vor- 
handen ist, so die Assoziationsfestigkeit und mit ihr die Starkę 
kunftiger Reproduktionstendenzen vergróBert, andererseits da
durch, daB sie beim Auftreten des Reproduktionsmotivs vor- 
handen ist und so direkt auf die gerade wirksame Reproduk
tionstendenz ihren verstarkenden EinfluB ausiibt. Da lust- 
und unlustverursachende Erlebnisse die Aufmerksamkeit leb- 
haft anregen, so erklart sich hieraus die Starkę der Repro
duktionstendenzen, die sie (oder auch die Erinnerungen an 
sie) ausiiben kónnen. Wenn iibrigens der Satz gilt, daB die 
Starkę der Reproduktionstendenz eines Motivs um so groBer 
sei, je mehr demselben die Aufmerksamkeit zugewendet wird, 
so darf man daraus nicht schlieBen, daB mit dem Nullpunkt 
des BewuBtheitsgrades psychophysischen Geschehens (d. h. sol- 
chenGeschehens im Zentralorgan, dem der Art, wenn auch nicht 
dem Grad nach, BewuBtseinsvorgange parallel gehen konnen) 
die Reproduktionstendenz verschwinde. Es scheint sogenannte 
m i t t e l b a r e  Reproduktionen zu geben, bei denen ein un- 
beachtet, ja vielleicht sogar unbewuBt bleibendes Mittelglied 
den Gang der Reproduktion bestimmt. Durch das Yorkommen
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solcher erklart sich wahrscheinlich in vielen Fali en die Er- 
scheinung, daB uns beim Anblick eines Gegenstandes zuweilen 
etwas einfallt, was mit dem betrachteten Gegenstand sicher- 
lich nicht assoziativ zusammenhangt, wofiir wir aber auch 
sonst kein Reproduktionsmotiv im BewuBtsein entdecken 
kónnen. Man nimmt an, daB es in solchen Fallen oft eine 
unbewuBt bleibende psychophysische Erregung ist, dereń 
BewuBtwerden uns das fehlende assoziative Zwischenglied 
zwischen dem wahrgenommenen Gegenstand und dem un- 
vermittelten Einfall, das eigentliche Reproduktionsmotiv des 
letzteren zum BewuBtsein bringen wiirde.1) Es laBt sich gegen 
eine solche Annahme, wonach unbeachtete BewuBtseinsinhalte, 
ja unbewuBtes psychophysisches Geschehen noch Reproduk- 
tionen soli herbeifiihren kónnen, umso weniger etwas ein- 
wenden, da man zugeben muB, daB auch in bezug auf die 
Starkę der Reproduktionstendenzen eine Bedingung die andere 
ersetzen kann und da Hohe des BewuBtheitsgrades des Repro- 
tionsmotivs ja nur e i n e  der Bedingungen ist, von denen die 
Starkę der Reproduktionstendenz abhangt.

3. Die Reihenfolge der Sukzession der assoziationsstiften- 
den Eindriicke: Es ist bekannt, wieviel schwieriger es ist 
das Alphabet ruckwarts herzusagen ais yorwarts. Das heiBt 
verallgemeinert: Wenn wir eine Reihe von Eindriicken in der 
Aufeinderfolge a— b— c— d usw. assoziatiy yerbunden haben, 
dann ist die Reproduktionstendenz a— b, b— c usw. wesentlich 
starker ais die Reproduktionstendenz b— a, c— b usw. oder: 
Von zwei in Sukzessionszusammenhang gegebenen, sich asso- 
ziierenden Inhalten gewinnt der erste starkere Reproduktions
tendenz in bezug auf den zweiten ais der zweite in bezug auf 
den ersten. Eigentlich sollte man wohl erwarten, daB eine 
Assoziation von bestimmter Festigkeit allen darin yerkniipften 
Gliedem die gleiche Starkę der Reproduktionstendenz ver- 
leiht. Die merkwiirdige Inkongruenz der Erfahrung mit dieser 
Erwartung ist eine empirisch und experimentell auBer Zweifel 
gestellte Tatsache, die wir konstatieren, ohne sie erklaren zu 
kónnen.

Damit haben wir die wichtigsten Satze der Reproduktions- *)

*) Genaueres hieriiber bei Skripture: tb e r  den assoziatiyen Verlauf der 
Vorstellungen. Philosophische Studien, Bd. V II  (1891), S. 76 ff. Aschaffenburg: 
Experimentelle Studien iiber Assoziationen. Krapelins psychologische Arbeiten, 
Bd. I. (1895), S. 209 fi. G. Cordes: Experimentelle Untersuchungen iiber Asso
ziationen. Philos. Studien, Bd. X V II  (1901), S. 3off.
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psychologie kennen gelemt. Es bedarf wohl keiner besonderen 
Erklarung, warum die Reproduktionspsychologie vielfach ais 
Assoziationspsychologie bezeichnet wird. Unter diesem letz- 
teren Namen versteht man iibrigens vielfach auch eine be- 
sondere R i c h t u n g  der psychologischen Forschung iiberhaupt, 
eine Richtung namlich, die alles psychische Geschehen, so 
weit es nicht durch Sinnesreizung bedingt ist, ais Reproduk- 
tionsverlauf zu verstehen sucht. Ais solche Richtung ist die 
Assoziationspsychologie vielfach heftig angefeindet worden. 
Dabei sind aber die Gegner meist weniger im Recht gewesen 
ais die Assoziationspsychologen. Die letzteren haben die Be
deutung der Assoziation und des auf ihr beruhenden psychi- 
schen Geschehens wohl etwas iiberschatzt, die ersteren aber 
haben sie in der Regel unverhaltnismaBig viel mehr unter- 
schatzt.

Es ist wohl verkehrt, die Bildung des RaumbewuBtseins, 
des ZeitbewuBtseins usw., kurz die Produktionsleistungen ais 
Effekte der Assoziation und Reproduktion erklaren zu wollen. 
Was nicht zunachst einmal auf anderem Weg gegeben ist, 
kann niemals reproduziert, niemals durch Reproduktion ge- 
wonnen werden. Aber wenn wir von den Produktionsleistungen 
absehen, so wird in der Tat der Charakter unseres geistigen 
Lebens, sofern er nicht durch Sinnesreizung bedingt ist, durch 
Gedachtnisleistungen, insbesondere durch Reproduktion be- 
dingt. Daraus erhellt die ungeheure, oft unterschatzte Be
deutung des Gedachtnisses. Wir waren Sklaven des Augen- 
blicks, armselige Spiegel fur unsere jeweilige Umgebung ohne 
diese unschatzbare Geisteskraft.

Man hórt zuweilen die Ansicht auBem, ein allzu gutes 
Gedachtnis sei schadlich fur den Verstand. Aber Verstand 
ware unmóglich ohne Gedachtnis. Wir miissen das Wesen 
des Verstandes erst im folgenden noch besser kennen lernen, 
um die Bedeutung, welche das Gedachtnis fur seine Ausbildung 
besitzt, in vollem Umfang wiirdigen zu konnen. Um aber 
eine einigermaBen richtige Auffassung des Verhaltnisses von 
Gedachtnis und Verstand vorzubereiten, wollen wir einstweilen 
bemerken, daB es die Hauptaufgabe des Verstandes ist, Be- 
ziehungen, namentlich solche der Gleichheit, Ahnlichkeit und 
Verschiedenheit, der Identitat und Einheit zwischen Gegen- 
standen zu erfassen, die nicht in der Wahmehmung uns das 
BewuBtsein solcher Beziehungen ohne weiteres aufdrangen. 
Dazu miissen aber vor allem Gegenstande, welche die AuBen-
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welt unserer Wahrnehmung raumlich und zeitlich getrennt 
darbietet, fur unsere denkende Betrachtung mindestens zeit
lich zusammengebracht werden. Dies geschieht durch das 
Gedachtnis, indem wir entweder die Vorstellung des einen 
Gegenstandes im BewuBtsein behalten, bis der andere auf- 
tritt oder jene durch diesen reproduzieren lassen. Man wende 
hier nicht ein, daB die Assoziation nur bereits Verbundenes 
zusammenbringen konne. Wenn wir auch die Theorie der 
sogenannten Ahnlichkeitsassoziation abgelehnt haben, so ist 
doch die Tatsache der reproduktiven Vereinigung von partiell 
gleichen BewuBtseinsinhałten die in friiherer Wahrnehmung 
nie zusammen gegeben waren, riickhaltlos von uns anerkannt 
worden. Wenn man dieses Zusammenbringen ahnlicher Gegen- 
stande, dessen Bedingtheit durch „Beruhrungsassoziation" oben 
dargelegt wurde, „Ahnlichkeitsreproduktion" nennen will, so 
behaupten wir geradezu, daB solche Ahnlichkeitsreproduktion 
die wichtigste Gedachtnisleistung darstelle.

Wer ein gutes Gedachtnis hat, das ihn zu solchen Ahnlich- 
keitsreproduktionen befahigt, bei dem ist sicherlich nicht das 
Gedachtnis der Feind des Verstandes. Durch ein solches Ge
dachtnis zeichnet sich beispielsweise der gute Dichter aus, 
dessen bilderreiche Sprache, dessen witzige Vergleiche, dessen 
treffende Charakteristik uns dadurch uberraschen, daB schein- 
bar Entlegenes zusammengebracht wird und durch ungeahnte 
Ubereinstimmungen und Kontraste starkę Wirkung hervor- 
ruft. Eines ahnlichen Gedachtnisses bedarf aber auch der 
Forscher, der wie Newton den Fali des Apfels und den Kreis- 
lauf des Mondes in Beziehung zu bringen vermag.

Ein schadliches Gedachtnis besitzt nur der, welcher alle 
moglichen zufalligen Kombinationen komplexer Erscheinungen 
in festen Assoziationszusammenhangen nachbildet und infolge- 
dessen von diesen Zusammenhangen nicht mehr loszukommen 
vermag. Wenn wir die Summę der festen, Reproduktionen 
ermoglichenden Assoziationen das e r w o r b e n e  G e d a c h t n i s  
eines Individuums nennen, so kónnen wir sagen: Der Wert 
des erworbenen Gedachtnisses richtet sich nach der M e n g e  
der w i c h t i g e n  Zusammenhange, die n u r d a d u r c h  erfaBt 
werden konnen. Eine Untersuchung dariiber, worin die 
Wichtigkeit eines Zusammenhangs besteht, wurde uns hier 
zu weit fiihren. Wir miissen deshalb den Unterschied wichtiger 
und unwichtiger Beziehungen ais im groBen und ganzen be- 
kannt voraussetzen.



Man sieht nun leicht, daB fiir das erworbene Gedachtnis 
folgende Moglichkeiten bestehen:

1. Dasselbe kann sich zusammensetzen aus wertlosen 
Assoziationen, die einen schadlichen Ballast bilden.

2. Es kann an sich wertvolle Assoziationen umschlieBen, 
die jedoch ebenfalls nur eine unniitze Belastung des geistigen 
Lebens bilden, da die durch sie erfaBbaren Zusammenhange 
auf anderem Weg jederzeit leichter und sicherer zu erkennen 
sind. Dieser Fali ware z. B. gegeben, wenn jemand die Loga- 
rithmen aller Zahlen lernen wollte, statt sich im Bediirfnisfall 
der Logarithmentafel zu bedienen. Dieser Fali ist aber auch 
gegeben, wenn jemand sein Gedachtnis mit einer allzu detail- 
lierten Chronologie beschwert.

3. Das erworbene Gedachtnis kann bestehen im Besitz 
unentbehrlicher oder doch schwer und unvollkommen durch 
andere Hilfsmittel zu ersetzender Assoziationen, die aber zu 
starr sind, um dem Geist die nótige Beweglichkeit zu be- 
lassen. Dies ist der Fali bei manchem „verknocherten“ Ge- 
lehrten.

4. Das erworbene Gedachtnis kann sich aus Assoziationen 
zusammensetzen, die sehr niitzlich und sehr fest sind, dabei 
aber doch nicht jene Starrheit des Geistes bedingen, die wir 
ais schadlich betrachten. Das ist dann der Fali, wenn nicht nur 
die komplexen BewuBtseinsinhalte in festen assoziativen Zu- 
sammenhangen stehen, welche wichtigen (auf anderm Wege 
im Bedarfsfall nicht leicht oder nur unvollkommen erfaBbaren) 
Beziehungen der Gegenstande entsprechen, wenn vielmehr auch 
die einzelnen Bestandteile dieser komplexen BewuBtseinsin
halte selbstandig genug sind, um bei entsprechender Richtung 
der Aufmerksamkeit fiir sich klar und deutlich hervorzutreten 
und ihrerseits Reproduktionen zu bedingen, die dann natiir- 
lich nicht in den Bahnen der durch das komplexe Ganze be- 
dingten Reproduktion verlaufen. Darauf beruht diejenige Ge- 
lenkigkeit des Geistes, die sich mit gediegenem Wissen sehr 
wohl vereinigen laBt. Sie wird erworben dadurch, daB nicht 
nur unklare Totaleindriicke eingepragt und in Assoziations- 
zusammenhang gebracht werden, daB vielmehr auf die Ana- 
lyse, die Kliirung und Verdeutlichung aller Glieder der Asso- 
ziationsreihen die notige Sorgfalt verwendet wird.

Die Grundsatze fiir die Pflege des erworbenen Gedacht
nisses diirften aus der im Yorstehenden entwickelten Wert-
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skala und aus den Darlegungen iiber Assoziationsfestigkeit, 
Bereitschaft und Starkę der Reproduktionstendenzen wohl 
ohne Schwierigkeit abzuleiten sein. Was die F a h i g k e i t  des 
Lemens und Behaltens anlangt, die wir —- in etwas anderm 
Sinn ais dieser Begriff oben gebraucht wurde —  zum Unter- 
schied vom e r w o r b e n e n  das a n g e b o r e n e  Gedachtnis 
nennen wollen, so steht der Wert dieser Geisteskraft auBer 
jeder Diskussion. Von individuellen Unterschieden in der Giite 
dieses angeborenen Gedachtnisses war schon die Rede. Sie 
auBem sich hauptsachlich in verschiedener Leichtigkeit des 
Lemens, verschiedener Schnelligkeit der Reproduktion und 
verschiedener Dauer des Behaltens des unter gleichen Bedin- 
gungen Gelernten, verschiedener Perseveration und demge- 
maB verschiedener „Treue“ der Reproduktion, verschiedener 
Fahigkeit zu „determinierten" Reproduktionen und verschie- 
denem Obungserfolg b e i g l e i c h e n  A u s g a n g s l e i s t u n g e n .  
Fiir die Pflege dieses angeborenen Gedachtnisses ist es von 
Wichtigkeit, daB jede Gedachtnisiibung an bestimmtem Lern- 
stoff, wie sie mit der Entwicklung des erworbenen Gedacht
nisses unvermeidlich gegeben ist, dem Gesamtvermogen zu 
Gute kommt. Es ist also nicht notig, besondere Lerniibungen. 
mit wertlosem Stoff anzustellen, nur damit das Lemen gelernt 
wird. Dagegen ist es sehr niitzlich, mit Riicksicht auf die 
Verschiedenheit der Vorstellungstypen und auf sonstige indi- 
viduelle Differenzen den einzelnen Individuen Winkę zu geben, 
welche Art des Lernens jeweils die vorteilhafteste sei. Im 
iibrigen muB man bedenken, daB die Giite des angeborenen 
Gedachtnisses nicht nur durch Gedachtnisiibung und Beleh- 
rung iiber die Technik des Lernens gesteigert wird, sondern 
daB die Erziehung der Aufmerksamkeit, iiberhaupt die ganze 
Entwicklung des geistigen Lebens auf alle Gedachtnisfahig- 
keiten fordernd zuriickwirkt. Nicht nur das erworbene —  
bei dem dies ja selbstverstandlich ist —  sondern auch das an
geborene Gedachtnis der Erwachsenen zeigt demgemaB gegen- 
iiber dem Gedachtnis von Kindem bemerkenswerte Unter- 
schiede.1)

Was die padagogische Bedeutung der Gedachtnislehre 
anlangt, so sind die Gesichtspunkte, die hier in Betracht kom- 
men, einerseits zu naheliegend, andererseits zu zahlreich ais *)

*) Genaueres hieruber bei Radossawljewitsch: a. a. O. S. I29ff. Ygl. auch 
A . Netschajeff: Experimentelle Untersuchungen uber die Gedachtnisentwicklung 
bei Schulkindern. Zeitschrift fiir Psychologie, Bd. X X I V  (1900), S. 321 fF.
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daB wir uns mit einer besonderen Darlegung derselben auf- 
lialten diirften, welche den Rahmen dieser Einfiihrung bei 
weitem iiberschreiten wiirde.

E. Die Lehre von der Phantasie.1)
Die Phantasieleistungen sind nichts ais besondere Ge- 

dachtnisleistungen. Wir unterscheiden beide deshalb, weil die- 
jenigenGedachtnisleistungen, die wirErinnerungsvorstellungen 
nennen, sich gegeniiber den Phantasievorstellungen durch 
gróBere Ahnlichkeit mit vergangenen Wahmehmungsvorstellun- 
gen auszeichnen. Man kann iibertreibend sagen: Die Er- 
innerungsvorstellung wiederholt nur, was in der Wahrnehmung 
schon einmal gegeben war, die Phantasievorstellung erfaBt 
noch nicht wahrgenommene, ja oft gar nicht wahmehmbare 
Gegenstande. Aber man erkennt leicht, daB der Unterschied 
bloB ein relativer ist, wenn man bedenkt:

1. DaB auch die Phantasievorstellung sich bloB aus den 
Elementen des Seelenlebens aufbauen kann, aus denen 
sich die Wahrnehmung zusammensetzt.

2. DaB auch die Erinnerungsvorstellung fruherer Wahr
nehmung in der Regel bloB ahnlich, kaum jemals einer 
solchen wirklich gleich ist.

3. DaB auch in der Erinnerung wie in der Phantasie die 
Gegenstande meist anders kombiniert werden ais sie 
in der Wahrnehmung zusammengeordnet waren.

Die Phantasieleistungen sind also nur graduell verschieden 
von den sonstigen Gedachtnisleistungen. Ein eigentlicher 
Gegensatz zwischen Phantasie und Erinnerung ergibt sich 
eigentlich erst dann, wenn jene von der Absicht geleitet wird, 
móglichst Abweichendes von allem bisher Dagewesenen vor- 
zustellen, und wenn diese bestimmt wird durch den Vorsatz, 
friiher Dagewesenes móglichst getreu zu reproduzieren. In 
beiden Fallen handelt es sich um determinierte Reproduktionen, 
indem dort der Gedanke des „Ganz anders Gestaltens", hier 
der Gedanke des „Treu Reproduzierens“ die reproduktive 
Unterstiitzung austibt. In vielen Fallen sind diese Gedanken *)

*) Genaueres bei Th. R ibot: L ’imagination creatrice. Deutsch von W . Mecklen- 
burg: Die Schopferkraft der Phantasie (Bonn, E. Straufi, 1902). V gl. auch 
G. Seailles: Le genie dans Part. Deutsch von M. Borst: Das kiinstlerische Genie 
(Leipzig, E. A . Seemann. 1904), S. 92 ff.
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auch, ganz ebenso wie das friiher gezeigt wurde, nicht Repro- 
duktions-, sondern Beachtungsmotive. Man kann namlich in 
einem reproduktiv vergegenwartigten Komplex entweder das 
besonders beachten und herauslósen, was den sogenannten 
Wiedererkennungscharaktcr tragt. Man kann aber auch ge- 
rade das besonders beachten und dadurch in eine neue Be- 
wuBtseinseinheit zusammenfugen, was auBer den Gegenstanden 
des Wiedererkennens in dem Komplex vorhanden ist. DaB der 
Wiedererkennungscharakter oft triigt, wurde friiher schon be- 
merkt. Es kommt daher oft vor, daB das Resultat vermeint- 
licher Erinnerung ein ungewolltes Phantasieprodukt ist. Auch 
der umgekehrte Fali ist nicht ausgeschlossen, wie mancher 
sich originell diinkende, in Wirklichkeit aber mit groBer Treue 
reproduzierende Kiinstler beweist.

Das phantasiemaBige Vereinigen von Bestandteiłen eines 
gegebenen Komplexes zu neuen Einheiten kann iibrigens nicht 
nur gegeniiber reproduktiv vergegenwartigten Objekten, son- 
dem auch in bezug auf Wahrnehmungsinhalte erfolgen. Nur 
treten im letzteren Fali im allgemeinen geringere Differenzen 
des BewuBtheitsgrades innerhalb des gleichzeitig Wahrgenom- 
menen auf, die phantasiemaBig gestaltete Einheit hebt sich 
daher weniger kraftig von dem tibrigen ab, bildet infolge- 
dessen ein weniger selbstandiges einheitliches Gebilde ais ein 
solches aus der phantasiemaBigen Verarbeitung reproduzier- 
ter Vorstellungen gewonnen werden kann. Diese Erfahrung 
kann jeder machen, der sich bemiiht, die Gegenstande seiner 
Wahmehmung bei offenen Augen in anderer Kombination 
vorzustellen. Es wird ihm dies viel schwerer gelingen ais 
wenn er denselben Versuch mit geschlossenen Augen macht. 
DaB natiirlich diejenigen Veranderungen in der Kombination 
der Gegenstande, die durch reale Eingriffe in die Zusammen- 
hange der AuBenwelt hervorgebracht werden, keine Phantasie- 
leistungen sind, braucht wohl kaum weiter ausgefiihrt zu 
werden.

Nach dieser allgemeinen Orientierung iiber das Wesen 
der Phantasieleistungen fallt es nicht schwer, die Bedingungen 
derselben anzugeben. Die wichtigsten sind:

1. Das Gedachtnis: Hieriiber ist nach dem Bisherigen 
nichts weiter zu bemerken.

2. Das Vergessen: Die einfachste Veranderung des Wahr- 
nehmungstatbestandes ergibt sich dadurch, daB gewisse Be- 
standteile desselben in der Reproduktion ganz wegfallen, indem
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sich einzelne Assoziationszusammenhange lockern und einzelne 
Reproduktionsgrundlagen die zur Reproduktion erforderliche 
Starkę der Perseverationstendenz verlieren. Insofern ist das 
Vergessen eine Bedingung von Phantasieleistungen.

3. Der Assoziationszusammenhang einzelner Bestandteile 
eines BewuBtseinsganzen mit Bestandteilen anderer Einheiten: 
Auf dieser Bedingung, auf der die oben besprochene „Ahn- 
lichkeitsreproduktion“ beruht, beruhen auch die wichtigsten 
Phantasieleistungen. Die „Ahnlichkeitsreproduktion" ist selbst 
bereits eine Phantasieleistung, sofern dadurch zusammenge- 
bracht wird, was in der Wahrnehmung nicht zusammen auf- 
tritt. Von eigentlicher Phantasietatigkeit sprechen wir aller- 
dings kaum, wenn die ahnlichen Gegenstande unverbunden 
nebeneinander treten, wenn z. B. eine Photographie mir die 
Erinnerung an einen Bekannten weckt. Dabei sind auch die 
ubereinstimmenden Bestandteile, welche reproduzierend wir- 
ken, zu zahlreich, und es ist das, was umgestaltend hinzuge- 
fiigt wird, zu gering, ais daB das Charakteristische einer Phan
tasieleistung uns besonders auffallen konnte. Aber wenn 
jemand in den wechselnden Wolkenbildungen allerlei geister- 
hafte Gestalten sieht, wenn im Geheul des Wintersturms ein 
wildes Heer vorbeizubrausen scheint, dann zweifelt wohl nie- 
mand mehr, daB hier das Wesen der Phantasietatigkeit klar 
zutage tritt. Am auffallendsten wird die Schópferkraft der 
1 hantasie, wenn nicht einfach ein Gegenstand die Ziige eines 
andern ahnlichen Gegenstandes annimmt, wenn vielmehr 
irgendwelche Ziige eines Gegenstandes durch andere ersetzt 
werden, die eigentlich einem Objekt von geringer partieller 
Gleichheit zugehoren und wenn andere Ziige, die den beiden 
Gegenstanden n i c h t  g e m e i n s a m  sind, daneben erhalten 
bleiben. Die Menge der Variationen, die auf diese Weise ge- 
wonnen werden kann, ist unbegrenzt.

4. Die Aufmerksamkeit: Um aus einem gegebenen Ganzen 
eine Einheit herauszulósen, die erst aus getrennten Bestand
teilen des Ganzen zusammengefaBt werden muB, ist es notig, 
daB man gewisse Bestandteile des gegebenen Ganzen beachtet, 
andere zuriicktreten laBt. Das setzt gewisse Fahigkeiten der 
Aufmerksamkeit voraus, die sonach auch zu den Bedingungen 
der Phantasieleistungen gehóren.

Die individuellen Unterschiede, die fur all diese Bedin
gungen bestehen, bedingen natiirlich auch betrachtliche Unter
schiede der Phantasietatigkeit bei den einzelnen Indiyiduen.
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Dabei ist zu beachten, daB auch eine an sich im GroBen und 
Ganzen nicht gerade wertvolle psychische Funktion zur Stei- 
gerung der Phantasieleistungen beizutragen vermag, namlich 
das Vergessen. Wir betonen dies, weil man nicht selten der 
irrigen Meinung begegnet, ais sei Phantasietatigkeit schlechthin 
das Zeichen einer besonders guten Begabung. Diese Ansicht 
beruht auf einer unkritischen Verallgemeinerung des positiven 
Werturteils, das gegeniiber asthetisch und logisch bedeutsamen 
Phantasieprodukten, aber auch nur ihnen gegeniiber seine 
gute Berechtigung hat. Der Wert der Phantasie bemiBt sich 
ausschlieBlich nach dem Wert ihrer Erzeugnisse. An sich 
kann die Neigung zu weitgehender Verfalschung der Wirk- 
lichkeit in der Reproduktion im allgemeinen ebensowohl ein 
Zeichen geistiger Schwache wie geistiger Kraft sein. Nur, wo 
man iiberzeugt sein darf, daB die rege Phantasietatigkeit eines 
Individuums auf der oben unter 3. angegebenen Bedingung 
beruht, ist sie schon fiir sich genommen ein erfreuliches 
Symptom.

Ob ein durch rege Phantasietatigkeit ausgezeichnetes In- 
dividuum auf die Bahn kunstlerischer oder wissenschaftlicher 
Entwicklung gefiihrt werden soli, hangt davon ab, ob sich 
mit der Phantasiebegabung hauptsachlich Verstand oder vor- 
wiegend Geschmack verbindet. Ein Phantasiemensch, der 
weder Verstand noch Geschmack in hinreichendem MaBe be- 
sitzt, ist ein Phantast.

Was die Pflege der Phantasie anlangt, so kommt haupt
sachlich das Verfahren in Betracht, das wir oben am SchluB 
der Gedachtnislehre ais das zur Erzielung geistiger Beweglich- 
keit geeignete kennen gelernt haben. Im iibrigen ist es fiir die 
Erziehung zu g e s c h m a c k v o l l e r  Phantasietatigkeit wichtig, 
den Zogling mit wertvollen Phantasieleistungen, die bereits 
geschaffen sind, bekannt zu machen. Aber man glaube nicht, 
daB die Phantasie eines Menschen dadurch geiibt wird, wenn 
er ein irgendwie dargestelltes Phantasieprodukt eines andern 
betrachtet. Hochstens, wenn es sich um ein Rekonstruieren 
des in unanschaulicher Darstellung fixierten Phantasiegebildes 
handelt wie z. B. bei der Lektiire eines Marchens, iibt sich 
der Geist in der anschaulichen Kombination zunachst getrenn- 
ter Vorstellungsbestandteile und damit in einer Funktion der 
Phantasie.

Neben der positiven Pflege ist iibrigens auch eine gewisse 
Yorsicht in der erzieherischen Behandlung der Phantasietatig-



Die Lehre von der Aufmerksamkeit. 207

keit padagogisch geboten. Wahrend man sich einerseits hiiten 
muB, die Phantasieleistungen eines Wahrheit und Dichtung 
noch nicht genugend auseinanderhaltenden Kindes ais Aus- 
fliisse eines schlechten Charakters zu beurteiłen, darf man 
andererseits auch nicht in den Fehler verfallen, aus der 
Schwache des kindlichen Geistes einen Vorzug zu machen. 
Die Unterscheidung zwischen Phantasieerlebnissen und Erinne- 
rungen an wahrgenommene Wirklichkeit muB gelernt werden 
wie so manche andere geistige Leistung. DaB die Fahigkeit 
solcher Unterscheidung und wodurch sie erzieherisch beein- 
fluBt werden konne, hat die in den letzten Jahren eifrigst be- 
triebene sogenannte „Aussagepsychologie11 *) in einer Reihevon 
Untersuchungen ausfiihrlich dargetan.

F. Die Lehre von der Aufmerksamkeit.* 2)
Das Wesen der Aufmerksamkeit haben wir bereits kennen 

gelemt. Wir verstehen unter derselben nichts anderes ais einen 
besonders hohen BewuBtheitsgrad. Eine scharfe Grenze zwi
schen Aufmerksamkeit und Nicht-Aufmerksamkeit besteht 
nicht. BewuBtseinsinhalte kónnen in allen moglichen Graden 
der BewuBtheit auftreten vom ganzlich UnbewuBten an, dem 
gegeniiber allerdings die Bezeichnung BewuBtseinsinhalt nicht 
mehr am Platze ist, bis zu dem, was lebhaft und eindringlich, 
klar und deutlich unser BewuBtsein beherrscht. Dazwischen 
liegen die Grade des gar nicht oder halb Beachteten, des 
dunkel und verworren BewuBten, der matten und uneindring- 
lichen Erlebnisse.

Eine gewisse Schwierigkeit des Sprachgebrauchs besteht 
darin, daB wir unter dem Beachten eines Erlebnisses (eines 
BewuBtseinsinhalts, BewuBtseinsvorgangs usw.) etwas anderes 
verstehen ais unter dem Beachten des Gegenstandes, der in dem 
betreffenden Erlebnis, wenn dasselbe in einer Vorstellung oder 
einem Gedanken besteht, vorgestellt oder gedacht wird, 
und daB wir doch, um die Vorstellung oder den Gedanken 
eines Gegenstandes ais Aufmerksamkeitserlebnis zu charakte-

1) Genaueres hieriiber in der von W . Stern kerausgegebencn Zeitschrift: 
Beitrage zur Psychologie der Aussage. Leipzig, Johann Ambrosius Barth.

2) Eine ansfiihrlichere monographische Behandlung habe ich diesem Kapitel 
der Psychologie angedeihen lassen in der kurzlich bei Quelle & Meyer er- 
schienenen Schrift: Die Lehre von der Aufmerksamkeit. (Leipzig 1907). Da- 
selbst auch weitere Literaturnachweise.
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risieren, kaum eine andere Bezeichnung ais die der beach- 
teten Vorstellung, des beachteten Gedankens haben. Aber 
die Schwierigkeit verschwindet, wenn wir bedenken, daB die 
Beachtung eines Erlebnisses (die psychologische Beobachtung) 
niemals mit dem betreffenden Erlebnis zusammenfallt. Es ist 
ein anderes Erlebnis, in dem ich eine Vorstellung psycholo- 
gisch erfasse ais wenn ich in eben dieser Vorstellung etwa 
die Form meines Schreibtisches mir zum BewuBtsein bringe. 
Es wird in beiden Fallen ein Gegenstand erfaBt; nur dort ein 
anderer, (namlich die Vorstellung) wie hier (der Schreibtisch).

Wie aus unserem BewuBtseinsleben die Auffassung von 
Gegenstanden herauswachst, haben wir friiher in der Psycho
logie des Einheits- und IdentitatsbewuBtseins gesehen. Das 
Verhaltnis der BewuBtseinsinhalte zu den durch sie oder in 
ihnen erfaBten Gegenstanden schlieBt noch manches schwie- 
rige Problem in sich, dessen Losung mehr in die Erkenntnis- 
theorie ais in die Psychologie gehort. Hier wollen wir uns 
mit der Konstatierung begniigen, daB die Gegenstande nur 
dann klarer und deutlicher werden konnen, wenn das, was 
von ihnen im BewuBtsein gegeben ist, sich verandert, d. h. wenn 
diejenigen BewuBtseinsinhalte, auf denen ihr „Fur-uns-Gege- 
bensein" beruht, einen hoheren BewuBtheitsgrad gewinnen. 
Ein Beispiel mag dies erlautern: Wir wollen wieder davon 
ausgehen, daB in einer Vorstellung der Schreibtisch erfaBt 
wird. Dabei ist der Schreibtisch nicht dasselbe wie die Vor- 
stellung, durch welche er flir mich vorhanden ist. Wie er sich 
zu dieser Vorstellung verhalt, ob er ais Abstraktionsprodukt 
gewissermaBen in dem Ganzen steckt, welches wir Vorstellung 
nennen, oder ob die Vorstellung auf Grund ihrer Uberein- 
stimmung mit friiheren ahnlichen Vorstellungen einen beson- 
deren Effekt hervorruft, welchen wir BewuBtsein dieses be- 
stimmten Gegenstandes nennen und welcher mit der Vor- 
stellung eine ebenso innige Einheit bildet wie das RaumbewuBt- 
sein mit den Empfindungen, auf denen es beruht, und ob erst 
durch einen AbstraktionsprozeB aus dieser Einheit der be- 
stimmte Gegenstand, mein Schreibtisch, sich heraushebt —  
das wollen wir unentschieden lassen. Festgestellt soli nur wer
den, daB die V o r s t e l l u n g  des Schreibtisches einen hoheren 
BewuBtheitsgrad gewinnen muB, wenn der Schreibtisch klarer 
und deutlicher hervortreten soli. Ebenso muB das BewuBtseins- 
erlebnis, das wir psychologisches Erfassen einer Vorstellung 
nennen, einen hoheren BewuBtheitsgrad gewinnen, wenn die
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Vorstellung, die hier den Gegenstand bildet, besser beachtet 
werden soli.

Angesichts dieses Tatbestandes wollen wir iiberhaupt dar- 
auf verzichten, vom Beachtetsein der Gegenstande, von der 
Richtung der Aufmerksamkeit auf Gegenstande, vom Klar- und 
Deutlich-Werden der Objekte unseres Erfassens usw. zu 
sprechen. Was wir im Folgenden den Gegenstand der Auf
merksamkeit nennen werden, das ist diejenige Vorstellung, 
derjenige Gedanke, kurz der BewuBtseinsinhalt, welcher T r a -  
g e r  eines hdheren BewuBtheitsgrades ist. Wenn wir von einer 
beachteten Vorstellung, von einem klaren und deutlichen, 
lebhaften und eindringlichen BewuBtseinsinhalt, von einem 
Aufmerksamkeitserlebnis usw. sprechen, so meinen wir stets 
das e r f a s s e n d e ,  nicht das e r f a B t e ,  G e g e n s t a n d  psycho- 
logischer Betrachtung bildende psychische Geschehen.1) *)

*) Fur solche, welche etwas tiefer dringen wollen, sei hier noch eine 
Schwierigkeit erwahnt: Es ist namlich wahrscheinlich, daB das Gesamterlebnis, 
in welchem ein auBerer Gegenstand erfaBt wird und das Gesamterlebnis, in 
welchem die Vorstellung des betreffenden Gegenstandes psychologisch betracbtet 
wird, groBtenteils aus gleichen BewuGtseinsinhalten sicb aufbauen, und daB nur 
in jenem andere Bestandteile „gegenstandsbildend" hervortreten wie in diesem, 
daB man ferner beim Verstandnis des Begriffs „Vorstellung des auBeren Gegen
standes" gerade die Bestandteile im Vordergrund des BewuBtseins hat, die bei 
der Betrachtung eines auBeren Gegenstandes geringen und bei der psycho- 
logischen Beobacbtung hohen BewuBtheitsgrad besitzen. Dann geht natiirlich 
nicht mit dem Wachstum des BewuBtheitsgrades dessen, was in diesem Fali 
die erfassende Vorstellung heifit, die Steigerung der Klarheit und Deutlichkeit 
des auBeren Gegenstandes Hand in Hand. W enn wir beim Verstandnis des 
Begriffs „auBerer Gegenstand einer Vorstellung“ diejenigen Teilinhalte des Ge- 
samterlebnisses (Yorstellung -j- Gegenstand) im Vordergrund des BewuBtseins 
haben, die in der Beachtung des auBeren Gegenstandes hoheren BewuBtheits
grad gewinnen, dann ist es natiirlich richtiger, von einer auf den auBeren 
Gegenstand konzentrierten Aufmerksamkeit statt von einer Steigerung des Be
wuBtheitsgrades der erfassenden Vorstellung zu sprechen.

Fur denjenigen, der diesem Gedankengang gefolgt ist, bedeutet in Zu- 
kunft „Gegenstand der Aufmerksamkeit" dasselbe, was man im gewóhnlichen 
Leben unter dem Gegenstand unserer Beachtung yersteht. Es muB hiernach 
ais ein Fehler betrachtet und kann nur durch die Riicksichtnahme auf didaktische 
Zweckmafiigkeit entschuldigt werden, wenn wir gelegentlich denjenigen BewuBt- 
seinsinhalt, der bei Betrachtung eines auBeren Gegenstandes Trager hdheren 
BewuBtheitsgrades ist, Yorstellung oder Gedanke nennen. Die richtige Be- 
nennung dafiir ist „Gegenstand" oder „Begriff". Auch der Bewufitheitsinhalt, 
der bei psychologischer Beobachtung Trager eines hdheren BewuBtheitsgrades 
ist, darf hiernach nur dann halbrichtig ais Vorstellung oder Gedanke bezeichnet 
werden wenn eine Vorstellung oder ein Gedanke den Gegenstand der psycho- 
logischen Betrachtung bildet. Die richtige Bezeichnung fur diesen Bewufitheits- 
inhalt ware „Begriff der Vorstellung“, Begriff des Gedankensu, Begriff des

D i i r r ,  Padagogik.
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Die Psychologie der Aufmerksamkeit hat sich nun vor 
allem mit der Frage nach den Bedingungen der Aufmerksam
keit zu beschaftigen. In der Beantwortung dieser Frage unter- 
scheiden wir zunachst zwei Gruppen von Bedingungen, namlich 
solche, welche die F a B l i c h k e i t  der Gegenstande der Aufmerk
samkeit modifizieren und solche, welche das I n t e r e s s e a n  den 
Gegenstanden der Aufmerksamkeit beeinflussen. Weiter unter- 
scheiden wir psychologische und physiologische Bedingungen 
der Aufmerksamkeit.

Die psychologischen Bedingungen sind folgende:
i. Diejenigen der FaBlichkeit:
a) Vertrautheit des Gegenstandes der Aufmerksamkeit: 

Was ofter wahrgenommen worden ist, wird klarer und deut- 
licher erfaBt ais das zum erstenmal Beobachtete. Da hohere 
Vertrautheit, welche die FaBlichkeit giinstig beeinfluBt, unter 
Umstanden dem Interesse gefahrlich wird, so kann man nicht 
einfach sagen, daB das ofter oder langer Dargebotene gtin- 
stigere Bedingungen fur die Beachtung in sich schlieBe ais das 
seltener oder weniger lang der Betrachtung Exponierte. Vor 
allem ist das dauernde Vorhandensein unbeachteter Eindriicke 
(wie es z. B. durch das Behangen der Wandę des Schul- 
zimmers mit unerklarten und dem Interesse der Kinder nicht 
geniigend nahe gebrachten Bildern bedingt wird) unvorteil- 
haft, weil durch langeres Dasein des Unbeachteten an Inter
esse mehr verloren geht ais an FaBlichkeit gewonnen wird.

b) Einfachheit und Einheitlichkeit des Gegenstandes der 
Aufmerksamkeit: Das Einfachere ist faBlicher ais das Kom- 
pliziertere. Da aber Einfachheit wiederum zwar der FaBlich
keit giinstig aber fur das Interesse schadlich ist, so darf man 
auch hier nicht einfach “sagen, daB das E i n f a c h e r e  giinstigere 
Bedingungen fur die Aufmerksamkeit darbiete ais das Kom- 
pliziertere. Dagegen ist das E i n h e i t l i c h e  unter allen Um
standen besser geeignet, aufmerksam erfaBt zu werden ais die 
zusammenhanglose Vielheit. Einheit in der Mannigfaltigkeit 
ist vorteilhaft sowohl fiir die FaBlichkeit wie fur das Interesse.

c) Abwesenheit von Beachtung - ablenkenden Nebenum- 
standen: Es ist bekannt, daB wir eine Arbeit, die unsere

Gefiihls“ usw. Die Bezeichnung beachteter, klarer und deutlicher, lebhafter 
und eindringlicher, aufmerksam erlebter BewuBtseinsinhalt darf aber unter allen 
Umstanden mit demselben Recht wie die Bezeichnung beachteter, klarer und 
deutlicher Gegenstand verwendet werden.
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Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, besser ausfiihren kón- 
nen, wenn nicht durch ein in unserer Nahe gefiihrtes Gesprach, 
durch Musik usw. unsere Beachtung abgelenkt wird. Allge- 
mein kann man sagen, daB Nebeneindriicke, Nebenvorstel- 
lungen, Nebengedanken, kurz Begleitumstande neben dem 
Gegenstand unserer Aufmerksamkeit dessen FaBlichkeit um- 
somehr beeintrachtigen, je mehr sie selbst geeignet sind, die 
Aufmerksamkeit anzulocken und festzuhalten. Unter Umstan- 
den konnen allerdings beachtungerregende Nebenumstande 
auch das Interesse steigern, das der Gegenstand der Aufmerk
samkeit fur uns besitzt. Ihr Totaleffekt ist dann wieder eine 
Resultante aus der Beeintrachtigung der FaBlichkeit und der 
Erhóhung des Interesses und es ist verstandlich, daB da, wo 
jene nicht stark herabgesetzt, dieses aber bedeutend gesteigert 
wird, eine giinstige Gesamtwirkung sich ergibt. Das geschieht 
aus naheliegenden Grunden besonders da, wo Nebenumstande 
durch die Erzeugung angenehmer Stimmungen eine allgemeine 
Erhóhung der geistigen Empfanglichkeit herbeifiihren, wie 
z. B. die bekannten Apfel, die Schiller in seinem Schreib- 
tisch liegen hatte.

2. Die Bedingungen des Interesses:
a) Bedeutsamkeit des Gegenstandes der Aufmerksamkeit: 

Gefiihlsstarke Erlebnisse erregen unsere Aufmerksamkeit 
starker ais indifferente. Dabei unterscheiden sich lusterregende 
insofern von unlusterregenden, ais die Lust wirklich im all- 
gemeinen das Interesse erhóht und die FaBlichkeit unbeein- 
trachtigt laBt, wiihrend die Unlustwirkung zwar auch das 
Interesse steigert, aber dabei die FaBlichkeit stark beein- 
trachtigt. Genau genommen diirfen wir iibrigens nicht sagen, 
die Lust- und Unlustwirkung eines BewuBtseinsinhalts erhóhe 
das Interesse; denn die Lust- und Unlustwirkung kommt erst 
zu stande, wenn die Aufmerksamkeit dem betreffenden Be- 
wuBtseinsinhalt sich zugewendet hat. Man muB also sagen, 
die F a h i g k e i t  zur Lust- und Unlusterregung, die ein Be- 
wuBtseinsinhalt besitzt, sei eine Bedingung des Interesses. 
Die Bedeutsamkeit des Gegenstandes der Aufmerksamkeit 
besteht aber nicht nur in seinem Gefiihlscharakter. Die In- 
tensitiit der Empfindungen, die Neuheit, der Kontrast, die 
Abwechslung, das Eingesponnensein eines BewuBtseinsinhalts 
in ein reiches Netz assoziativer Beziehungen, das Vorhanden- 
sein von Hemmungen, welche den AbfluB des psychischen 
Geschehens iiber einen BewuBtseinsinhalt hinaus verhindern,
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das sind lauter Momente, welche die Bedeutsamkeit des Be- 
wuBtseinsinhalts steigern. Viele von diesen Momenten sind 
ebenso schadlich fiir die FaBlichkeit wie sie giinstig sind 
fiir das Interesse. Um die Aufmerksamkeit also wirklich vor- 
teilhaft zu beeinflussen, muB man stets die Bedingungen 
des Interesses mit denen der FaBlichkeit in geeigneter Weise 
kombinieren.

b) Beachtungsmotive neben dem Gegenstand der Aufmerk
samkeit: Wenn neben dem zura Trager der Aufmerksamkeit 
bestimmten BewuBtseinsinhalt andere BewuBtseinsinhalte gege- 
ben sind, die mit jenem in festem assoziativen Zusammenhang 
stehen, so wirken sie ais Beachtungsmotive d. h. sie rufen 
eine Steigerung des BewuBtheitsgrades an dem Inhalt hervor, 
den sie, wenn er nicht schon da ware, reproduzieren wiirden. 
Im letzteren Fali waren sie „Reproduktionsmotive“ und es 
stande ihnen eine „Reproduktionsgrundlage" gegeniiber. So 
sind sie „Beachtungsmotive“ und derjenige BewuBtseinsinhalt, 
an dem sie eine Steigerung des BewuBtheitsgrades hervor- 
rufen, kann Beachtungsgrundlage genannt werden. Alle Be
dingungen, von denen nach unsern friiheren Darlegungen 
die S t a r k ę  der  R e p r o d u k t i o n s t e n d e n z  abhangt und 
alle diejenigen, welche die B e r e i t s c h a f t  de r  R e p r o -  
d u k t i o n s g r u n d l a g e  giinstig beeinflussen, steigern auch 
den Effekt der Beachtungsmotive.

Ist zuerst das Beachtungsmotiv beachtet und richtet sich 
dann die Aufmerksamkeit auf die Beachtungsgrundlage, so 
sprechen wir von assoziativ bedingter A u f m e r k s a m k e i t s -  
w a n d e r u n g .  Wird dabei die Wirkung des Beachtungsmotivs 
durch ein zweites in gleicher Richtung wirksames Motiv unter- 
stiitzt, so konnen wir das betreffende psychische Geschehen eine 
d e t e r m i n i e r t e  Aufmerksamkeitswanderung nennen. Die 
Analogie mit dem durch reproduktive Unterstiitzung beein- 
fluBten ReproduktionsprozeB ist wohl ohne weiteres einleuch- 
tend. Die determinierten Aufmerksamkeitswanderungen sind 
(ebenso wie die determinierten Reproduktionen) sehr wichtige 
geistige Prozesse. Auf ihnen beruht alles planmaBige Beob- 
achten. Die sogenannte willkiirliche Aufmerksamkeit ist nichts 
anderes ais ein Spezialfall determinierter Aufmerksamkeits
wanderung. Was zu letzterer noch hinzukommen muB, um 
einen Akt willkiirlicher Aufmerksamkeit zu konstituieren, wer
den wir bei Darlegung der Willenslehre genauer dartun. Hier 
sęi nur bemerkt, daB es eine besondere Kraft „Wille", welche
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die Beachtungsmotive ersetzen oder auch nur yerstarken 
konnte, nicht gibt.

c) Lustvolle Gesamtstimmung: Wie man weiB, gibt es 
Tage, an denen alle Dinge ein hoheres Interesse gewinnen. 
Das hat seinen eigentlichen Grund wohl in Veranderungen, 
die sich im Substrat des Seelenlebens abspielen, und der 
Hauptsache nach gerade durch die Erhohung der geistigen 
Empfanglichkeit uns zum BewuBtsein kommen. Wenn wir 
aber fragen, was im BewuBtseinsleben stets mit solcher Stei- 
gerung der Empfanglichkeit Hand in Hand geht, ja was nur 
hervorgerufen zu werden braucht, damit gleichzeitig auch 
die Erhohung des Interesses eintrete, so lautet die Antwort: 
Eine angenehme Gesamtstimmung. Ein einzelnes lusterregen- 
des Erlebnis ist, wie wir oben schon gesehen haben, ein sehr 
geeigneter Gegenstand der Aufmerksamkeit. Aber es entzieht 
die Beachtung anderen gleichzeitigen Erlebnissen. Eine Ge
samtstimmung dagegen ist bei ihrem diffusen einfachen Cha
rakter nicht imstande, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu 
ziehen. Eine lustvolle Gesamtstimmung wirkt wie eine Art 
Resonanz, wodurch alles psychische Geschehen gróBere Leb- 
haftigkeit gewinnt, ohne in der Richtung seines Ablaufs ge- 
stórt zu werden.

Was die physiologischen Bedingungen der Aufmerksam
keit anlangt, so entsprechen natiirlich zunachst all den bisher 
genannten psychologischen Bedingungen Veranderungen des 
psychophysischen Geschehens, welche ais physiologische Be
dingungen in erster Linie zu nennen waren. Aber von ihnen 
wollen wir hier absehen. Wir bezeichnen ais physiologische 
Bedingungen der Aufmerksamkeit im Gegensatz zu den psycho
logischen solche Geschehnisse im Organismus, die nicht selbst 
ais psychophysische Prozesse zu betrachten sind, d. h. denen 
nicht u n m i t t e l b a r  BewuBtseinsvorgange korrespondieren 
konnen.

Hierher gehoren hauptsachlich die Einwirkungen von 
Nahrungs- und GenuBmitteln, Einfliisse der Temperatur, der 
Luftzusammensetzung, der Ermiidung und Erholung sowie 
korperlicher Veranderungen, welche verschiedenen Krank- 
heiten zugrunde liegen oder durch sie herbeigefiihrt werden. 
Alles, was die Blutbeschaffenheit anormal gestaltet, wie ver- 
kehrte Ernahrung, schlechte Luft, wirkt schadigend ein auf 
das Verhalten der Aufmerksamkeit. Alles, was die Blutver- 
sorgung des Gehirns beeintrachtigt, wie die Inanspruchnahme
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gróBerer Blutmengen in anderen Teilen des Organismus, 
starker Blutverlust usw. setzt die Aufmerksamkeit herab. 
Hierher gehort die Schadigung der Aufmerksamkeit durch 
die Verdauung nach groBeren Mahlzeiten. Alles, was die 
Schlafrigkeit erhoht und schlaferzeugend wirkt, wie die An- 
sammlung von Ermiidungsgiften oder auBere narkotische Ein- 
fliisse, reduziert die Fahigkeit der Aufmerksamkeit. Besonders 
erwahnt sei noch der ungiinstige EinfluB behinderter Nasen- 
atmung,1) sowie derjenige schon ganz geringer Alkoholmengen 
auf den unverdorbenen Organismus. Gewisse GenuBmittel, 
wie Tee und Kaffee, wirken giinstig auf das Verhalten der 
Aufmerksamkeit. Nach dem Schlaf ist die Fahigkeit der Auf
merksamkeit gesteigert. Doch sind die besten Aufmerksam- 
keitsleistungen nicht diejenigen unmittelbar nach dem Er- 
wachen, sondem es bedarf einer gewissen Zeit, bis das Maxi- 
mum derselben erreicht wird.* 2) Diese Zeit ist individuell recht 
verschieden.

Die nahere Untersuchung der physiologischen Bedin- 
gungen der Aufmerksamkeit stoBt auf betrachtliche Schwierig- 
keiten, die nur unter Zugrundelegung einer psychophysischen 
Theorie der Aufmerksamkeit sich einigermaBen iiberwinden 
lassen.

Wir miissen namlich annehmen, daB dasjenige, was wir 
Aufmerksamkeit nennen, nicht einer Veranderung des psycho
physischen Geschehens in einer einzigen, ganz bestimmten 
Richtung entspricht, sondern daB wir im Substrat des Seelen- 
lebens sozusagen mehrere Komponenten des Verhaltens der 
Aufmerksamkeit zu unterscheiden haben. Eine Komponentę 
kónnen wir ais Intensitat des psychophysischen Geschehens 
bezeichnen. Sie ist groBer bei starkeren Empfindungen ais bei 
schwacheren. Sie wird erhoht da, wo eine Erregung schon 
vorhanden ist, wenn eine andere gleichartige hervorgerufen 
wird. Sie kann ferner durch die auf assoziativem Zusammen- 
hang beruhenden Einflusse verstarkt werden. Sie wird offen- 
bar auch groBer an einem psychophysischen Geschehen, dessen 
reproduktiver oder sonstiger AbfluB gehemmt ist. Sie ist 
individuell yerschieden und bei einem und demselben Indi-

ł) Genaueres hieriiber bei M. Bresgen: tlber die Bedeutung behinderter 
Nasenatmung, vorziiglich bei Schulkindern. (Hamburg u. Leipzig, Vo'B, 1890.)

2) Genaueres hieriiber bei W . Baade: Experimentelle und kritische Beitrage 
zur Frage nach den sekundaren Wirkungen des Unterrichts insbesondere auf 
die Empfanglichkeit des Schiilers. (Leipzig, Nemnich, 1907), S. 48 ff.
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viduum starken Schwankungen unterworfen. Wir konnen die 
jeweilige Disposition zu starkerem oder schwacherem Erregt- 
werden durch gleichstarke Einfliisse die Reizbarkeit oder die 
Empfanglichkeit nennen. Dann miissen wir sagen, dali die 
Reizbarkeit individuell verschieden sei, daB sie bei einem 
und demselben Individuum sich nicht immer gleich błeibe, 
und daB sie auch nicht jederzeit in allen Regionen des Zentral- 
organs dieselbe sein miisse. Sie wird offenbar besonders stark 
beeinfluBt durch die Ernahrungsverhaltnisse des Zentralorgans, 
durch die Art der Blutversorgung und durch die Verande- 
rungen, welche durch die Hirntatigkeit in der Zusammen- 
setzung der funktionierenden Teile hervorgerufen werden. Wir 
wollen diese letzteren Veranderungen dem Begriff der „Er- 
miidung“ unterordnen. Die psychische Reizbarkeit oder Emp
fanglichkeit andert sich sonach hauptsachlich unter dem 
EinfluB der Ernahrung, Blutversorgung und Ermiidung des 
Zentralorgans oder einzelner Teile desselben. Was die Gehirn- 
ermiidung anlangt, so scheint sie wiederum bei verschiedenen 
Individuen und bei demselben Individuum zu verschiedenen 
Zeiten verschieden schnell zu verlaufen. Wir sprechen des- 
halb von verschiedener Ermiidbarkeit. Auch sie ist moglicher- 
weise nicht fur alle Regionen des Zentralorgans zu gleicher 
Zeit die gleiche.

Aus dieser Fiille der Variationsmóglichkeiten erkennt man 
bereits, wie wenig es im Grunde angeht, einen Satz aufzustellen 
iiber den Zusammenhang einzelner kórperlicher Veranderungen 
mit dem allgemeinen Verhalten der Aufmerksamkeit. Es kann 
z. B. in der Nachwirkung starken Alkoholgenusses eine ge- 
wisse Blutleere des Gehirns eintreten. Dadurch wird die Reiz
barkeit im allgemeinen herabgesetzt. Gleichzeitig wird aber 
auch die Zusammensetzung des Zentralorgans oder wenigstens 
einiger Teile durch den Alkohol nicht unbeeinfluBt geblieben 
sein. Dadurch kann unter Umstanden die Reizbarkeit wenig
stens partiell erhoht sein. Die Halluzinationen des Saufer- 
wahnsinns sind BewuBtseinsinhalte von enorm hohem BewuBt- 
heitsgrad, also sozusagen gewaltig gesteigerte Aufmerksam- 
keitsleistungen. Deswegen werden wir aber doch nicht be- 
haupten, daB in der Nachwirkung des Alkoholgenusses eine 
Erhohung der Aufmerksamkeitsfahigkeit stattfirtde.

Der Tatbestand ist also schon kompliziert genug, wenn 
wir nur die Intensitat des psychophysischen Geschehens ais 
aufmerksamkeitsbeeinflussenden Faktor beriicksichtigen. Dazu
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kommt aber nun noch ein anderer, den wir die scharfe Um- 
schriebenheit, die Ungestórtheit oder die Reinheit des psycho- 
physischen Geschehens nennen kónnen. Es laBt sich namlich 
der Vorzug, den mittelstarke Eindriicke gegeniiber starkeren 
in bezug auf Klarheit und Deutlichkeit besitzen, durch den 
Hinweis auf verschiedene Intensitat des psychophysischen Ge
schehens nicht erklaren. Wir miissen annehmen, daB die 
Klarheit und Deutlichkeit (die FaBlichkeit) von einem an- 
deren psychophysischen Faktor abhangig sei ais die Leb- 
haftigkeit und Eindringlichkeit (das Interesse). Wir machen 
daher (mit Ebbinghaus) die Annahme, daB bestimmte Par- 
tien des Gehirns bestimmten Vorstellungen, Gedanken usw., 
kurz bestimmten BewuBtseinsinhalten in ganz eindeutiger Weise 
zugeordnet sind (nicht etwa im Sinn eines P r a d e s t i n i e r t -  
se i ns  zur Grundlage gerade fur diese Erlebnisse, sondern 
im Sinn eines O k k u p i e r t s e i n s  durch ganz bestimmte Er- 
regungsvorgange). Wenn nun derjenige Teil des Gehirns, 
der einem BewuBtseinsinhalt in dieser Weise zugeordnet ist, 
ganz allein, ohne die angrenzenden Teile in Funktion gerat, 
und wenn seine Funktion nicht gestórt wird durch anders- 
artige Erregungseinfliisse ais durch solche, die ihn zu dieser 
bestimmten Funktion veranlassen, so tritt in unserm BewuBt- 
sein ein klarer und deutlicher Inhalt auf. Bei der Ausstrahlung 
der Erregung eines Teiles auf Teile, die an andere Funk- 
tionen gewóhnt sind, kurz bei der Verunreinigung der Funk- 
tionen leidet die Klarheit und Deutlichkeit der BewuBtseins- 
inhalte. Alles, was zur Erzeugung scharf umschriebener Er- 
regungen beitragt, alles, wodurch die Bahnen des Nerven- 
systems sozusagen ausgeschliffen werden, alle „Bahnung“ be- 
dingt hóhere Klarheit und Deutlichkeit der BewuBtseinsinhalte. 
Es ist nun wohl verstandlich, daB starkę Erregungen leichter 
ausstrahlen ais schwachere, und daB ganz schwache Er
regungen mehr durch die Funktionen der Nachbarzentren g e 

s t ó r t  werden ais starkere. Darauf erklart sich der Vorzug 
mittelstarker Eindriicke in bezug auf Klarheit und Deutlich
keit. Óftere Wiederholung von Erlebnissen wirkt im Sinn 
der „Bahnung". Die Bildung von Assoziationszusammen- 
hangen hat zur Folgę, daB die Erregung, die von einem Teil 
des Zentralorgans abflieBt, einen andem, assoziativ mit ihm 
verbundenen im Sinn der diesem eigentumlichen Funktion 
erregt, und daB durch diese geordnete Form des Erregungs- 
abflusses schadliche Ausstrahlungen yermindert werden. Da-
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gegen ist einleuchtend, daB gleichzeitige Erregungen, die nicht 
in assoziativem Zusammenhang stehen, sich durch Ausstrah- 
lung gegenseitig beeintrachtigen. Der Grad dieser Beeintrach- 
tigung diirfte nicht nur von dem Starkeverhałtnis der Er
regungen und von der Bahnung, die fiir jede derselben durch 
Wiederholung geschaffen worden ist, sondern auch von in- 
dividuell verschiedener, wahrscheinlich auch nicht selten von 
einer Region des Zentralorgans zur andern variierender Be- 
schaffenheit des Nervensystems abhangen. Wir sprechen dem- 
gemaB von verschiedener Verwirrbarkeit. Die Verwirrung, 
die beim ersten gleichzeitigen Auftreten assoziativ noch nicht 
verbundener Erregungen unvermeidlich entsteht, verschwindet 
naturgemaB bei langerem, gleichzeitigem Dableiben der be- 
treffenden Erregungen oder bei haufigerem Zusammenauf- 
treten derselben infolge der Bildung assoziativer Zusammen- 
hange. Der individuell verschiedenen Fahigkeit zur Gewin- 
nung solcher Zusammenhange muB dann offenbar eine ver- 
schieden schnelle Uberwindung der anfanglichen Verwirrung 
entsprechen. Nennen wir die betreffende Anlage Adaptations- 
fahigkeit, so haben wir also individuell verschiedene Adap- 
tationsfahigkeit zu konstatieren, und es ist yerstandlich, daB 
der Schnelllerner, von dem friiher die Rede war, auch die 
hóhere Adaptionsfahigkeit besitzt, oder daB das hóhere Alter, 
das zur Bildung assoziativer Zusammenhange wenig geeignet 
ist, auch ein Nachlassen der Adaptationsfahigkeit zeigt.

V°n der Verwirrung, die durch Ausstrahlung der Er
regungen bedingt ist, unterscheiden wir ubrigens eine andere 
(Art der Storung gleichzeitig vorhandener BewuBtseinsinhalte, 
die wahrscheinlich darauf beruht, daB jeder Teil des Zentral
organs, der in Funktion gerat, eine lokale Erhóhung des 
Blutzuflusses herbeifiihrt. Je nachdem dies in hóherem oder 
in geringerem Grade auf Kosten der Blutversorgung anderer 
Hirnteile geschieht, findet starkere oder schwachere Ablenkung 
der Aufmerksamkeit von denjenigen BewuBtseinsinhalten statt, 
die der Funktion der benachteiligten Regionen des Zentral
organs entsprechen. Indiyiduelle Unterschiede in dieser Rich- 
tung sind ais Differenzen der Ablenkbarkeit zu bezeichnen. 
Auch in einem und demselben Individuum ist die Ablenkbarkeit 
nicht immer die gleiche. Auch ist sie wahrscheinlich nicht 
die gleiche fiir alle Teile des Zentralorgans.

Dies sind die wichtigsten Annahmen, die eine psycho- 
physische Theorie der Aufmerksamkeit, welche die Fiille der
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Erscheinungen erklaren will, kaum umgehen kann. Sie machen 
es verstandlich, warum FaBlichkeit und Interesse wohl aus- 
einanderzuhalten ist. Sie zeigen ferner, warum es zwar einen 
guten Sinn hat, nach den Bedingungen eines einzelnen Auf- 
merksamkeitserlebnisses zu fragen, warum dagegen Satze, 
welche iiber das allgemeine Verhalten der Aufmerksamkeit 
unter dem EinfluB einzelner Einwirkungen aufgestellt werden, 
hochstens den Wert roher Erfahrungsregeln besitzen, die viele 
Ausnahmen zulassen.

Nach den B e d i n g u n g e n  hat die Psychologie der Auf
merksamkeit die W i r k u n g  en der Beachtung zu untersuchen, 
d. h. sie hat festzustellen, inwiefern der an das Auftreten eines 
Aufmerksamkeitserlebnisses, eines BewuBtseinsinhaltes mit 
hohem BewuBtheitsgrad, sich anschlieBende Verlauf des 
psychischen Lebens anders ist, ais wenn er bedingt wird 
durch einen BewuBtseinsinhalt mit niederem BewuBtheitsgrad. 
Da unterscheiden wir psychische und physische und unter den 
ersteren wieder positive und negative Wirkungen der Auf
merksamkeit, indem wir unter jenen all das verstehen, was 
infolge eines Aufmerksamkeitserlebnisses im psychischen Leben 
vollkommener funktioniert ais ohne den betreffenden Be- 
achtungsakt, und unter diesen all das, was infolge des Aufmerk- 
keitserlebnisses in Dasein und Ablauf beeintrachtigt wird.

Zu jenen rechnen wir:
1. Die Steigerung der Intensitat beachteter Sinnesein- 

driicke: DaB eine solche Intensitatserhohung unter dem Ein
fluB der Aufmerksamkeit stattfindet, ist bisher experimentell 
zwar noch nicht einwandsfrei nachgewiesen, aber auf Grund 
vieler Erfahrungen ais sehr wahrscheinlich anzunehmen. Ins- 
besondere gehórt hierher die Erfahrung der hohen Intensitat 
von Empfindungen, die durch schwache Sinnesreize hervor- 
gerufen werden und uns im Traum zum BewuBtsein kommen. 
Die Traumerlebnisse sind ja ais BewuBtseinsinhalte von hohem 
BewuBtheitsgrad nichts anderes ais Aufmerksamkeitserlebnisse.

2. Die Begiinstigung der Produktionsvorgange: Zu den 
Produktionsprozessen rechnen wir, wie bereits erwahnt, die 
Erzeugung des BeziehungsbewuBtseins (soweit sie nicht repro- 
duktiv stattfindet) und die Gefiihlserregung. Wir haben auch 
schon darauf hingewiesen, wie durch Aufmerksamkeit die 
Sicherheit und Richtigkeit gewisser Akte des Erfassens von 
Beziehungen z. B. der Vergleichung und Unterscheidung ge- 
steigert wird. Ebenso wurde schon gelegentlich bemerkt, daB
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die Gefiihlswirkung eines BewuBtseinsinhalts erst zustande 
kommt, wenn sich die Aufmerksamkeit demselben zuwendet. 
Auf dieser Erscheinung beruht der tróstende EinfluB der Zer- 
streuung fur den Traurigen. Seine Aufmerksamkeit wird ab- 
gelenkt von dem unlusterregenden BewuBtseinsinhalt und da- 
mit verschwindet die Unlustwirkung. Aus demselben Grund 
vergeht das Lustgefiihl iiber ein erfreuliches Ereignis, wenn 
man durch anderes stark in Anspruch genommen wird, wenn 
man „nicht dazu kommt, sich zu freuen“ .

Nennen wir die BewuBtseinsinhalte, welche zur Produktion 
von Erlebnissen des BeziehungsbewuBtseins oder von Gefiihlen 
Veranlassung geben, Produktionsmotive, so konnen wir all- 
gemein sagen: Die Beachtung der Produktionsmotive begiin- 
stigt das Zustandekommen des Produktionseffekts. Darauf 
beruht ein Teil des Einflusses, welchen die Aufmerksamkeit 
auf die Sicherheit und Richtigkeit sowie auf die Schnellig- 
keit des Denkens ausiibt, wie wir bei Darlegung der Lehre 
vom Verstand noch genauer einsehen werden.

3. Die Begiinstigung der Reproduktionsvorgange: Von 
der Bedeutung der Aufmerksamkeit fur den Reproduktions- 
prozeB war ebenfalls schon die Rede. Wir haben hier nur 
zusammenzufassen: Die Beachtung begiinstigt die Reproduk- 
tion einerseits indirekt, wenn sie vorhanden ist bei Stiftung 
der Assoziation, die um so fester sich gestaltet, je hoher der 
BewuBtheitsgrad der sich assoziierenden Inhalte ist, anderer- 
seits direkt, indem Beachtung des Reproduktionsmotivs die 
Reproduktionstendenz verstiirkt oder indem Beachtung eines 
BewuBtseinsinhalts, von dem reproduktive Unterstiitzung aus- 
gehen kann, dem determinierten Reproduktionsverlauf zum 
Sieg verhilft. Darauf, vor allem auf dem letzteren Umstand 
beruht der andere Teil des Einflusses, welchen die Aufmerk
samkeit auf die Richtungsbestimmtheit des Denkens, sowie 
auf die Zielsicherheit alles Wollens ausiibt. Da namlich die 
Ausfuhrung jeder psychisch bedingten Bewegung (abgesehen 
von ihrer erstmaligen Erzeugung )nach dem Reproduktions- 
schema erfolgt, so kommt auch fur die auBeren Willenshand- 
lungen in Betracht, was die Aufmerksamkeit fur den Repro- 
duktionsverlauf bedeutet. Man braucht nur daran zu denken, 
daB man schwierige kórperliche Leistungen, eine Bergbestei- 
gung oder dergleichen, kaum im Zustand herabgesetzter Auf
merksamkeit ausfiihren wird, so bleibt iiber den giinstigen 
EinfluB der Beachtung auch auf „ n i c h t p s y c h i s c h e "  Re-
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produktionsvorgange, auf p s y c h i s c h  b e d i n g t e  Prozesse in 
den n i c h t - s e n s o r i s c h e n ,  in den m o t o r i s c h e n  Regionen 
des Zentralorgans wohl kein Zweifel bestehen. Die psychische 
Bedingtheit der Bewegungen ist allerdings Voraussetzung da- 
fur, daB dieselben von der Aufmerksamkeit giinstig beeinfluBt 
werden konnen. Richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine 
reflektorische oder automatische Bewegung, auf eine Hand- 
lung, die man mechanisch auszufiihren gelernt hat, so stiftet 
sie bekanntlich Unheil an. Aber das ist auch sehr begreif- 
lich. Eine nicht psychisch bedingte Bewegung hat eben kein 
Reproduktionsmotiv, dessen Reproduktionstendenz durch Be- 
achtung verstarkt werden kbnnte. Das sogenannte „Richten 
der Aufmerksamkeit auf eine solche Bewegung" bedeutet 
nichts anderes ais eine Ablenkung nervoser Energie von der 
Ursache der betreffenden Bewegung. Auch bei psychisch be- 
dingten Bewegungen braucht ubrigens nicht die Bewegungs- 
vorstellung das eigentliche Reproduktionsmotiv zu sein. Beim 
geubten Klavierspieler z. B. lost nicht das BewuBtsein, welche 
Taste anzuschlagen, und welcher Finger in Bewegung zu setzen 
ist, die betreffende Bewegung aus, sondern dieselbe wird ohne 
weiteres durch den Anblick der Notę hervorgerufen. Wiirde 
ein solcher Klavierspieler seine Aufmerksamkeit statt auf die 
Noten „auf die Fingerbewegungen richten", so ware das ebenso 
schadlich, ais wenn die Aufmerksamkeit sich einer gar nicht 
psychisch bedingten Bewegung zuwendet.

Man darf iiberhaupt den EinfluB einer Beachtung der 
ReproduktiQnsmotive nicht verwechseln mit dem EinfluB 
einer Beachtung des Reproduktionseffekts. Das heiBt eine 
Beachtung des Reproduktionseffekts in dem Augenblick, wo 
das Reproduktionsmotiv seine Wirkung noch nicht entfaltet 
hat, ist eigentlich gar nicht móglich. Was man so nennt, ist 
die Beachtung eines BewuBtseinsinhalts, in welchem der Re- 
produktionseffekt antezipierend erfaBt wird, so etwa wie eine 
wirkliche Bewegung von dem vorausgehenden Wissen um 
diese Bewegung. Ein solcher antezipierender BewuBtseins- 
inhalt k a n n  zugleich Reproduktionsmotiv sein, entweder ein- 
ziges oder reproduktiv unterstiitzendes. Dann ist seine Be
achtung natiirlich niitzlich, sofern nicht infolge einer ohnehin 
bestehenden Eindeutigkeit des assoziativen Zusammenhangs 
Beachtung des reproduktiv unterstutzenden Inhalts eine un- 
niitze Verzogerung im Ablauf des Reproduktionsprozesses be- 
dingt. Es kann aber auch der antezipierende BewuBtseins-
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inhalt der Wirksamkeit des Reproduktionsmotivs geradezu ent- 
gegen arbeiten, wenn er starkere Reproduktionstendenzen in 
anderer Richtung entfaltet. Das ist z. B. der Fali, wenn ein 
Motiv uns zur Ausfiihrung einer Bewegung veranlaBt, und 
wenn das BewuBtsein eines heftigen Schmerzes, der uns aus 
dieser Bewegung erwachst, die Fluchtbewegungen innerviert, 
die mit dem Schmerz assoziativ fest verkniipft sind. Ahn- 
liches ist auch der Fali, wenn wir beim Besinnen auf etwas 
„auf falscher Fahrte“ sind, d. h. wenn die Antezipation nicht 
den richtigen Reproduktionseffekt, nicht denjenigen, der durch 
das Reproduktionsmotiv wirklich herbeigefiihrt werden kann, 
andeutend erfaBt.

In solchen Fallen ist Beachtung des antezipierenden Be- 
wuBtseinsinhalts f i ir  den R e p r o d u k t i o n s v e r l a u f  unter 
allen Umstanden schadlich. Fiir unser Wohlbefinden kann 
sie eben deswegen sehr niitzlich sein, wie aus dem ersten 
der obigen Beispiele hervorgeht. Aber darum handelt es sich 
hier nicht. Wir sprechen von positiven Wirkungen der Auf
merksamkeit ohne Riicksicht auf den allgemeinen Zusammen- 
hang des geistigen Lebens nur mit Bezug auf den einzelnen 
Fali. In diesem Sinn behaupten wir, daB Beachtung der 
Reproduktionsmotive unter allen Umstanden giinstig, Beach
tung des Reproduktionseffekts (in der oben angegebenen Be- 
d,eutung dieser inkorrekten Bezeichnung) sehr haufig schad
lich auf den Reproduktionsverlauf einwirkt.

Die positive Beeinflussung des Reproduktions- und Pro- 
duktionsverlaufs durch Beachtung der Reproduktions- und 
Produktionsmotive tritt besonders augenfallig in den Zustiinden 
sogenannter Einengung des BewuBtseins hervor. Einengung 
des BewuBtseins, wie sie in der Hypnose, im Traum und in 
tnanchen pathologischen Zustiinden stattfindet, bedeutet eben 
eine Steigerung des BewuBtheitsgrades, also eine Erhohung 
der Aufmerksamkeit fiir diejenigen Inhalte, die in dem ein- 
geengten BewuBtsein vorhanden sind. Daraus erkliiren sich 
die merkwiirdigen Leistungen des Traumwandlers, sowie die 
Veranderungen der geistigen Leistungsfahigkeit, die unter 
dem EinfluB der Suggestion beobachtet worden sind. In 
diesem Zusammenhang verstehen wir auch die nicht selten 
erhobene Forderung, der begabte Lehrer miisse es fertig 
bringen, seine Schiiler zu „hypnotisieren". Der fesselnde Ein
fluB einer anregenden Lehrerpersdnlichkeit ruft ja in der Tat 
eine gewisse Suggestivwirkung, eine Art Hypnose hervor.
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Was die n e g a t i v e n  psychischen Wirkungen der Auf- 
merksamkeit anlangt, so sind es hauptsachlich Ablenkungs- 
wirkungen, die hier in Betracht kommen. Dadurch, daB sich 
die Beachtung einem BewuBtseinsinhalt zuwendet, werden 
andere, die mit jenem nicht in festem assoziativen Zusammen- 
hang stehen, in ihrem BewuBtheitsgrad beeintrachtigt und 
verlieren all das an Wirkungen im Seelenleben, was die be- 
achteten Inhalte gewinnen. Diesen Verlust konnen wir, wenn 
wir ihn in Zusammenhang bringen mit dem Inhalt, der die 
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, ais negative Wirkung 
der Aufmerksamkeit bezeichnen. Wenn also die Aufmerk
samkeit (an den beachteten Inhalten) die Intensitat der Emp- 
findungen erhoht, Produktions- und Reproduktionsverlaufe be- 
giinstigt, so muB die negative Wirkung der Aufmerksamkeit 
fur die dadurch nicht begiinstigten Prozesse in einer Herab- 
setzung der Empfindungsintensitat, in einer Storung des Ge- 
fiihlslebens, in einer Beeintrachtigung der Erinnerungs- und 
Denkfahigkeit, sowie der motorischen Aktionen bestehen. All 
dies beobachtet man an dem Verhalten des von einer Sache 
stark in Anspruch Genommenen, des in bezug auf alles iibrige 
„Zerstreuten". Er empfindet kaum, was bei andern einen 
sehr starken Eindruck hervorruft, er zeigt eine befremdliche 
Gefiihllosigkeit, gibt verkehrte Antworten, ist vergeBlich und 
macht den Eindruck eines motorisch sehr unbeholfenen 
Menschen.

Zu den Ablenkungswirkungen rechnen wir auch die 
Storung des unmittelbaren Erlebens durch die Reflexion iiber 
dieses Erleben. Wie sich diese Reflexion, das „Gegenstand- 
lich-Machen“ psychischer Funktionen zu dem Erfassen auBerer 
(physischer) Gegenstande durch solche Funktionen yerhalt, 
haben wir ja oben schon darzulegen versucht.

Ais negative psychische Wirkung der Aufmerksamkeit 
betrachten wir aber neben dem Ablenkungseffekt auch das, 
was wir Ermiidung ftir ein Aufmerksamkeitserlebnis nennen 
wollen. Dieselbe tritt yerhaltnismaBig sehr rasch ein. Die 
Flatterhaftigkeit, die uns besonders an Kindern auffallt, hangt 
hiermit zusammen. Die Aufmerksamkeitswanderungen, die in 
einem hochentwickelten Geist stattfinden, sind nur eine zweck- 
maBigere Gestaltung der Aufmerksamkeitsschwankungen, die 
auf der rasch eintretenden Ermiidung fur jedes Aufmerksam
keitserlebnis beruhen. Nur weil wir Erwachsenen am Faden 
der Assoziationen die zusammengehorigen Teile eines Ganzen



der Reihe nach durchmustern konnen, weil iiberliaupt unsere 
Aufmerksamkeit meist innerhalb eines zusammenhangenden 
Ganzen wandert, fallt uns die auf rascher Ermiidung beruhende 
Beweglichkeit derselben nicht so auf wie wenn sich die Beach- 
tung rasch nacheinander ganz unzusammengehorigen Gegen- 
standen zuwendet. Die Uberwindung des jugendlichen Flatter- 
sinns wird denn auch nur dadurch móglich, daB umfassende 
Einheiten aus der Vielheit unterscheidbarer Bestandteile des 
BewuBtseinslebens geschaffen und feste Assoziationszusammen- 
hange zwischen den Gliedem jeder von diesen Einheiten ge- 
stiftet werden. Solange dies nicht geschehen ist, ist es ver- 
kehrt, sich iiber die kindliche Flatterhaftigkeit zu beklagen. 
Freilich braucht auch eine noch so fest gefiigte Einheit mit 
einer Fiille assoziativ aufs schonste verbundener Glieder die 
Aufmerksamkeit nicht dauernd im Kreis herum wandern zu 
lassen. Gliicklicherweise ermiidet unsere Beachtung schlieBlich 
auch ffir eine solche Wanderung. Dann yerliert der Gegen- 
stand, mit dem wir gerade beschaftigt sind, sein Interesse 
fur uns, das er nach kurzer Erholung, nach kurzer Beschafti- 
gung mit einem andern Gegenstand wieder gewinnen kann. 
Hinsichtlich dieser Abstumpfung des Interesses auch fur eine 
abwechslungsreiche geistige Beschaftigung (einer Ahstump- 
fung, die iibrigens n i c h t  nur  auf Ermiidung fur bestimmte 
Aufmerksamkeitserlebnisse, sondern auch auf Veranderungen, 
der Gefiihlswirkung, Abnahme des Reizes der Neuheit usw. be- 
ruht) bestehen wiederum bedeutende individuelle Differenzen. 
Unterschiede der Bestandigkeit, die aus diesen Differenzen 
sich ergeben, sind nicht so leicht oder sind iiberhaupt nicht 
vollstandig auszugleichen. Man kann naturlich durch die man- 
nigfachsten Mittel, die aus unseren friiheren Darlegungen iiber 
die Bedingungen der Aufmerksamkeit ohne weiteres sich er
geben, den Reiz einer Beschaftigung erhohen und dadurch 
bewirken, daB das Interesse fiir die betreffende Beschaftigung 
nicht so rasch denjenigen Grad von Abstumpfung erreicht, 
bei dem andere BewuBtseinsinhalte die Herrschaft im Seelen- 
leben an sich reiBen. Aber damit ist zunachst nur fiir eine 
ganz bestimmte Beschaftigung etwas gewonnen. BloB indirekt, 
dadurch, daB die Gewohnung an ausdauerndere Arbeit diese 
iiberhaupt reizvoller macht, wird die Anlage zur Unbestandig- 
keit hierbei beeinfluBt. Eine wirksamere Forderung der Dis- 
position, die ais Treue, Bestandigkeit, Ausdauer so schatzens- 
wert ist, erreicht man nur dadurch, daB man neben der Ge-
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wóhnung an eine gewisse Stetigkeit auf dem eben angegebenen 
W eg die Beschaffenheit des Nervensystems im Sinne ver- 
niinftiger Hygiene und notigenfalls —  soweit dies moglich 
ist —  geeigneter Therapie zu bessern sich bemiiht.

Die physischen Wirkungen der Aufmerksamkeit sind 
hauptsachlich korperliche Ermiidung, unwillkiirliche Muskel- 
spannung, Veranderung des Pulses und der Atmung. Die 
korperliche Ermiidung macht sich bei hoheren Graden meist 
in unangenehmen Ermiidungsempfindungen geltend. Doch ist 
dies keineswegs immer der Fali. Je fesselnder die Beschafti- 
gung ist, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt 
und dadurch Ermiidung hervorruft, desto weniger wird die 
Ermiidungsempfindung beachtet, desto weniger wird das Ge- 
fiihl der Unlust hervorgerufen. Zur Messung des Ermiidungs- 
grades miissen daher andere Symptome ais das BewuBtsein der 
Miidigkeit verwendet werden. Es kommen in diesem Sinne 
in Betracht die Verminderung der Empfindlichkeit, die Her- 
absetzung iiberhaupt der geistigen Leistungsfahigkeit. Im 
iibrigen muB darauf hingewiesen werden, daB ein m a B i g e r  
Grad von Ermiidung, dereń Unlustwirkung durch das Inter- 
esse an der ermiidenden Tatigkeit ferngehalten wird, kein 
Ubel ist.

AuBer der Ermiidung rechnen wir die unwillkiirlichen 
Muskelspannungen zu den physischen Wirkungen der Auf
merksamkeit. Im Grunde miiBten wir natiirlich auch die Ver- 
anderung willkiirlicher Bewegungen unter dem EinfluB der 
Beachtung hieher zahlen. Nur wegen der Analogie der 
letzteren mit den Reproduktionsvorgangen haben wir sie an 
anderer Stelle behandelt. Die unwillkiirlichen Muskelspannun
gen bestehen vor allem in der Adaptation der Sinnesorgane, 
in der Akkommodation, der Konvergenz bei beachteten Ge- 
sichtseindriicken, im Lauschen bei Aufmerksamkeit erregen- 
den Gehorsreizen, in den sogenannten Tastzuckungen, die be- 
sonders bei Blinden zu beobachten sind ais Adaptationserschei- 
nungen des Tastorgans. AuBerdem finden noch andere Kon- 
traktionen der Kopfmuskeln statt, die verschieden sind je nach 
der Art der Aufmerksamkeit. Man denke nur an das Offnen 
des Mundes bei der tiberraschung, an das Furchen der Stirn 
bei aufmerksamem Nachdenken usw. Je nach der Richtung 
der Aufmerksamkeit auf verschiedene Bewegungen finden 
wechselnde motorische Einstellungen statt. Dagegen darf man 
nicht behaupten, daB eine allgemeine Kontraktion der Korper-



muskulatur die Folgę jedes einzelnen Aufmerksamkeitserleb- 
nisses sei. Stets geht mit der Kontraktion einzelner Muskeln 
Relaxation anderer Hand in Hand, und ob im Ganzen die Kon- 
traktionen oder die Relaxationen tiberwiegen, das hangt 
grofienteils davon ab, ob die Aufmerksamkeit mehr motorisch 
oder mehr sensorisch gerichtet ist.

Was den EinfluB der Aufmerksamkeit auf Atmung und 
Blutkreislauf anlangt, so ist dariiber bisher nicht allzuviel sicher 
festgestellt. Ais nachgewiesen darf gelten, daB bei willkiir- 
licher Innehaltung einer bestimmten Aufmerksamkeitsrichtung 
die Atmung schneller, oberflachlicher und je nach der Stetig- 
keit der Beachtung regelmaBiger oder unregelmaBiger ist 
ais bei dem natiirlichen Schweifenlassen der Aufmerksamkeit. 
Das Stocken des Atems bei starker Erwartungsspannung ist 
nur ein besonders hoher Grad von Seichtigkeit des Atmens. 
Die infolge oberflachlicher Atmung schlechtere Sauerstoff- 
versorgung bedingt das Bediirfnis des Gahnens, das keineswegs 
stets ein Zeichen der Langeweile sondern oft ein Symptom 
gespannter Aufmerksamkeit ist.

Der Blutkreislauf wird vor allem dadurch beeinfluBt, daB 
ein Aufmerksamkeitserlebnis starkeren BlutzufluB in dem da- 
bei in Anspruch genommenen Teil des Zentralorgans hervor- 
ruft. Auch eine Steigerung der Blutversorgung in peripheren 
Kbrperteilen ist nachgewiesen fur den Fali, wo die Aufmerk
samkeit sich auf dieselben richtet.

Eine Frage, die neben der Untersuchung der Bedingungen 
und Wirkungen in der Psychologie der Aufmerksamkeit eine 
gewisse Rolle spielt, ist diejenige nach der Klassifikation der 
Aufmerksamkeitsphanomene. Man spricht von einer sinnlichen 
und einer geistigen, von einer willkiirlichen und einer unwill- 
kiirlichen, einer aktiven und einer passiven, einer natiirlichen 
und einer konativen Aufmerksamkeit. Man stellt die Auf- 
merksamkeitskonzentration einer Distribution der Aufmerksam
keit gegeniiber. Man konstatiert typische Verschiedenheit zwi- 
schen normalen Individuen, je nachdem sie mehr die Fahig- 
keit der Konzentration oder mehr die der Distribution besitzen, 
mehr zur Beobachtung der AuBenwelt oder zur Reflexion 
Talent und Neigung haben, mehr einen Gegenstand bis in 
seine kleinsten Details zu erfassen oder in rascher Verande- 
rung des geistigen Blickpunkts sich eine fliichtige Ubersicht 
iiber eine Vielheit von Objekten zu verschaffen geneigt sind, 
lieber von einemAkt distributiyen Erfassens zu einer Sukzession
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Physische Wirkungen der Aufmerks. Die Yarietaten der Aufmerks. 2 2 5
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konzentrativer Akte (von der oberflachlichen Gesamtubersicht 
zu genauerer Betrachtung der Einzelheiten eines Beachtungs- 
objekts) oder von dieser zu jenem fortschreiten usw. AuBerdem 
unterscheidet man auch noch pathologische Stórungen der 
Konzentrations- und solche der Distributionsfahigkeit.

Genaueres Eingehen auf all diese „Varietaten“ der Auf- 
merksamkeit wiirde uns hier zu weit fiihren. Es sei nurbemerkt, 
daB fur die Einteilung der Aufmerksamkeitserlebnisse die 
Beriicksichtigung von Verschiedenheiten der Beachtungsgegen- 
stande und der Beachtungsmotivation die zweckmaBigsten Ein- 
teiłungsprinzipien ergibt, wahrend die verschiedenen Aufmerk- 
samkeitstypen, sofern es sich wirklich um solche handelt, am 
besten verstanden werden kónnen, wenn man ihre Bedingtheit 
durch wechselnde Kombination der oben unterschiedenen 
Teildispositionen, der Reizbarkeit, Ermiidbarkeit, Verwirrbar- 
keit, Ablenkbarkeit und Adaptationsfahigkeit ins Auge faBt.

Was die Erziehung der Aufmerksamkeit anlangt, so 
handelt es sich um die doppelte Aufgabe, einerseits den- 
jenigen BewuBtseinsinhalten, die zur Wirksamkeit im Seelen- 
leben gebracht werden sollen, die Aufmerksamkeit zuzuwen- 
den, andererseits die Fahigkeit des Aufmerkens richtig zu 
entwickeln. Wie das erstere zu erreichen ist, geht ohne weiteres 
aus unseren Ausfiihrungen iiber die Bedingungen der FaBlich- 
keit und des Interesses hervor und beziiglich des letzteren ist 
das wichtigste bereits da gesagt worden, wo von der Uber- 
windung der Flatterhaftigkeit die Rede war. Im iibrigen ist 
iiber die padagogische Bedeutung der Lehre von der Auf
merksamkeit wohl kein Wort zu verlieren.

G. Die Lehre vom Verstand.ł)
Unter dem Verstand verstehen wir denjenigenKomplex von 

Dispositionen, welcher dem Denken zugrunde liegt. Die Psy
chologie des Verstandęs hat also in erster Linie die Frage nach 
dem Wesen des Denkens zu beantworten. Zu diesem Zweck *)

*) Die Literatur iiber Denken und Verstand ist ungemein ausgedehnt. 
A ber zwischen ihrem Umfang und ihrer psychologischen Bedeutung besteht ein 
arges MiBverhaltnis. Bis vor kurzem yersucbte man das Denken entweder ais 
Vorstellungsverlauf zu yerstehen oder aus allera Zusammenhang mit der Gesetz- 
maBigkeit des iibrigen Seelenlebens herauszulosen. A is Arbeiten, in denen alte 
Vorurteile iiberwunden und unbefangene psychologische Untersuchung des 
Denkens in Angriff genommen wi rd, sind zu nennen: K . Harbe: Experimentell 
psychologische Untersuchungen iiber das Urteil. (Leipzig, Engelmann, 1901).
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betrachtet man am besten die eigentiimlichen Denkprodukte, 
die ais Begriffe und Urteile bezeichnet werden. In der Er- 
grundung ihres Wesens muB sich am besten das Wesen des 
Denkens erkennen lassen. Dabei darf man sie freilich nicht so 
behandełn, wie sie von der Wissenschaft der L o g i k  behandelt 
werden. Nicht die logische Bearbeitung der Begriffe und Ur
teile, sondern die psychologische Untersuchung ihrer Ent- 
stehung und ihrer psychischen Komponenten gibt AufschluB 
iiber das Wesen des Denkens.* 1)

Die Behauptungen, der Verstand sei die Fahigkeit der 
Begriffsbildung und das Denken sei nichts anderes ais ein 
Urteilen, sind sehr bekannte und sehr nichtssagende Ant- 
worten auf die Frage nach dem Wesen des Denkens. Ihnen 
zur Seite tritt wohl auch der Satz, der Verstand sei das Ver- 
mógen der SchluBfolgerung. Zuweilen aber reserviert man 
diese letztere Funktion einem besonderen Vermogen, das man 
dann Vemunft nennt.

Vemunft und Verstand zu trennen, ist so ziemlich das Ver- 
kehrteste, was die Psychologie des Verstandes tun kann. Sie, 
die den Zusammenhang von Begriff, Urteil und SchluBfolge
rung ergriinden soli, sie schafft durch eine derartige Trennung 
eine Kluft gerade zwischen denjenigen Denktatigkeiten, dereń 
Zusammengehórigkeit am meisten in die Augen fiillt. Denn 
daB SchluBfolgerungen keine andere Fahigkeit voraussetzen 
ais die des Urteilens, daB die im SchluB zwischen den Urteilen 
erfaBten Beziehungen auch in einem einzelnen Urteil erfaBt 
werden konnen, das ist eine sehr naheliegende Erkenntnis. 
Wenn man die SchluBfolgerungen ihrem psychologischen 
Wesen nach abtrennen wollte von den Urteilen, so kónnte man 
auch die komplizierteren logischen Operationen, das Beweis- 
verfahren und die Forschungsmethode wiederum abtrennen 
von dem SchlieBen und konnte ihnen ein noch hoheres Ver- 
mógen ais die Vernunft zugrunde legen. Das wiirde dann
H . J. W att: Experimentelle Beitrage zu einer Theorie des Denkens. (Dissertation, 
Wiirzburg, 1904). O. Kiilpe: Versuche iiber Abstraktion. Bericht iiber den
I. KongreB fiir experimentelle Psychologie. (Leipzig, Barth, 1904), S. 56 fi. 
A . Messer: Experimentell psychologische Untersuchungen iiber das Denken. 
Archiv fiir die gesamte Psychologie, V III. Bd. (1906), S. 1 ff. O. Schultze: 
Erscheinungen und GedankeD. (Dissertation, Wiirzburg, 1906). K . Biihler: 
Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgange. I. tJber 
Gedanken. (Wiirzburg, 1907.)

a) Genaueres iiber das Verhaltnis von logischer und psychologischer Be- 
handlung des Denkens bei E. Husserl: Logische Untersuchungen, 2 Bde. (Got- 
tingen 1900 u. 1901).
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wieder zuriickfiihren in all die Auswiichse der glticklich iiber- 
wundenen „Vermógenspsychologie“ .

Statt Vemunft und Verstand zu trennen, muB man sich 
vielmehr bemiihen, die beiden Satze, der Verstand sei die 
Fahigkeit der Begriffsbildung und er sei das Vermogen des 
Urteilens, zu yereinigen. Dies yersuchen die Logiker zuweilen 
in der Weise, daB sie sich bemiihen, nachzuweisen, jeder 
Begriff setze ein Urteil voraus. Es leuchtet aber ein, daB man 
mit demselben oder mit hbherem Recht behaupten konnte, 
jedes Urteil setze Begriffe voraus. Ein solches Verfahren 
fiihrt kaum zum Ziel.

Dagegen kann man allerdings konstatieren, daB bei der 
Begriffsbildung keine anderen psychischen Funktionen in An- 
spruch genommen werden ais bei der Urteilsbildung. Dies 
entgeht bloB demjenigen leicht, welcher ais das Wesentliche des 
Urteilens die durch den sprachlichen Ausdruck geforderte Suk- 
zession von Subjekt und Pradikat (eventuell auch von noch 
weiteren Satzteilen) betrachtet. Aber man hat schon vor lan- 
gerer Zeit mit Recht darauf hingewiesen, daB der Sukzession 
der Wórter, die Subjekt und Pradikat bezeichnen, gar keine 
Sukzession der Vorstellungen zu entsprechen braucht (sofern 
die Bedeutung von Subjekt und Pradikat in V o r s t e l l u n g e n  
erfaBt wird). Man hat sogar ganz allgemein behauptet, bei 
jedem Urteil sei die Pradikatsvorstellung schon in der Sub- 
jektsvorstellung enthalten. Das scheint freilich auch zuviel ge- 
sagt zu sein. Wir móchten bloB betonen, daB die Art, wie die 
Bedeutung des Subjektswortes und die Bedeutung des Pradi- 
katswortes, wie iiberhaupt die fur das Urteil notwendigen 
Inhalte im BewuBtsein zusammenkommen, fur das Wesen des 
Urteils ganzlich gleichgiiltig ist. Ob dieselben in einer Wahr- 
nehmung oder in einer Erinnerungs- oder in einer Phantasie- 
vorstellung auf einmal uns geliefert werden, so daB hochstens 
die Wanderung der Aufmerksamkeit eine Sukzession im Her- 
vortreten der einzelnen Bestandteile bedingt, ob die Bedeutung 
der einzelnen Satzteile erst mit den bezeichnenden Wortem 
die Bedeutung des einen Satzteils durch die des anderen, re- 
produziert wird, so daB das Urteil sozusagen erst mit dem 
Aussprechen entsteht1), ob auf irgend eine andere Weise die *)

*) Interessant ist die Schilderung dieses Prozesses durch einen Nicht- 
Fach-Psychologen, dem wir aber gewifi ein richtiges Urteil dariiber zutrauen 
diirfen, namlich durch den Dichter Heinrich v. K leist, woriiber naheres bei 
Rotteken: Heinrich v. Kleist. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig, 1907. S. 48 f_
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Satzinhialte sukzessiv uns gegeben werden, stets bleibt doch das 
Urteil ein Urteil. Der Urteilscharakter wird auch dadurch nicht 
verandert, daB das eine Urteil durch sprachliche Bezeichnun- 
gen, das andere durch Gebarden oder sonstwie durch beson- 
dere Zeichen dem Verstandnis eines Nebengeschopfes ver- 
mittelt wird, wahrend ein Drittes unausgesprochen, ohne irgend 
welche begleitenden Zeichen im BewuBtsein eines Individuums 
sich vollzieht.

Worin besteht also dieser Charakter, der in all den ge- 
mannten Modifikationen derselbe bleibt?. Unsere Antwort 
lautet: In dem Erfassen von Beziehungen zwischen den Urteils- 
gliedem. Alles Urteilen ist fiir uns ein Erlebnis des Beziehungs- 
bewuBtseins. Und worin besteht das Erfassen von Begriffen ? 
Offenbar auch in nichts anderem ais in Erlebnissen des Be- 
ziehungsbewuBtseins. Wir haben ja gesehen, in welchem Zu- 
sammenhang die Abstraktion mit dem Identitats- und Ein- 
heitsbewuBtsein steht. Begriffe aber sind nichts anderes ais 
Abstraktionsprodukte. Es besteht gar kein scharfer Gegensatz 
zwischen der Allgemeinvorstellung und dem Begriff. Aus den 
partiellen Ubereinstimmungen, die zwischen unsern BewuBt- 
seinsinhalten bestehen, entwickeln sich mit Notwendigkeit die 
Abstraktionsprodukte, wie wir dies friiher dargelegt haben. 
Diese Abstraktionsprodukte erscheinen uns zunachst ais sehr 
konkrete Dinge. Die mit sich identischen, in voller sinnlicher 
Frische vor uns stehenden Gegenstande kónnten —  darauf 
sei hier nochmals hingewiesen —  nicht von uns erfaBt wer
den, wenn wir nicht die Fahigkeit der Abstraktion besaBen. 
Worin besteht der Unterschied zwischen ihnen und denArten, 
Gattungen oder noch hoheren Allgemeinbegriffen ? Offenbar 
nur auf der zunehmenden Unanschaulichkeit. Wir nennen 
namlich anschaulich jeden BewuBtseinsinhalt, worin die 
S i n n e s q u a l i t a t e n  in Verbindung mit den von ihnen ge- 
tragenen Erlebnissen des BeziehungsbewuBtseins hervortreten. 
Sowie von den Sinnesąualitaten abstrahiert wird, entsteht ein 
unanschaulicher BewuBtseinsinhalt. So ist z. B. dieses be- 
stimmte Rot vor mir anschaulich. Es bleibt anschaulich, wenn 
ich auch abstrahiere von der Form dieser roten Flachę, von 
dem Ort im Raum, wo sie sich befindet, von ihrer Umge- 
bung usw. Aber es wird sofort unanschaulich, wenn ich aus 
dieser speziellen Nuance des Rot nur das hervortreten lasse, 
worin sie iibereinstimmt mit allen moglichen anderen Rot- 
nuancen. Ein Rot, das nicht dieses oder jenes bestimmte Rot
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ist, ein allgemeines Rot ist bereits et was Unanschauliches. 
So ist bereits jede Spezies (die nachsthbhere Allgemeinheit 
nach dem Individuum), sofern sie Exemplare mit verschie- 
denen sinnlichen Eigenschaften einschlieBt, etwas Unanschau
liches. Aber auch wenn bei einem Individuum von den sinn
lichen Qualitaten abstrahiert wird, entsteht sofort ein 
unanschaulicher BewuBtseinsinhalt. So ist z. B. dieser ganz 
einzige Punkt im Raum, den ich erfassen kann ohne eine 
bestimmte Farbę oder einen bestimmten Ton oder sonst eine 
sinnliche Bestimmtheit mitzuerfassen, den ich also „unter Ab- 
straktion von sinnlichen Qualitaten“ im BewuBtsein hervor- 
heben kann, ein u n a n s c h a u l i c h e s  I n d i v i d u u m .

Wenn man also zwischen Begriffen und andem abstrakten 
BewuBtseinsinhalten einen Unterschied machen will, so kann 
man sagen, Begriffe seien unanschauliche Abstraktionen. Das 
Denken definieren wir dann ais das unanschauliche Erfassen 
von Beziehungen. Dabei muB aber bemerkt werden, dali das 
Erfassen von Beziehungen fiir sich genommen immer unan- 
schaulich ist. Wenn wir das Denken in besonderem Sinn 
ein unanschauliches Erfassen von Beziehungen nennen, so 
soli das nur heiBen, daB auch das Ganze aus den Beziehungs- 
gliedern und der dazwischen erfaBten Beziehung beim Denken 
etwas Unanschauliches, beim Vorstellen dagegen etwas An- 
schauliches ist.

Nun erhebt sich die Frage: Sind nur die Beziehungsglieder 
(nach unserer Terminologie die P r o d u k t i o n s m o t i v e  fiir 
die Erzeugung der Beziehungsauffassung) beim Denken andere 
ais beim Vorstellen oder werden auch andere Beziehungen im 
Denken erfafit? Auf diese Frage antworten wir mit Nein, 
was allerdings naherer Rechtfertigung bedarf.

Die Beziehungen, die am haufigsten im Denken erfaBt 
werden, sind diejenigen der Gleichheit (a-)-b =  b-j-a), der Ver- 
schiedenheit > . b), der Ahnlichkeit ( / \  A B C ^ »  A  A 'B 'C ') , 
des Teils zum Ganzen oder des Ganzen zum Teil (4 =  2 - j -  2; 
4 = 2 X 2 ;  2 =  Va usw-)j ^es Dings zur Eigenschaft (dieser 
Baum ist griin), des Dings zum Zustand (dieser Baum verdorrt), 
ferner raumliche und zeitliche Beziehungen (Italien liegt siid- 
lich der Alpen, der dreiBigjahrige Krieg begann im Jahr 1618). 
Von all diesen Beziehungen diirfte wohl unmittelbar ein- 
leuchten, daB sie keine anderen sind ais diejenigen, die wir 
in der Psychologie das Raum-, Zeit-, Vergleichs- und Einheits- 
bewuBtseins kennen gelernt haben.
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Auch was die Kausałauffassung anlangt, die im wissen- 
schaftlichen Denken eine so wichtige Rolle spielt, so bedarf 
es keines langen Nachweises, daB sie zu Bestandteilen haupt- 
sachlich die Ding- und die Veranderungsauffassung hat, dereń 
Zugehorigkeit zum EinheitsbewuBtsein friiher ausdriicklich her- 
vorgehoben wurde. Was die Notwendigkeit anlangt, die bei 
der Behandlung der Kausałauffassung manchem Logiker so 
viel Kopfzerbrechen verursacht, so wird weiterhin noch die 
Rede davon sein.

Ais eigentliche Schwierigkeiten stelłen sich dem Versuch 
einer Gleichstellung des Denkens mit den friiher behandelten 
Akten der Beziehungsauffassung vor allem entgegen die Tat- 
sachen der Negation, des Widerspruchs, der Richtigkeit und 
Falschheit, der Wahrheit und des Irrtums, der Móglichkeit 
und Notwendigkeit sowie des Zusammenhangs von Grund und 
Folgę, die nur fur das Denken zu gelten scheinen. Miissen 
wir nicht annehmen, daB hier ganz andere Beziehungen vor- 
liegen ais diejenigen, die auch in der Vorstellung erfaBt wer- 
den kónnen? Wir behaupten: Nein und wollen den Versuch 
rnachen, zu zeigen, wie all die genannten Verhaltnisse sich auf 
Tatsachen des Vergleichs- und EinheitsbewuBtseins zuriick- 
fiihren lassen.

Die Negation betrachten wir vor allen Dingen nur fiir 
einen besonderen sprachlichen Ausdruck des Verschiedenheits- 
bewuBtseins: Statt „Anders ais Rot“ , „Verschieden von Rot“ 
kann man eben auch sagen „Nicht-Rot“ . Darin liegt zunachst 
gar nichts besonders Merkwiirdiges, nicht das geringste 
Problem. Eine gewisse Schwierigkeit ergibt sich erst, wenn wir 
einen verneinenden Satz unter diesem Gesichtspunkt zu inter- 
pretieren versuchen wie z. B. den Satz: Der Baum ist nicht griin. 
Soli das nur heiBen: Der Baum ist verschieden von Griin? 
Eine solche Behauptung ware doch hochst zwecklos. DaB 
das Wort Baum und das Wort Griin etwas Verschiedenes be- 
zeichnen, das gilt fiir den Fali, daB der Baum griin ist, ebenso 
wie fiir den Fali, daB er gelb ist. Wir meinen aber doch mit den 
Satz „der Baum ist nicht griin" eine andere Tatsache ais die- 
jenige, die auch vorliegt, wenn der Baum griin ist. Es scheint 
also mit der Interpretation der Negation ais des bloBen Aus- 
drucks fiir ein VerschiedenheitsbewuBtsein doch nichts zu 
sein. Zu diesem Resultat muB jeder kommen, der nur an die 
Móglichkeit von Gleichheits- oder Verschiedenheitsbeziehungen 
zwischen den einzelnen Satzgliedem denkt. Aber es gibt auch
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eine Gleichheit und Verschiedenheit von Beziehungen. Es 
kann insbesondere die zwischen Subjekt und Pradikat erfaBte 
Beziehung mit derjenigen Beziehung verglichen werden, welche 
die Kopula bezeichnet. Der Satz: „Dieser Baum ist nicht 
griin“ , bedeutet hiernach nichts anderes ais: Die Beziehung 
(von Ding und Eigenschaft), welche mir durch die Wahrneh- 
mung dieses Baumes vermittelt wird, ist v e r s c h i e d e n  von 
derjenigen, die beim Verstandnis des Satzes „dieser Baum ist 
griin“ gedacht wird.

Zur Verschiedenheit der „erfaBten" und der im Satz 
„gedachten“ Beziehung bedarf es gar nicht eines vom Ver- 
standnis des Satzes abgesonderten Wahrnehmungs- oder son- 
stigen Aktes. Ein Satz kann in sich selbst Veranlassung bieten, 
daB zwischen Subjekt und Pradikat eine andere Beziehung 
erfaBt wird ais infolge des Verstandnisses der Kopula gedacht 
werden muB. Es ist der Unterschied eines p r o d u z i e r t e n  
und eines r e p r o d u z i e r t e n  Erlebnisses des Beziehungsbe- 
wuBtseins, der dabei hervortritt. So werde ich beim Anhoren 
des Satzes: Der Kreis ist ein Viereck zur Produktion des 
VerschiedenheitsbewuBtseins veranlaBt, wozu das Verstandnis 
der Worter Kreis und Viereck Veranlassung gibt, und auBer- 
dem wird mir durch die Kopula auf reproduktivem W eg ein 
GleichheitsbewuBtsein vermittelt. Die Verschiedenheit der re
produzierten und der produzierten Beziehungsauffassung kann 
ich mir zum BewuBtsein bringen durch den Satz: Der Kreis 
ist kein Viereck. Tue ich dies nicht, so bedingt die Einheit 
des Satzes einen Widerstreit der verschiedenen Beziehungs- 
erlebnisse, dereń Ineinssetzung ebenso unmoglich ist, wie es 
nicht gelingt, an derselben Stelle des Sehfelds gleichzeitig 
Rot und Grim zu sehen.

Das Widerspruchserlebnis ergibt sich sonach nur aus der 
Veranlassung, eine merkliche Verschiedenheit ais Gleichheit 
aufzufassen oder das Verschiedene, dessen Verschiedenheit 
hervortritt, zu identifizieren. Diese Veranlassung kommt im 
Vorstellungsleben allerdings nicht so haufig vor wie im 
Denken. Aber daB sie in jenem gar nicht eintrete, kann man 
kaum behaupten. Man versuche nur einmal, irgend einen 
anschaulich gegebenen Gegenstand der Wahmehmung durch 
einen andem an eben diesen Ort hinphantasierten zu ersetzen, 
so wird man ganz dasselbe eigentumliche Widerspruchser
lebnis konstatieren kónnen wie beim Verstehen widerspruchs- 
voller Behauptungen.
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Die Richtigkeit ist nichts anderes, ais das Fehlen des 
Widerspruchs. Wenn ich das BewuBtsein habe, daB durch 
das Verstehen von Subjekt und Pradikat eines Satzes dieselbe 
Beziehungsauffassung „produziert" wird, zu dereń R e p r o -  
d u k t i o n  die Kopula Veranlassung gibt, so erlebe ich das, 
was man „Evidenz“ nennt. Dieselbe braucht nicht bei jedem 
Urteil hervorzutreten. Denn bei vielen Urteilen begniigen wir 
uns damit, das BeziehungsbewuBtsein reproduktiv anregen zu 
lassen, anstatt „selbst zu denken", d. h. auf Grund dessen, was 
wir unter den verschiedenen Wórtern verstehen, Produktionen 
des BeziehungsbewuBtseins zu vollziehen und danach die 
Richtigkeit des Gesagten zu beurteilen. Darauf beruht die 
Fiille der Widerspriiche, die sich in unser Denken ein- 
schleichen. Die Tatsache, daB durch das Anhoren von Urteilen 
anderer (oder durch das Lesen) Akte des BeziehungsbewuBt
seins uns reproduktiv vermittelt werden, bedeutet eine un- 
geheure Erleichterung aber auch eine groBe Gefahr fur unser 
geistiges Leben. Die Forderung der bestandigen Kritik, des 
bestandigen Selbst-priifens hat daher eine gute Berechtigung.

Ein Urteil, welches in der Weise gepriift ist, daB man 
sich durch Vergegenwartigung der Bedeutung der einzelnen 
Urteilsglieder zur Produktion des BeziehungsbewuBtseins hat 
bestimmen lassen, und welches dabei das BewuBtsein der Evi- 
denz hervorgerufen hat, heiBt also ein r i c h t i g e s  Urteil. Ein 
solches richtiges Urteil stellt auch der SchluBsatz einer rich- 
tigen Folgerung dar, bei welcher wir aus den Vordersatzen die 
Beziehunjg entnommen haben, die am Ende ausgesprochen 
wird. Aber ein richtiges Urteil ist noch kein wahres Urteil.

Um die W a h r h e i t  von Urteilen zu priifen, darf man 
sich nicht damit zufrieden geben, diejenigen Beziehungen zu 
erfassen, welche durch die herkómmlichen Bedeutungen der 
Satzworter gefordert werden, sondern man muB diese letzteren 
Bedeutungen der Priifung unterziehen. Der Fortschritt der 
Wissenschaft vollzieht sich dadurch, daB die Begriffe immer 
besser den Gegenstanden angepaBt werden, so daB die Be
ziehungen zwischen den Begriffen auch den Beziehungen zwi- 
schen den Gegenstanden entsprechen. Wahr ist ein Urteil, 
wenn es nicht nur jetzt keinen Widerspruch einschlieBt, wenn 
vielmehr auch keine kiinftige Erfahrung zum Erfassen von 
Beziehungen Veranlassung geben kann, die mit den durch 
das Urteil bezeichneten in Widerspruch zu geraten vermógen. 
Wahrheit ist ein fiir allemal gesicherte Widerspruchslosigkeit.
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M o g l i c h  ist ein Urteil, wenn es noch keinen Wider- 
spruch einschlieBt lediglich deshalb, weil diejenigen Erfah- 
rungen noch nicht vorliegen, denen gegeniiber es seine Wahr- 
heit zu erweisen hat.

Ais n o t w e n d i g  bezeichnen wir ein Urteil, dessen Ne- 
gation einen Widerspruch einschlieBen wiirde. Notwendig ist 
somit jede erfaBte Beziehung, dereń Auffassung ais Pro- 
duktionseffekt aus dem klaren und deutlichen BewuBtsein der 
Beziehungsglieder hervorgeht; denn die Negation jeder der- 
artigen Beziehung wiirde einen- Widerspruch ergeben. Hieraus 
erklart sich zur Geniige auch die Notwendigkeit der Kausal- 
auffassung.

Was endlich das Verhaltnis von G r u n d  und F o l g ę  an- 
langt, so steht dasselbe ebenfalls in einer leicht erkennbaren 
Beziehung zum Verhaltnis des Widerspruchs. Ais Grund fur 
ein Urteil bezeichnen wir namlich alles das, wodurch das Er- 
fassen der Beziehung herbeigefiihrt wird, die in dem betreffen- 
den Urteil zur Darstellung kommt. Auf die Frage z. B., warurn 
man behaupte, daB der Stein zur Erde fallt, kann man ant- 
worten, entweder: Man habe es beobachtet; oder: Alle schweren 
Korper fielen zur Erde; oder: Ein anderer habe es uns gesagt. 
Stets besteht, wie man hieraus sieht, die Angabe des Grundes 
in dem Hinweis auf etwas, wodurch wir zum Erfassen der Be
ziehung veranla6t werden, von der wir im Urteil sprechen. 
Ein gewisses Problem liegt nur, wenn der Grund in einem 
allgemeinan und die Folgę in einem spezielleren Tatbestand 
besteht, in der Frage wie diejenige Beziehung, welche dem 
spezielleren Tatbestand entspricht, in dem allgemeineren be- 
reits erfaBt sein kann. Das Verhaltnis des Besonderen zum 
Allgemeinen ist ja iiberhaupt auch eine Beziehung, die wir 
bisher gar nicht beriicksichtigt haben. Wenn ich z. B. diesen 
bestimmten Baum einen Baum oder ein Gewachs nenne, 
so erfasse ich doch einen zwischen diesem Baum und der 
Bedeutung des Wortes Baum oder Gewachs bestehenden Zu- 
sammenhang, welcher wedcr mit demjenigen des Teils zum 
Ganzen noch mit irgend einem der oben aufgefiihrten Ver- 
haltnisse zusammenfallt. Wird damit nicht unsere ganze bis- 
herige Argumentation liber den Haufen geworfen?

Keineswegs. Zunachst muB man namlich bedenken, daB 
auch dann, wenn die Beziehung des Allgemeinen zum Beson
deren mit keinem der in der Psychologie des Beziehungsbe- 
wuBtseins friiher beriicksichtigten Yerhaltnisse zusammenge-
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bracht werden kónnte, daB auch dann nicht ohne weiteres be- 
bauptet werden diirfte, das Denken vermoge andere Bezie
hungen zu erfassen ais die Vorstellung. Die Beziehung des 
Allgemeinen zum Besondem wird ja auch in der Vorstellung 
schon erfaBt, wie jede anschauliche Allgemeinvorstellung 
(z. B. einer Spezies, dereń Exemplare sich nicht in den Sinnes- 
qualitaten unterscheiden), die wir aus einem individuellen Vor- 
stellungserlebnis herausheben, zur Geniige beweist. Im iibrigen 
aber bildet die Beziehung des Allgemeinen zum Besondem nur 
eine besondere Form des Einheitszusammenhangs, von dem 
in der Psychologie des EinheitsbewuBtseins die Rede war. 
DaB im Besonderen das Allgemeine mitgedacht wird, ist in 
der Tat aus den Gesetzen der Abstraktion durchaus erklarlich. 
DaB die fiir das Allgemeine erfaBten Beziehungen auch fur 
das Besondere damit bereits erfaBt sein konnen, sobald der 
Zusammenhang des letzteren mit dem ersteren uns zum Be- 
wuBtsein kommt, das laBt sich, allerdings nicht ganz so leicht, 
aus der Psychologie der Abstraktionsprodukte ebenfalls er- 
klaren.

Wir sehen also keine Veranlassung, mehr Art en des Be- 
ziehungsbewuBtseins anzunehmen ais die oben aufgefuhrten 
und wir bleiben dabei, daB im Denken keine anderen Beziehun
gen erfaBt werden ais in der Vorstellung auch erfaBt werden 
konnen. Das Denken unterscheidet sich also von dem Vor- 
stellen nur durch seine Unanschaulichkeit, die mit der zu- 
nehmenden Allgemeinheit im GroBen und Ganzen Hand in 
Hand geht. DaB durch das Denken ein viel reicheres Netz 
von Beziehungen gesponnen wird ais durch die Vorstellung, 
erklart sich aus der Unbegrenztheit der Abstraktion, sobald 
das Gebiet des Anschaulichen einmal iiberschritten ist.

Bei der Bedeutung der Aufmerksamkeit fiir das Ent- 
stehen des BeziehungsbewuBtseins, insbesondere fiir die Ab
straktion und fiir das Erfassen von Beziehungen zwischen. 
Abstraktionsprodukten verstehen wir jetzt zunachst die Ab- 
hangigkeit des Denkens von der Aufmerksamkeit, des Ver- 
standes von den Aufmerksamkeitsdispositionen. Wir diirfen 
geradezu behaupten, daB die letzteren die wichtigsten Be- 
stimmungsgriinde der Intelligenz seien, die einem Individuum 
angeboren ist. AuBerdem kommt aber zur Konstitution der 
Intelligenz auch in Betracht die Giite des „angeborenen" Ge- 
dachtnisses und die Dispositionen zu den Erlebnissen des 
BeziehungsbewuBtseins, sofern beziiglich dieser letzteren in-
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dividuelle Unterschiede iiberhaupt existieren, die nicht ełnfach 
auf die Verschiedenheit der Aufmerksamkeitsdispositionen und 
des Gedachtnisses sich zuriickfiihren lassen.

Was die sogenannten Intelligenzmessungen oder Intelli- 
genzpriifungenx) anlangt, die in den letzten Jahren da und dort 
in Angriff genommen worden sind, so liegt ihnen bei den ver- 
schiedenen Forschern ein recht verschiedenes Prinzip zugrunde. 
Bald sucht man ein Symptom zu finden, das in irgend einem 
unbekannten Zusammenhang mit der Intelligenz stehend, er- 
fahrungsgemaB stets in verschiedenem Grad hervortritt, wenn 
verschiedene Hóhe der Intelligenz (die zur „Aichung" des 
IntelligenzmaBes zunachst natiirlich anderweitig gemessen wer- 
den muB) vorhanden ist. Ein solches in die Augen fallendes 
Symptom, dessen Veranderungen nur einmal auf einer „In- 
telligenzskala" markiert zu werden brauchten, damit man dann 
unter Benutzung dieser Skala durch Beobachtung, wie sich 
das betreffende Symptom bei dem einen oder andern Indivi- 
duum verhalt, jedem seine Intelligenz sozusagen vom Gesicht 
ablesen konne —  ein solches Symptom ist bisher nicht ent- 
deckt worden und wird auch in Zukunft kaum entdeckt werden.

Ein zweites Verfahren, das man bei den Intelligenzprii- 
fungen einschlagen kann, besteht darin, daB man den Verstand 
nach seinen Leistungen beurteilt. Aber dieses Verfahren wird 
dadurch beeintrachtigt, daB die intellektuellen Leistungen nicht 
nur von der angeborenen, sondem auch von der erworbenen 
Intelligenz abhangig sind, daB mangelnde Begabung durch 
gróBeren FleiB ersetzt werden kann, kurz, daB es sich fast 
ais undurchfiihrbar erweist, bei solchen Priifungen verschie- 
dener Individuen alle iibrigen Bedingungen gleich zu ge- 
stalten, so daB nur die Verschiedenheit der angeborenen In
telligenz in den Leistungen zum Vorschein kommt. Zum t)ber- 
fluB zeigt sich dann auch noch groBe Unsicherheit in der 
Beurteilung der Intelligenzleistungen. So ist es denn kein 
Wunder, daB nach diesem Verfahren die allergróBten Fehler 
gemacht worden sind, daB die begabtesten Menschen zuweilen

ł) Genaueres hieriiber bei E. Meumann: Intelligenzpriifungen an Kindern 
der Volksschule. Die experimentelle Padagogik, i .  Bd. (1905), S. 35 ff. 
J . Winteler: Experimentelle Beitrage zu einer Begabungslehre. (Dissertation, 
Ziirich 1905). F . Krueger und C. Spearman: Die Korrelation zwischen ver- 
schiedenen geistigen Leistungsfahigkeiten. Zeitschrift fiir Psychologie, Bd. 44 
(1906), S. 50.
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von ihren Lehrern fur Dummkópfe und viele mittelmaBige 
Geister fiir Genies gehalten wurden. Eine Verbesserung dieses 
,Verfahrens besteht darin, daB man Denktatigkeiten ausfindig 
macht, die Gradunterschłede in der Giite der Leistungen deut- 
lich hervortreten lassen, und bei denen Unterschiede vorheriger 
Einiibung moglichst ausgeschlossen sind. Hierher gehort z. B. 
diejenige Intelligenzpriifung, bei der gleichaltrigen Individuen 
ein Text vorgelegt wird, in welchem Worter und Wortverbin- 
dungen weggelassen (die Stellen, wo sie hingehoren, nur durch 
Striche angedeutet) sind, die nun von jedem Individuum so 
schnell und so richtig ais moglich erganzt werden mussen.1) 
Noch einfacher und deshalb vielleicht zweckmaBiger ist die 
Methode der Intelligenzpriifung, die in der Ausfiihrung von 
Reproduktionsversuchen besteht. Es werden dabei einer Anzahl 
von Individuen Worter zugerufen, auf welche sie jeweils ein 
Wort, an welches sie das zugerufene erinnert, zu reproduzieren 
und niederzuschreiben haben. Die Zahl der Auslassungen, die 
bei einem nicht zu langsamen Tempo im Zurufen der Worter 
fiir jedes Individuum sich ergibt, sowie die Qualitat der Re- 
produktionen, die durchschnittlich von jedem geliefert werden, 
eignet sich, wie man gefunden hat, ganz gut zum MaB fiir die 
Giite der Intelligenz. Immerhin sind in solchen Versuchen 
noch reichliche Fehlerąuellen enthalten.

Somit erweist sich ein drittes Verfahren keineswegs ais 
iiberflussig, bei welchem zunachst durch genaue Analyse des 
Wesens der Intelligenz diejenigen Teildispositionen genau fest- 
gestellt werden, aus denen der Verstand sich zusammensetzt. 
Dabei handelt es sich natiirlich nicht bloB darum, zu konsta- 
tieren, daB und inwiefern etwa die Aufmerksamkeit wichtig 
sei fiir das Denken, sondern es ist vor allem notwendig, zu 
untersuchen, welche Kombination von Teildispositionen der 
Aufmerksamkeit wie Reizbarkeit, Ausdauer (das Gegenteil von 
Ermiidbarkeit), Adaptations-, Konzentrations- undDistributions- 
fahigkeit (das Gegenteil von Verwirrbarkeit und Ablenkbar- 
keit) fiir die Hóhe der Intelligenz vorteilhaft ist, eventuell ob 
verschiedene Kombinationen verschiedene gleich wertvolle Ge- 
staltungen der Intelligenz ergeben. In derselben Weise mussen 
dann auch die Teildispositionen des Gedachtnisses (unter Um- i)

i) Genaueres hieriiber bei Ebbinghaus: tJber eine neue Methode zur 
Priifung geistiger Fahigkeiten und ihre Anwendung. Zeitschiift fiir Psychologie, 
Bd. X III, S. 401 ff.
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standen auch die des BeziehungsbewuBtseins) behandelt wer- 
den. Dann gilt es diejenigen Funktionen zu ermitteln, dereń 
Unterschiede das beste MaB fur die Beschaffenheit jeder Teil- 
disposition abgeben. An diesen Funktionen miissen alle ein- 
zelnen Teildispositionen gepriift werden. Erst so gelangt man 
zu einer wirklich griindlichen Bestimmung des MaBes von 
Intelligenz, iiber welches ein Individuum von Haus aus verfiigt. 
Zur Ausarbeitung einer solchen Methode sind vorlaufig aller- 
dings nur die ersten Anfange gemacht.

Wichtiger iibrigens ais derartige Bestimmungen der an- 
geborenen Intelligenz sind fiir die Padagogik die Verfahrungs- 
weisen, durch welche der Verstand v e r b e s s e r t  werden kann. 
Wir miissen aber auch dabei wieder zwischen der Verbesserung 
des „angeborenen“ Verstandes und zwischen der Verbesserung 
des erworbenen verstandesmaBigen Wissens unterscheiden. 
Wer viele Gedanken anderer in sich aufgenommen hat, wer 
sie iibersichtlich geordnet und leicht reproduzierbar mit sich 
herumtragt, der besitzt zweifellos hohere Intelligenz ais der 
Ungebildete. Er ist dadurch nicht nur wissender, sondern 
auch kliiger geworden ais derjenige, der zeitlebens nur seine 
eigenen Gedanken kennen gelernt hat. Aber der Fortschritt 
der Klugheit (wie wir den „angeborenen", wenn auch ver- 
besserungsfahigen Verstand einmal nennen wollen) bleibt weit 
zuriick hinter dem Zuwachs verstandesmaBigen Wissens, um 
so weiter, je mehr das letztere nur gedachtnismaBig ange- 
eignet, nicht selbst durchgedacht wird. Dabei ist nicht etwa 
von unverstandenem Gedachtnisstoff die Rede, der in allzu- 
groBen Mengen aufgenommen, den Verstand geradezu tot- 
schlagen kann.

Wenn die zwar verstandenen, aber nicht selbst nachge- 
dachten Gedanken, die wir in unser Gedachtnis aufnehmen, 
die Klugheit bilden konnen, so geschieht das zunachst durch 
die Verbesserung des Gedachtnisses, des angeborenen sowohl 
ais des erworbenen. Das letztere kommt hauptsachlich insofern 
in Betracht, ais eine gróBere Fiille von Begriffen, die zu un- 
serm Wissen gehoren, natiirlich auch mehr Veranlassung zum 
Erfassen von Beziehungen, mehr Produktionsmotive in sich 
schlieBen und dadurch mehr Gelegenheit zur t)bung des Ver- 
standes geben. Im iibrigen ist es freilich auch eine reine 
Fiktion, anzunehmen, daB Gedanken in grbBerer Menge ver-  
s t a n d e n  und a n g e e i g n e t  werden konnten, ohne nachge- 
dacht zu werden. Allerdings ist Nachdenken immer noch
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nicht das Gleiche wie Selbst-Finden. Aber eine Ubung des 
Verstandes findet immerhin auch beim Nachdenken statt.

Die Aneignung fremder, verstandener Gedanken wirkt 
weiter giinstig ein auf die Fahigkeit der Abstraktion, sobald 
die betreffenden Gedanken in s y s t e m a t i s c h e r  O r d n u n g  
sich im Geist konsolidieren. „In systematischer Ordnung", 
idas heiBt nichts anderes ais unter Hervorhebung der Ver- 
haltnisse von Gleichordnung, Unterordnung und Uberordnung, 
die sich aus dem gleichen oder verschiedenen Grad von All- 
gemeinheit ergeben. Es ist ja verstandlich, daB die verschie- 
denen Abstraktionsprodukte einander klaren und verdeutlichen 
mussen, wenn sie so beschaffen sind, daB durch ihre Zu- 
sammensetzung das Ganze des BewuBtseinsinhalts wieder ent- 
steht, aus dem sie gewonnen worden sind. Man darf sogar be- 
haupten, daB die hóheren Grade der Abstraktion ohne solche 
gegenseitige Unterstiitzung der Abstraktionsprodukte gar nicht 
erreichbar waren. Wer wiirde z. B. nur verstehen, was die 
Qualitat einer Empfindung ist, wenn der Qualitiit nicht die 
Intensitat erganzend und verdeutlichend an die Seite ge- 
stellt wiirde. Oder wer versteht —  um ein bedeutsameres 
Beispiel zu wiihlen —  das Wesen der Materie ohne ein Ver- 
standnis von den Abstraktionen der Psychologen zu besitzen. 
Man kann es immer wieder beobachten, daB begabte Menschen 
dem unvernunftigsten Materialismus huldigen, einfach des- 
halb, weil das Abstraktionsprodukt „Materie" in ihren ICópfen 
keinen Widerhalt findet in dem Abstraktionsprodukt „BewuBt- 
seinsvorgang . Und ahnliche Beispiele lieBen sich noch haufen.

Wir behaupten also, daB durch Aneignung fremder ver- 
standener Gedanken, die sich in systematischer Ordnung in 
unserm Geist konsolidieren, eine gegenseitige Hervorhebung 
und Unterstiitzung der Abstraktionsprodukte, der Begriffe er- 
reicht und daB dadurch die Abstraktionstiitigkeit verbessert 
und erleichtert wird. Wir haben friiher schon ein Mittel her- 
vorgehoben, durch welches die Abstraktion giinstig beein- 
fluBt werden kann. Dieses Mittel bestand in der scharfen 
Herausarbeitung aller einzelnen Bestandteile von komplexen 
BewuBtseinsinhalten, in dem, was man gewóhnlich Analyse 
oder Zergliederung nennt. Auch solche Analyse wird herbei- 
gefiihrt durch reiches geordnetes Wissen iiber alle moglichen 
Gegenstande. Abstraktion ist iiberhaupt nichts anderes ais 
das Hervortreten von Abstraktionsprodukten. Wer diese Ab
straktionsprodukte in dem Yerstandnis aller moglichen Be-
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griffe zu seiner Verfugung hat, der besitzt eben in hóchstem 
Mafie die Fahigkeit der Abstraktion.

Schliefilich bedeutet die Aneignung fremder Gedanken, 
sofern dieselben in sprachliche Form eingekleidet sind, auch 
einen Zuwachs an Sprachreichtum und Sprachgewandtheit und 
die Bedeutung dieser fur den Verstand ist nicht zu unter- 
schatzen. Man behauptet zuweilen sogar, Denken ohneSprechen 
sei unmóglich. Diese Behauptung ist durch eine Reihe psycho- 
logischer Untersuchungen ais unrichtig nachgewiesen worden. 
Man hat festgestellt, dafi es ein sprachloses Denken, ein Denken, 
das somit aller anschaulichen Bestandteile ermangeln kann, 
sicherlich gibt. Wir haben dabei blofi noch das Bewufitsein, 
zu wissen, was wir meinen. Eine weitere psychologische Be- 
schreibung ist von diesem reinen unanschaulichen Beziehungs- 
bewufitsein nicht mehr zu geben.

Aber wenn das Sprechen fur das Denken auch nicht 
unentbehrlich ist, so ist es doch sehr nutzlich. Es ware sehr 
armlich bestellt um unsere Abstraktion und damit um unser 
Denken, wenn die schwer unterscheidbaren Abstraktionspro- 
dukte nicht durch leicht auseinanderzuhaltende Namen ein- 
ander besser gegeniibergestellt werden konnten, wenn die 
Worter nicht beąueme Reproduktions- oder auch Beachtungs- 
motive waren, durch welche wir unsere Abstraktionsprodukte 
entweder iiberhaupt herbeirufen oder innerhalb eines gege- 
benen Ganzen beąuem herausheben konnten. Waren wir erst 
einmal so weit, dafi alles Verschiedene verschieden —  und 
zwar mit leicht auseinanderzuhaltenden Namen —  benannt 
wiirde, so stiinde es wesentlich besser um unser Denken. Wir 
erkennen deshalb in vollem Mafie den Wert einer guten sprach- 
lichen Bildung fur die Verbesserung des Verstandes an. Unter 
einer guten sprachlichen Bildung verstehen wir aber eine 
solche, bei der nicht moglichst viel Ausdriicke fiir dieselbe 
Sache, moglichst viele Phrasen, sondern fiir alle verschiedenen 
Sachen moglichst bestimmte Bezeichnungen dem Gebildeten 
zur Verfiigung stehen. Wo Aneignung fremder Gedanken 
solchen Gewinn an sprachlicher Bildung bringt, da steht ihre 
Bedeutung fiir die Steigerung der Klugheit wiederum aufier 
Zweifel.

Aber solchen Forderungen stehen nun auch gewisse Nach- 
teile gegeniiber, die bei Aneignung f r e m d e r  Gedanken der Klug
heit erwachsen, selbst wenn diese Gedanken in schbnster syste-
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matischer Ordnung und im besten Sprachgewande, wohlver- 
standen und nachgedacht zu unserm geistigen Besitztum wer- 
den. Der wichtigste von diesen Nachteilen ist die Stórung 
oder gar die vollstandige Verdrangung der Produktionen durch 
Reproduktionen. Es gibt bekanntlich Menschen, die keinen 
eigenen Gedanken mehr finden konnen, weil sie zu belesen 
sind, weil ihnen alles, was bei weniger gebildeten Individuen 
unter Umstanden AnlaB zu einer originellen Denkleistung 
gibt, diejenigen Reproduktionen weckt, die ihr Wissen um 
die Produktionen anderer in einem solchen Fali ermóglicht. 
Wer aber z. B. bei den Begriffen „Ideał und Wirklichkeit“ 
stets in die Schillerschen, bei den Begriffen „Sinnlichkeit und 
Verstand“ stets in die Kantschen Gedankengange gerat, der 
wird uns wenig Neues iiber diese Dinge zu sagen haben.

Nun sind wir natiirlich weit entfemt, den Wert der Ver- 
standesleistungen nur nach ihrer Originalitat zu schatzen. 
Mancher Kopf ist besser daran, wenn ihm bei geeigneter Ge- 
legenheit Schillersche und Kantsche Gedanken einfallen, ais 
wenn er sich allmahlich mit seinen eigenen Produktionen. 
fiillt. Ganz allgemein konnen wir sagen, daB der Wert der 
y erstandesleistungen unabhangig sei von der Art ihrer Ent- 
stehung. Aber wir sprechen hier von der Schadigung derKlug- 
heit, die dadurch herbeigefiihrt wird, daB an Stelle des Fin- 
dens eigener Gedanken Reproduktion der Gedanken anderer 
tritt. Diese Schadigung beruht darauf, daB die Denkfunktionen 
nicht geniigend geiibt werden.

Das beste Mittel fur die Verbesserung der Klugheit ist 
eben doch diejenige Obung, die nur durch das Selbstfinden 
von Gedanken herbeigefiihrt wird. Deshalb bewirkt bloBe 
Rezeptivitat des geistigen Lebens niemals solche Kraftsteige- 
rung, wie sie durch Produktivitat entsteht. Dabei kommt 
iibrigens auBer der bloBen Verstandesiibung noch ein Haupt- 
faktor in Betracht, namlich das Interesse, das durch die Pro- 
duktion eigener Gedanken in ganz anderer Weise angeregt 
wird ais durch die Aneignung der Gedanken anderer. Das 
hangt hauptsachlich mit den Bedingungen der Gefiihlserregung 
zusammen, auf die wir im Folgenden noch naher einzugehen 
haben. Hier mag es geniigen, darauf hinzuweisen, daB der- 
jenige, der erst einmal die Freuden des Selbst-Denkens er- 
faBt hat, jeder Gelegenheit dazu hoheres Interesse entgegen- 
bringt und eben dadurch auch in der Produktion von Gedanken 
wieder giinstig beeinfluBt wird.

D iir r ,  Padagogik. 16
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Am vorteilhaftesten fur die Ausbildung des Verstandes, 
des angeborenen sowohl ais des erworbenen ist es sonach, 
wie wir abschlieBend sagen konnen, wenn Rezeptivitat und 
Produktivitat in ungefahr gleichem MaBe zur Schulung des 
Geistes herangezogen werden, wenn dafiir gesorgt wird, daB 
Ider Zógling klare Begriffe in systematischer Ordnung ais 
festes Besitztum gewinnt, daB jeder komplexe Begriff in seinem 
Aufbau (nach Inhalt und Umfang) vollkommen durchschaut 
ist, daB die Begriffe zur Wirklichkeit in dem richtigen Ver- 
haltnis stehen, daB die Bezeichnungen der Sprache den Diffe- 
renzen der Begriffe aufs genaueste angepaBt sind, daB ein 
dichtes Netz assoziativer Beziehungen alle moglichen Begriffe 
im BewuBtsein zusammenkommen laBt; und wenn auch nicht 
versaumt wird, das Interesse am selbstandigen Denken zu 
wecken, an allmahlich schwieriger zu gestaltenden Aufgaben 
die Kraft des Denkens zu iiben und die Kritik wachzurufen, 
die nicht nur fremde, sondem auch eigene Denkleistungen 
nochmals durchzudenken und so zu priifen bestrebt ist.

H. Die Lehre vom Gemiit.1)
Die Disposition fiir Gefiihlserlebnisse nennen wir das Ge

miit. Zur Bezeichnung derjenigen Anlage, aus welcher die 
Gefiihle der asthetischen und ethischen Billigung heraus- 
wachsen, gebraucht man vielfach den Namen des Ge- 
s c h m a c k e s ,  oder man spricht wohl aiich vom kunstlerischen 
oder sittlichen Ta k t .  Dabei darf man aber nicht glauben, 
daB es andere Gefiihle seien, die bei der asthetischen oder 
ethischen Billigung in Betracht kommen, ais diejenigen, die 
wir etwa dem sinnlich Angenehmen gegeniiber erleben. Ein 
Gefiihl des Gefallens oder der Lust (wir sagen dafiir auch ein 
angenehmes, ein positives Gefiihl) ist qualitativ gleich und 
hochstens intensiv verschieden, mag es nun durch diese oder 
jene Veranlassung hervorgerufen worden sein. Aber es setzt 
natiirlich eine andere Totalanlage voraus, wenn jemand iiber 
'ein wertvolles Gemalde in Entziicken zu geraten vermag, ais 
wenn einem Menschen nur die derbsten sinnlichen Geniisse i)

i) Genaueres hieriiber bei A . Lehmann: Die Hauptgesetze des mensch- 
lichen Gefiihlslebens. Dentsch von Bendixen. (Leipzig 1892). Th. Ziegler: 
Das Gefiihl. (3. Aufl., Leipzig 1899). J. Orth: Gefiihl und Bewufitseinslage. 
(Dissertation, Ziirich 1903.)
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ein Lustgefuhl abgewinnen konnen. Mit Riicksicht auf solche 
Gestaltungen der Totalanlage konnen wir sagen, ein Mensch 
besitze Geschmack und ein anderer nicht. Mit Riicksicht auf 
solche Gestaltungen der Totalanlage gewinnt ubrigens auch 
der Begriff „Gemiit“ eine speziellere Bedeutung. Gemiit im 
engeren Sinn sprechen wir namlich einer Person zu, welche 
durch das BewuBtsein von Zustanden und Erlebnissen des 
Nicht-Ich zu lebhaften Gefiihlsreaktionen veranlaBt wird. Ge- 
miit im weiteren Sinn dagegen besitzt jedes Subjekt bewuBten 
Seelenlebens, sofern es iiberhaupt auf irgend etwas mit Ge- 
fiihlen reagieren kann. In diesem weiteren Sinn soli das Wort 
verstanden werden, wenn wir dieses Kapitel die Lehre vom 
Gemiit nennen.

Ais Gefiihle gelten uns nur die Regungen der Lust und 
Unlust, an denen wir keine weitere qualitative Differenzierung 
zu erkennen vermogen, die uns dagegen allerdings in den 
verschiedensten Starkegraden vorzukommen scheinen. DaB 
das Gefiihl Dauer besitzt und zwar in verschiedenen Fallen 
recht verschiedene Dauer, das wird man ebensowenig be- 
streiten wie die Tatsache der Dauer irgend eines anderen 
physischen und psychischen Geschehens. Ob aber die Dauer 
im Erleben des Gefiihls erfaBt wird, das erscheint uns zweifel- 
haft. Jedenfalls bestreiten wir eine Gefiihlserinnerung, die 
selbst wieder Gefiihl ware. Es kann eine Erinnerungsvor- 
stellung ein Gefiihl hervorrufen. Dann erleben wir ein wirk- 
liches Gefiihl, aber keine Gefiihlserinnerung. Es kann auch 
die Erinnerung an ein Gefiihl auftreten. Dann ist diese Er- 
innerung kein Gefiihl. In der Erinnerung kann man sich auch 
der Dauer eines Gefiihls bewuBt werden. Aber diese Dauer 
wird dabei nicht im unmittełbaren Erleben eines Gefiihls er
faBt. Kurz, es erscheint fraglich, ob das Gefiihl, solange es 
nicht vergegenstandlicht, d. h. Objekt riickschauender Betrach- 
tung geworden ist, das ZeitbewuBtsein oder iiberhaupt irgend 
eine Art des BeziehungsbewuBtseins in sich eingehen laBt. 
W ir sind geneigt, dies in Abrede zu stellen und glauben so 
die eigentiimliche Zustandlichkeit und Subjektivitat des Ge- 
fiihlserlebnisses erklaren zu konnen.

Die wichtigsten Fragen der Gefiihlspsychologie liegen 
aber nicht in der zum UberdruB behandelten Phanomenologie 
der Gefiihle, sondern die wichtigsten Fragen scheinen uns 
zu sein die nach den Bedingungen und Wirkungen der Gefiihle.

|Was zunachst die Frage nach den Bedingungen anlangt,
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so wissen wir ja bereits, daB die Gefiihle Produktionserlebnisse 
sind, fiir dereń Zustandekommen es wichtig ist, daB die Auf- 
merksamkeit sich den Produktionsmotiven zuwendet. Hier 
haben wir nun zunachst zu untersuchen, welches eigentlich 
die Produktionsmotive sind oder sein konnen, die unter giin- 
stigen Umstanden zur Entstehung eines Gefiihls Veranlassung 
geben. Das was wir Produktionsmotive nennen, wird von 
anderen Psychologen ais „psychologische Voraussetzung“ , ais 
„Grundlage“ oder ais „Gegenstand" der Gefiihle bezeichnet, 
und wir wollen von diesen Bezeichnungen ebenfalls gelegent- 
lich Gebrauch machen.

W ir diirfen nun nach dem, was friiher ausfiihrlich dar- 
gelegt worden ist, einfach sagen, daB ais psychologische 
Grundlage der Gefiihle Reprasentanten samtlicher von uns 
unterschiedenen Klassen von Erlebnissen des Gegenstands- 
bewuBtseins fungieren konnen. Wir unterscheiden demgemaB 
die „sinnlichen“ oder „Empfindungs-Gefiihle“ , die „astheti- 
schen“ oder „Vorstellungsgefiihle“ und die „Gedanken- 
gefiihle“ . Weniger fiir die erste ais fiir die zweite und dritte 
Klasse wichtig ist femer die Unterscheidung zwischen Gegen- 
stands- und Tatigkeitsgefiihlen. Diese Unterscheidung ergibt 
namentlich bei der dritten Klasse die bedeutsame Gegeniiber- 
stellung von Gefiihlen, die sich auf den Verlauf des Denkens 
und von solchen, die sich auf den Inhalt des Gedachten be- 
ziehen. Die ersteren bezeichnen wir ais die logischen Ge- 
fiihle, die letzteren ais die gedanklichen Gegenstandsgefiihle. 
Die letzteren teilen wir wieder ein in die egoistischen, die 
altruistischen und die unpersónlichen Gefiihle, und von diesen 
die letztgenannten wieder in die ethischen und die religiosen 
— eine Einteilung, die uns ja aus der padagogischen Wert- 
lehre schon gelaufig ist.1)

Betrachten wir nun die einzelnen Klassen etwas naher:
Was zunachst die sinnlichen Gefiihle anlangt, so sind die 

bekanntesten die Unlust, die mit dem Schmerz, dem Hunger, 
dem Durst, der Miidigkeit, dem Frieren und dem HeiB-Haben 
(auch wenn beides noch nicht schmerzhaft ist), der Furcht (die 
ais reiner Stimmungszustand ohne bestimmten Gegenstand auf- 
treten kann), der Atemnot, der Niedergeschlagenheit, dem 
Ekel, dem Schwindel, der Ubelkeit und ahnlichen Organ- 
empfindungen verbunden auftritt, sowie die Lust am korper-

') Vgl. S. 59 ff.
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lich en Wohlbefinden, an erotischen Empfindungen, an Stim- 
mungen der verschiedensten Sinnesgebiete wie Farbenstim- 
mungen, diffuse Temperatur- und Tastempfindungen usw., be- 
sonders an Stimmungen der Kraft, der Sehnsucht, der Frische 
und dergleichen, an der Sattigung, iiberhaupt an der Be- 
friedigung der verschiedensten korperlichen Bediirfnisse usw. 
Es ware ein vergebliches Beginnen, wollten wir hier versuchen, 
all die verschiedenen Nuancen des sinnlichen oder korperlichen 
Gefiihls, die Nuancen, die es durch den Zusammenhang mit 
den verschiedenen Komplexen von Empfindungen gewinnt, 
wirklich aufzuzahlen. Es kann nur hingewiesen werden auf 
die ungeheure Mannigfaltigkeit der sinnlichen Gefiihle, die 
in unserm Leben eine noch lange nicht geniigend gewiirdigte 
Bedeutung besitzen. Die Geringschatzung, die wir dem nur 
s i n n l i c h e n  M e n s c h e n  mit Recht entgegenbringen, wird 
vielfach immer noch sehr mit Unrecht auf die sinnlichen Ge- 
fiihle iibertragen. Und doch wiirde derjenige ein traurig odes 
Dasein fiihren, dem plótzlich die sinnlichen Gefiihle aus seinem 
Leben weggenommen wiirden. Ihm bliebe in den matten Ge- 
fiihlen des Gefallens und MiBfallens nur noch ein Schatten 
seiner selbst.

Man darf dies nicht miBverstehen. Wir sind weit ent- 
femt, die Bedeutung asthetischer oder ethischer oder religióser 
Gefiihle zu leugnen. Wir behaupten nur, daB in sie alle 
sinnlichen Gefiihle eingehen. Man spricht gegenwartig viel von 
der sogenannten James-Langeschen Gefiihlstheorie, die sich 
zu dem paradoxen Satz verstiegen hat: Wir weinen nicht, weil 
wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen. 
Das will sagen: Die eigentlichen Grundlagen fur unsere Ge
fiihle liegen in den Empfindungen, die durch korperliche Ver- 
anderungen auBerhalb des Zentralorgans angeregt werden. 
Irgend ein trauriger Gedanke wiirde an sich nicht Veranlassung 
zur Entstehung eines Unlustgefiihls geben, wenn dieser Ge
danke nicht durch einen Aufruhr, den er im Organismus her- 
vorruft, unlustvolle Organempfindungen veranlassen wiirde.

So weit wollen wir nun nicht gehen. Es ist nicht ein- 
zusehen, warum mit dem traurigen Gedanken, durch den so 
gewaltige Veraniderungen auBerhalb des Zentralorgans hervor- 
gerufen werden, nicht auch gleich solche Geschehnisse im 
Zentralorgan sollen Hand in Hand gehen konnen, denen ein 
Unlustgefiihl unmittelbarer korrespondiert; denn die Organ
empfindungen miissen ja ein solches dem Unlustgefiihl direkt
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entsprechendes psychophysisches Geschehen ebenfalls erst 
wieder hervorrufen. Wir nehmen also nicht an, daB n u r die 
Organempfindungen, nur die psychologischen Grundlagen der 
s i n n l i c h e n  Gefiihle Produktionsmotive fiir die Gefiihle 
i i b e r h a u p t  sein konnen. Aber daB durch die starken Wir- 
kungen, die jeder auf unser Gefiihl wirkende, ja jeder iiber- 
haupt nur unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmende 
BewuBtseinsinhalt iiber das Zentralorgan hinaus in ganzem 
Organismus hervorruft, daB durch die Veranderungen der 
Muskelspannung, durch die Veranderungen in Atmung und 
Blutkreislauf, von denen in der Lehre von der Aufmerksam
keit bereits die Rede war, und durch ahnliches stets auch 
Organempfindungen hervorgerufen werden, und daB diese 
Organempfindungen durch die Erregung sinnlicher Gefiihle 
den Gesamteffekt modifizieren, ist zweifellos. Unsere Affekte 
und Leidenschaften wiirden sich in nichts von der stillen 
Trauer oder der stillen Freude unterscheiden, ja die stille 
Trauer und Freude wiirden selbst noch ganz anders aussehen, 
wenn die sinnlichen Gefiihle nicht waren.

Die psychologischen Grundlagen der sinnlichen Gefiihle 
scheinen in einem verhaltnismaBig eindeutigen Verhaltnis zu 
den Gefiihlen zu stehen: Schmerz ist, sobald er (infolge Zu- 
wendung der Aufmerksamkeit) iiberhaupt ein Gefiihl hervor- 
ruft, stets unlustvoll, sanftes Streicheln stets lustvoll. Man 
spricht zwar auch von der Wollust des Schmerzes und das 
sanfte Streicheln einer liebevollen Mutter kann dem Knaben 
im BewuBtsein seiner Manneswiirde sehr unangenehm sein. 
Aber dabei sind es dann eben andere BewuBtseinsinhalte, 
welche Veranlassung des Lust- bzw. Unlustgefiihls sind. Wie 
weit allerdings die Eindeutigkeit in der Zuordnung von Emp- 
findung und Gefiihl geht, laBt sich nicht genau sagen. Es 
gibt bekanntlich individuelle Unterschiede, vermoge dereń ge- 
wisse Stimmungen und auch gewisse einfache Empfindungen 
den einen lustvoll, den andem unlustvoll beriihren, und auch 
ein und dasselbe Individuum kann zu verschiedenen Zeiten 
verschiedenes sinnlich angenehm finden. Zur Erklarung dieser 
Schwankungen bleibt uns wohl die Annahme, daB die Inhalte 
nicht die gleichen bleiben,wenn ihre Gefiihlswirkung sich andert. 
Aber diese Annahme ist im Grunde recht unfruchtbar. Sinn- 
voller ist, es, die Bedingungen ausfindig zu machen, unter 
denen die Gefiihlswirkung sich andern kann, ohne daB der 
Inhalt auffallende Yeranderungen erkennen laBt. Um diese
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Bedingungen vollstandig kennen zu lernen, bedarf es noch 
genauerer Untersuchungen. Die wichtigste aber kennen wir 
bereits, namlich die Gewohnung. Durch diese stumpft sich 
die Unlustwirkung ab und nimmt die Lustwirkung zu, es 
kann also auch Unlustwirkung in Lustwirkung iibergehen. 
Was die Zunahme der Lustwirkung durch Gewohnung an- 
langt, so darf man sie nicht in Abrede stellen unter Hinweis 
auf die Tatsache, daB man auch eines Genusses iiberdriissig 
werden kann. Ermiidung ist keine Gewohnung. Durch Er- 
miidung nimmt sowohl Lust- wie Unlustwirkung ab. Aber die 
Gewohnung kommt einzig der Lustwirkung zugute. Das ist 
ein sehr wichtiges Gesetz unseres Seelenlebens, das fur die 
asthetischen Gefiihle und fur die Gedankengefiihle eine noch 
hóhere Bedeutung besitzt wie fur die sinnlichen Gefiihle. Fur 
diese letzteren muBten wir ja konstatieren, daB der EinfluB 
der Gewohnung in verhaltnismaBig enge Grenzen gebannt 
bleibt.

Uber die Produktionsmotive der a s t h e t i s c h e n  Ge- 
f i i h l e  sucht die asthetische Forschung AufschluB zu ge- 
winnen. Besonders seit Fechner im Gegensatz zu der deduk- 
tiven Asthetik, der Asthetik von oben, wie er sie nennt, die 
induktive und die experimentelle Asthetik, die Asthetik von 
unten begriindet hat, ist eine Fiille von Tatsachen zutage ge- 
fórdert worden.1) Die asthetischen Gefiihle sind schwer ab- 
zugrenzen gegen die sinnlichen und gegen die Gedanken- 
geftihle. Auch sie bestehen ja zum groBen Teil in der Lust 
(bzw. Unlust) an Empfindungen und die Ideen sind keine 
Fremdlinge im Reich des Asthetischen. Die sogenannten Modi- 
fikationen des Asthetischen, das, was auBer dem Schónen 
(und HaBlichen) noch zum Gebiet des Asthetischen gerechnet 
wird wie das Erhabene, das Tragische, das Komische, das 
Zierliche, das Plumpe usw., kommen iiberhaupt erst durch 
die Verbindung der eigentlich asthetischen mit Gedanken- 
gefiihlen zustande. Es bleibt uns daher nichts iibrig ais den 
reinen Vorstellungsgefiihlen die hóheren asthetischen Gefiihle 
gegeniiberzustellen und die letzteren fur Resultanten aus Vor- 
stellungs- und Gedankenwirkungen (auf sinnlicher Basis) zu 
erklaren. Gegeniiber den sinnlichen Gefiihlen vermogen wir 
die reinen Vorstellungsgefiihle nur dadurch abzugrenzen, daB *)

*) Vgl. G. Th. Fechner: Vorschule der Asthetik (Leipzig 1876). O. Kiilpe: 
Der gegenwartige Stand der experimentellen Asthetik. Bericht uber den zweiten 
Kongrefl fur experim. Psychologie, S. 1 fF.
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wir die Geformtheit und Gegenstandlichkeit der zu asthetischen 
Gefuhlen Veranlassung gebenden Empfindungsinhalte der 
Formlosigkeit und Zustandlichkeit der den sinnlichen Gefuhlen 
zugrunde liegenden Empfindungen gegeniiberstellen. Ein 
scharfer Gegensatz allerdings besteht, wie friiher bereits her- 
vorgehoben wurde, zwischen dem sinnlichen und dem astheti
schen Verhalten keineswegs. Namentlich darf man nicht 
glauben, daB die Empfindungen einzelner Sinnesgebiete nur 
zn sinnlichen, diejenigen anderer nur zu asthetischen Gefuhlen 
,Veranlassung geben konnten. Aber wenn auch kein logisch 
vollstandig befriedigender Gegensatz zwischen dem sinnlichen 
und dem asthetischen Verhalten sich auffinden laBt, so ist 
doch der Unterschied groB genug, um uns im einzelnen Fali 
nicht im Zweifel dariiber zu lassen, mit welchem von beiden 
wir es zu tun haben. Der Kundige kann sogar auf Grund 
auBerer Beobachtung in den meisten Fallen richtig konsta- 
tieren, daB dieser mit der Zunge oder der Nase asthetisch, 
jener mit Auge oder Ohr sinnlich genieBt. Wir unterscheiden 
den schlechten Ktinstler, der uns nur Stimmungen gibt, vom 
guten, der uns Gestalten schauen laBt, womit iibrigens nicht 
gesagt sein soli, daB Stimmungen und sonstige Grundlagen 
sinnlicher Gefiihle fiir die Wirkung eines Kunstwerks unter 
allen Umstanden entbehrt werden konnten.1) Es sei nochmals 
nachdriicklichst betont, daB die Geringschatzung des nur 
Sinnlichen mit der Anerkennung des Sinnlichen sich sehr 
wohl vertragt.

Was nun die reinen asthetischen Gefiihle anbetrifft, so 
sind ihre Produktionsmotive natiirlich auch viel zu zahlreich, 
um hier erschopfend behandelt werden zu kónnen. Es seien 
nur einige allgemeine Satze angefiihrt, dereń Aufstellung durch 
die induktive Asthetik iibrigens noch nicht durchweg zu defini- 
tivem AbschluB gelangt ist:

1. Gesattigte Farben von mittlerer Helligkeit gefallen 
besser ais ungesattigte, sehr helle oder sehr dunkle.

2. Der Glanz ist ein Gegenstand asthetischen Gefallens.

3. Die Reinheit einer homogenen Farbenflache gefallt.

b  Genaueres iiber das Sinnliche im Asthetischen bei J. V olkelt: Der asthe- 
tische W ert der niederen Sinne, Zeitschr. fiir Psychol., 29. Bd. (1902). S. 204 ff., 
sowie: Die Bedeutung der niederen Empfindungen fiir die asthetische Einfiihlung. 
Zeitschr. f. Psychol., 32. Bd. (1903), S. 1 ff.
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4. Die Verbindung von Komplementarfarben wirkt wohl- 
gefallig.

5. Grundfarben wirken wohlgefalliger ais Zwischenfarben.
6. Regelmafiigkeit und Symmetrie werden im allgemeinen 

ais schon empfunden.
7. Das Verhaltnis des goldenen Schnitts ist ein besonders 

erfreuliches Verhaltnis im Aufbau der Flachen und 
Korper.

3. Ein reiner Ton von mittlerer Hohe und Starkę gefallt.
) . Harmonische und konsonante Tonverbindungen sind 

fiir sich genommen angenehmer ais disharmonische und 
dissonante. Die Begriffe der Harmonie und Konsonanz 
haben ihren Grund zunachst nur in der Gefiihlswirkung, 
die einzelne Tonverbindungen andern gegeniiber aus- 
zeichnet. Die Theorie der Harmonie und Konsonanz 
bemiiht sich ab er um den Nachweis derjenigen Be- 
soriderheiten, die den E m p f i n d u n g e n  da anhaften, 
wo wir von harmonischen oder konsonanten, von dis- 
harmonischen oder dissonanten Verbindungen sprechen. 
Man hat in diesem Sinn vor allem hingewiesen auf das 
verschiedene Verhalten der Obertone und auf die ver- 
verschiedenen Bedingungen fiir das Entstehen von 
Schwebungen bei konsonanten und bei dissonanten 
Interyallen.1)

10. Melodische Tonfolgen sind angenehmer ais unmelodi- 
śche. Auch hierbei ist wieder hauptsachlich zu unter- 
suchen, was eine melodische Tonfolge ist.

u .  Alle Gesetze iiberhaupt des musikalischen Wohlklangs 
lebenso wie alle Vorschriften fiir Rhythmus und Reim, 
kurz alle formalen Regeln des musikalischen, poetischen 
und Prosastils sind Gesetze der Asthetik.

12. Das Glatte, Hartę, Kiihle gefallt besser ais das Rauhe, 
IWeiche, Warme.

13. Klarheit und Deutlichkeit der Vorstellungsobjekte ist 
asthetisch wertvoll.

14. Einheit in der Mannigfaltigkeit ist ein altbewahrtes 
asthetisches Prinzip.

>) Genaueres hieruber bei F .K rueger: Die Theorie der Konsonanz. Wundts 
Psychologische Studien, 1. Bd., S. 305ff. (1906), 2. Bd., S. 205 ff. (igoó).
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15. Ein reicher, mit mittlerer Geschwindigkeit sich voll- 
'ziehender Wechsel der Vorstellungen wirkt erfreulich.

Man sieht ohne weiteres, daB diese Satze keineswegs aus- 
reichen, auch nur die Flilie der rein asthetischen Wirkungen 
in feste Formeln zu fassen. Ganze Gebiete wie die Diifte, 
die Bewegungsvorstellungen usw. haben wir dabei unberiick- 
sichtigt gelassen. Doch mag das Gesagte geniigen, wenig- 
stens einen Begriff von der Besonderheit der rein asthetischen 
Erlebnisse zu erwecken.1)

Was den Zusammenhang zwischen den Vorstellungen und 
den Gefiihlen im Gebiet der asthetischen Erlebnisse anlangt, 
so scheint er, wie bereits gesagt, weniger eindeutig zu sein ais 
im Gebiet der Sinnlichkeit. An eine miBfallige Farben- 
zusammenstellung, an eine haB liche Form konnen wir uns noch 
viel leichter gewohnen ais an ein korperliches Unbehagen. Ja 
wenn man bedenkt, daB fiir geniigend lang und geniigend 
weit getrennte Volker verschiedene musikalische Gesetze zu 
gelten scheinen, wenn man bedenkt, daB Diifte, die den einen 
zur Verzweiflung bringen konnen, dem andern unter Um- 
standen direkt angenehm sind, wenn man die ungeheuren 
Schwankungen der Modę in Betracht zieht, so muB man an 
der Existenz eines absoluten Schonheitsideals irre werden. 
Freilich ist es nicht moglich, durch Gewohnung im individuellen 
Leben alle asthetischen Werte umzuwerten, das Schóne ins 
HaBliche und das HaBliche ins Schone zu verwandeln. Das 
was solcher Umwandlung trotzt, bildet fiir jedes Individuum in 
gewissem Sinn ein absolutes Schonheitsideal. Aber wie dieses 
sich zu der Gewohnung durch Generationen hindurch verhalt, 
das muB dahingestellt bleiben. Jedenfalls mochten wir nicht 
das Urteil dariiber, ob eine Person Geschmack hat, von dem 
Verhaltnis dessen, was sie schon findet, zu einem absoluten 
Schonheitsideal abhangig machen. Geschmack mochten wir 
vielmehr jedem zuschreiben, der iiberhaupt starker und diffe- 
renzierter asthetischer Gefiihle fahig ist, dem kleine Differenzen 
in der reinen Vorstellung żu merklich verschiedenen Reaktionen 
des Gefallens und des MiBfallens Veranlassung geben konnen. 
Mit andern Worten: Was jemand schon findet, ist f i ir se i n

ł) A is wertvolle Bearbeitungen des Gesamtgebiets der Asthetik seiea ge- 
nannt: J. Volkelt: System der Asthetik (Miinchen, Beck, 1903), i.B d . Th. Lipps: 
Grundlegung der Asthetik Hamburg u. Leipzig, VoC, 1903), 1. Bd. St.W itasek: 
Grundziige der allgemeinen Asthetik (Leipzig, Barth, 1904).
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G e m i i t s l e b e n  (nicht allerdings fiir sein Verhaltnis zu den 
andern Menschen) gleichgiiltig. Den Wert eines reicheren 
Gemiits besitzt schon der, der nur iiberhaupt eine aus- 
gesprochene Fahigkeit hat, Schónes und Hafiliches durch 
starkę Gefiihlsreaktionen zu unterscheiden.

Wenden wir uns nun noch kurz der dritten Klasse von 
Gefiihlen, den Gedankengefiihlen zu! Hier ist, wie gesagt, 
der Gegensatz von Gegenstands- und Verlaufsgefiihlen be- 
sonders ausgepragt, der iibrigens auch bei den asthetischen 
Gefiihlen eine Rolle spielt. Es ist ja bekannt, daB an sich 
indifferente Vorstellungen einen groBen asthetischen Reiz ge- 
winnen kónnen, wenn sie abwechslungsreich (wie etwa die Ge- 
stalten der Spazierganger vor unserem Fenster) durch unser 
BewuBtsein ziehen. Dabei freuen wir uns nicht eigentlich 
an irgend einer einzelnen Vorstellung, auch nicht notwendig 
an der Gesamtvorstellung des Wechsels, sondem am  Vo r -  
s t e l l e n ,  an dem leichten FluB unseres Seelenlebens. Aber 
ausgesprochener noch tritt dieser Gegensatz hervor im Ge- 
biet der Gedankengefiihle. Die Freude des Philologen z. B., 
der mit unendlichem Scharfsinn ein winziges Tatsachelchen 
herausgekliigelt hat, ware unverstandlich, wenn es nicht neben 
der Freude an Gedanken auch eine Freude am Denken gabe. 
Diese Freude am Finden der Wahrheit erschien ja einem 
Kenner derselben wie Lessing besser ais die Freude am Besitz 
der Wahrheit. Wir haben also jedenfalls keinen Grund, sie 
gering zu schatzen.

Hervorgerufen wird sie durch das Gelingen, und ware 
es auch nur ein scheinbares Gelingen der Denkarbeit. Da 
sie nicht Richtigkeit oder Wahrheit, sondern nur das Nicht- 
hervortreten von Widerspruch, Zweifel und Unsicherheit zur 
Voraussetzung hat, so ist es verkehrt, sie ais Kriterium des 
logischen Wertes der Denkleistungen zu betrachten. Wer so 
veranlagt ist, daB durch den Denkverlauf starkę logische 
Gefiihle bei ihm geweckt werden, besitzt damit ohne weiteres 
einen Vorzug vor demjenigen, den Zweifel und Widerspriiche 
gleichgiiltig lassen. Aber sein Verstand braucht deshalb nicht 
besser zu sein ais der des letzteren, wenn auch die logischen 
Gefiihle das Interesse am Denken steigern und so durch die 
Veranlassung zur trbung des Denkens auf die Giite des Ver- 
standes zuriickwirken.

Die inhaltlichen Gedankengefiihle konnen wiederum durch 
eine enorme Fiille von Produktionsmotiyen hervorgerufen
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werden. Man denke nur an all das, was wir an unserer 
Person schatzen konnen, wie Gesundheit, Ehre, Macht, Frei- 
heit, Selbstandigkeit, Reichtum, Staats- und Volkszugeh5rig- 
keit, Privilegien, Amter usw. Wer wollte da Gesetze der 
Entstehung egoistischer Gefiihle aufstellen. Und ganz ebenso 
groB ist die Mannigfaltigkeit dessen, was ais Fremdbesitz unser 
Gefułil in Anspruch nehmen kann. Die sittlichen Gefiihle 
femer konnen durch alle nicht auf unser eigenes oder auf 
fremdes Wohlbefinden bezogenen Willenshandlungen aus- 
gelóst werden.1) Und was endlich die religiosen Gefiihle* 2) an- 
langt, so ist ihre Zahl selbst dann noch, wenn man sie aus der 
Verbiridung mit egoistischen und altruistischen Gefiihlen be- 
freit, eine sehr groBe. Alle Existenzen, dereń bloBes Dasein 
mit Befriedigung oder mit Unbehagen konstatiert wird, ohne 
daB man egoistisch oder altruistisch zu ihnen Stellung nimmt, 
sind mógliche Gegenstande religioser Gefiihle. Dabei ver- 
stehen wir unter Existenzen freilich nicht das, was uns ais 
objektive Naturwirklichkeit oder ais Funktion unseres Seelen- 
lebens gegeniibertritt, sondem die Realitaten, die ais Funda
ment aller Wirklichkeit gedacht werden miissen oder gedacht 
werden. Doch darauf konnen wir hier nicht weiter eingehen.3)

Fragt man, warum wir die egoistischen, altruistischen, ethi- 
schen und religiosen Gefiihle zu den Gedankengefiihlen rech- 
nen, so lautet die Antwort: Weil das Ich, das eigene sowohl ais 
das fremde, der Wille und die Realitat unanschauliche Gegen
stande sind und weil daher sie selbst und das, was zu ihnen in 
Beziehung gebracht wird, nur ais Gedanken in unserm Seelen- 
leben wirksam werden konnen.

Die Gefiihlswirksamkeit der Gedanken ist iibrigens genau 
besehen eine der wunderbarsten Erscheinungen des Seelen- 
lebens. DaB ein handfester Schmerz ein lebhaftes Unlustgefiihl 
hervorruft und eine schon gesattigte Farbę ein entsprechendes

Zur Psychologie der Moralgefiihle vgl. K .  Birch-Reichenwald A a rs : 
Gut und Bose (Christiania. Dybwad, I907). Eine wertyolle, leicht yerstandliche 
Darstellung des Vcrh'altnisses von Ethik und Psychologie findet man auch bei 
Frank Thilly: Einfiihrung in die Ethik. Deutsch von R . Eisler (Leipzig, Barth, 
1907).

s) A is grundlegendes W erk fur das rechte Verstandnis der religiosen 
Gefiihle ist zu nennen: Schleiermacher: tlber die Religion. Kritische Ausgabe 
von Piinjer (Braunschweig 1879).

3) Genaueres iiber das Yerhaltnis von Realitat und religiosem Glauben 
in meinen Schriften: tTber die Grenzen der GewiBheit (Leipzig, Diirr, 1903) und 
Grundziige einer realistischen Weltanschauung (Leipzig, Thomas, 1906).
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Lustgefiihl, das erscheint uns bei der Verschiedenheit dieser 
Gefiihlsgrundlagen wohl verstandlich. Aber daB etwa ein ge- 
wisses Lacheln, in dem wir MiBachtung zu lesen glauben, 
den hochsten Grad von Unlust, ein ganz ahnliches Lacheln, 
das uns wohlwołlende Anerkennung bedeutet, das Gefiihl hoher 
Befriedigung zu wecken vermag, das ist doch eine sehr merk- 
wiirdige Tatsache. Uberhaupt sollte es scheinen, ais ob mit 
der zunehmenden Unanschaulichkeit die Gefiihlswirksamkeit 
der BewuBtseinsinhalte immer mehr abnehmen miiBte. Statt 
dessen miissen wir aber konstatieren, daB beispielsweise die 
egoistischen Gefiihle zu den starksten gehóren, die wir iiber- 
haupt kennen.

Die hier vorliegende Schwierigkeit ware unaufloslich, wenn 
wirklich einem Gedanken seiner besondern Beschaffenheit nach 
eine starkę Lustreaktion, einem andern ebenso urspriinglich 
eine lebhafte Unlusterregung entsprechen wiirde. Das ist aber 
kaum der Fali. Vielmehr darf angenommen werden, daB jeder 
Gedanke seine Gefiihlswirkung hauptsachlich seiner asso- 
ziativen Verkniipfung mit andern Gedanken, Vorstellungen, 
motorischen, vasomotorischen und respiratorischen Innervatior 
nen, kurz seiner Einwurzelung in Tiefe und Breite unseres 
Seelenlebens verdankt. Darauf weist uns vor allem hin der Zu- 
sammenhang, welcher zwischen der Gefiihlswirkung eines Ge- 
dankens und der Bedeutung dieses Gedankens in unserm 
Willensleben besteht. Wir brauchen nur eine an sich recht 
unbedeutende Sache zum Gegenstand unseres Wollens zu 
machen, so kann die Erreichung oder Nichterreichung der- 
selben die lebhaftesten Gefiihle der Lust und Unlust in uns 
hervorrufen. Darin liegt die teilweise Wahrheit des Schopen- 
hauerschen Satzes, daB der Wille die eigentliche Ursache von 
Lust und Leid unseres Lebens sei. Nun heiBt, wie wir in der 
Psychologie des Willens noch genauer sehen werden, „etwas 
zum Ziel seines Wollens machen" nichts anderes ais „die Vor- 
stellung oder den Gedanken an etwas zum wirksamen Repro- 
duktions- oder Beachtungsmotiv (eventuell auch zum unter- 
stiitzenden Moment eines Produktionsaktes) machen". Dies 
geschieht zuweilen in der Weise, daB wir die betreffende Vor- 
stellung oder den betreffenden Gedanken mit demjenigen ge- 
fiihlsstarken Komplex von BewuBtseinsinhalten (durch gleich- 
zeitiges Hervortretenlassen in der Beachtung) vereinigen, in 
welchem unser IchbewuBtsein jeweils sich auspragt. Wir sagen 
dann: Wir setzen uns mit unserer ganzen Persbnlichkeit fur
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die betreffende Sache ein. Es kann auch in anderer Weise 
geschehen. Stets aber muB das Motiv, das unser Willensziel 
darstellt, wenn es nicht ohne weiteres den gewiinschten Effekt 
durch eine einzige Reproduktion oder Aufmerksamkeitswande- 
rung herbeifuhrt (wobei die Gefiihlswirkung eine sehr mini- 
male ist) reichliche Verbindungen eingehen, reichliche repro- 
duktive Unterstiitzung finden, um die entgegenstehenden Hem- 
mungen zu iiberwinden.

DaB infolgedessen immer ein groBer Teil des Seelen- 
lebens in starken Aufruhr gebracht wird, wenn etwas, das wir 
zum Ziel unseres Wollens gemacht haben, unsere Beachtung 
in Anspruch nimmt, ist wohl yerstandlich. DaB dieser Aufruhr 
ein anderer ist, wenn wir strebend uns bemiihen, ein anderer, 
wenn das BewuBtsein des Gelingens, und wieder ein anderer, 
wenn die GewiBheit der Niederlage vor unserer Seele steht, 
wird auch kaum bestritten werden. Im einzelnen stecken hier 
freilich noch viele Schwierigkeiten. Aber im allgemeinen halten 
wir daran fest, daB die Gefiihlswirkung der Gedanken nicht 
von der Q u a l i t a t  sondern sozusagen vom Umfang der ihnen 
korrespondierenden psychischen P r o z e s s e  bedingt ist. DaB 
freilich in jeder der vielen Komponenten, die sich zu der Gesamt- 
wirkung yereinigen, bis zu einem gewissen Grade die Fahig- 
keit positiver oder negativer Gefiihlserregung stecken muB, 
ist eine wohl kaum zu vermeidende Annahme. Wenn man sie 
nicht akzeptieren wollte, so miiBte man alle Gedankengefiihle 
ais „Verlaufsgefuhle“ erklaren und beispielsweise die Freude 
iiber die Erfiillung bzw. die Trauer iiber das Scheitern eines 
Lieblingswunsches auf den verschiedenen Ablauf an sich in- 
differenter psychischer Prozesse zuriickfiihren. Die Unwahr- 
scheinlichkeit dieser Hypothese leuchtet aber wohl ohne wei
teres ein. AuBerdem konnen wir ihre Unrichtigkeit direkt 
erkennen, wenn wir die zu entgegengesetzten Gefiihlen Ver- 
anlassung gebende Beschaffenheit der sinnlichen Bestandteile 
betrachten, die durch gefiihlsstarke Gedanken (auf dem Wege 
;Vasomotorischer und sonstiger Veranderungen) herbeigefiihrt 
werden. Was diese anlangt, so wurde ja schon oben auf die 
in weitem Umfang anzuerkennende Berechtigung der James- 
Langeschen Theorie hingewiesen, die zur Erklarung der Ge- 
dankengefiihle einen ganz wesentlichen Beitrag leistet.

Aus der dargelegten Auffassung vom Zustandekommen 
der inhaltlichen Gedankengefiihle erklart sich nun auch der 
in ganz besonders hohem Grad wechselnde Zusammenhang
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zwischen ihnen und ihren Produktionsmotiven. Es bedarf wohl 
keiner besonderen Beispiele, um zu zeigen, daB die inhaltlichen 
Gedankengefiihle von Individuum zu Individuum und in der 
gleichen Person von Zeit zu Zeit den starksten Schwankungen 
unterworfen sind.

Gerade deshalb sind sie aber auch am meisten der er- 
zieherischen Regulierung fahig. Welche Gesichtspunkte fur 
diese Regulierung der Gedankengefiihle ebenso wie der asthe- 
tischen und der sinnlichen Gefiihle maBgebend sein sollen, 
haben wir in der padagogischen Wertlehre schon gesehen. 
Hier gilt es nun noch darzulegen, auf welchem Wege solche 
Regulierung herbeigefuhrt werden kann, und das ergibt sich 
aus dem bisher Gesagten ohne Schwierigkeit.

Zunachst handelt es sich offenbar darum, demjenigen Be- 
wuBtseinsinhalt, fiir den ein positives oder negatives Gefiihle 
erweckt werden soli, die Aufmerksamkeit zuzuwenden. Alles, 
was oben iiber die Bedingungen der Aufmerksamkeit (der FaB- 
lichkeit und des Interesses) angegeben wurde, ist hier zu be- 
riicksichtigen. Insbesondere sei darauf hingewiesen, daB in- 
haltliche Gedankengefiihle natiirlich nur da entstehen konnen, 
wo der zugrundeliegende Gedanke klar und deutlich gedacht, 
wo er verstanden ist. Unverstandene sittliche, religióse und son- 
stige Gedanken konnen wohl unter Umstanden sinnliche Ge- 
fiihle (des Geheimnisvollen usw.), iiberhaupt Gefiihle, fiir 
welche der I n h a 11 der Gedanken nicht in Betracht kommt, 
hervorrufen, niemals aber das, was wir oben inhaltliche Ge- 
dankengefiihle genannt haben.

In zweiter Linie gilt es, wenn fiir irgend einen BewuBt- 
seinsinhalt, der zunachst indifferent ist oder gar ein leichtes 
Unlustgefiihl hervorruft, positive Gefiihlsbetonung gewonnen 
werden soli, den Zogling an diesen BewuBtseinsinhalt zu ge- 
wohnen. DaB dies nicht in der Weise geschehen soli, daB man 
ihn bis zum UberdruB damit beschaftigt, ist einleuchtend. Es 
wurde ja bereits darauf hingewiesen, daB Gewohnung und Er- 
mtidung zweierlei ist. Die Gewohnung an einen BewuBtseins
inhalt geschieht am besten dadurch, daB man denselben in 
angemessenen Zwischenraumen zu g e e i g n e t e r  Ze i t  wieder 
hervorruft, ihn dabei jedesmal nicht langer festzuhalten sucht 
ais er die Aufmerksamkeit fesselt, und stets bemiiht ist, ihm 
neue interessante Seiten abzugewinnen.

Drittens ist sehr wichtig fiir die Erwerbung bestimmter 
Gefiihlsreaktion einem BewuBtseinsinhalt gegeniiber, der zu-



25 6 Psychologie.

nachst keine starkę Gefiihlserregung hervorzurufen vermag, 
die Assoziation dieses BewuBtseinsinhaltes mit andem, denen 
diejenige Gefiihlsbetonung bereits zukommt, die man jenen 
verschaffen will. In dieser Hinsicht erfolgreich ist schon die 
Verkniipfung eines Gegenstandes oder Erlebnisses mit Lob und 
Tadel. Es wird wohl wenig Menschen geben, denen das noch 
ein starkes Lustgefiihl hervorzurufen vermag, was sie beharrlich 
tadeln horen oder denen das Unlustgefiihl einem Tatbestand 
gegeniiber nicht vermindert wird, den man ihnen bestandig 
lobt. Wir sprechen hier natiirlich nicht von komplizierteren 
Verhaltnissen, wo Lob und Tadel die entgegengesetzte Wirkung 
haben kónnen, weil etwa eine Person besonderen Wert darauf 
legt, anders zu fiihlen ais alle oder ais gewisse andere. Solche 
kompliziertere Verhaltnisse lassen sich aus den einfachen Zu- 
sammenhangen, die wir hier hervorheben, vollkommen befrie- 
digend erklaren. Wir beschaftigen uns deshalb nicht weiter 
mit ihnen und verfolgen die Hauptlinien weiter.

Die Assoziation eines BewuBtseinsinhalts mit andem be
reits gefiihlsbetonten ist besonders wichtig, wenn dadurch 
ganz verschiedenartige Erlebnisse in ihrer Gefiihlswirkung sich 
zu unterstiitzen bestimmt werden. Man denke nur an die 
Verbindung von Kunst, Religion und Sinnlichkeit, wodurch 
zuweilen so gewaltige Effekte hervorgerufen werden. Hierher 
gehóren aber auch viel einfachere Falle. Hierher gehort 
z. B. der padagogische Kunstgriff, die Bediirfnisse des Zóglings 
zur Festigung gewiinschter Gefiihlsrichtungen zu verwerten. 
Nehimen wir nur den einfachen Fali, wo einem Kind „Ge- 
schjnack an einer bestimmten Speise“ beigebracht werden soli. 
Die Geschmacksempfindung sei zunachst fiir das Kind ziem- 
lich indifferent. Bekommt es nun die Speise dargeboten, wenn 
es bereits ganz oder halbgesattigt ist, so wird sie ihm jjleich- 
giiltig bleiben. Gibt man sie ihm aber, wenn esHungerverspiirt, 
so wird sich die angenehme Empfindung der Sattigung mit 
der Geschmacksempfindung verbinden und das betreffende 
Individuum wird die Speise schatzen lernen, die ihm ófters 
den Hunger gestillt hat. Dasselbe gilt nun aber auch fiir hóhere 
Gefuhle. Diejenigen Vorstellungen, diejenigen Gedanken, die 
jeweils einem Bediirfnis des Vorstellens, des Denkens gerade 
zu rechter Zeit entgegengekommen sind, gewinnen an positiver 
Gefiihlswirkung. Es entsteht nach unserer obigen Termino
logie eine Resultante aus Gegenstandsgefiihl und Verlaufs- 
gefiihl. Die storenden Wirkungen, die da sich geltend machen,
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wo Gegenstandsgefiihl und Verlaufsgefiihl entgegengesetzteh 
Charakter besitzen, lassen diese Tatsache nur noch scharfer 
hervortreten. Man denke nur an den Gegensatz der inhaltlichen 
Gedankengefiihle und der logischen Gefiihle, der im religiósen 
Leben oft eine so groBe Rolle spielt. Es ist deshalb eine nahe- 
liegende Forderung, daB da, wo das religiose Gefiihl erstarken 
soli, die religiósen Gedanken den Bediirfnissen des Denkens 
nicht widerstreiten diirfen.

Ais besonders wichtigen Fali der Verbindung eines Be- 
wuBtseinsinhalts mit andem gefiihlskraftigen BewuBtseinsin- 
halten wollen wir hier endlich noch das Aufnehmen in den 
eigenen Willen anfuhren, wovon oben schon die Rede war. 
,Wir haben ja gesehen: Dadurch, daB etwas in das Willens- 
leben aufgenommen wird, gewinnt es erhohte Gefuhlsbedeu- 
tung. Genauer konnen wir sagen: Was wir zu schaffen, zu er- 
halten, zu fordem uns bemiihen, das erweckt uns starkę positive 
Gefiihle und ebenso starkę negative Gefiihle ruft in uns wach, 
was wir zu vemichten, zu verhindern, zu schadigen bestrebt 
sind. Der hier von uns konstatierte Zusammenhang wird von 
vielen Psychologen und von den meisten Piidagogen gerade 
umgekehrt. Man meint, was uns starkę positive Gefiihle her- 
vorrufe, das suchten wir eben zu fórdern und was uns negative 
Gefiihle errege, das werde von uns bekampft.

Wir sind nun weit entfernt, zu leugnen, daB dies der Fali 
sein kann Aber wir behaupten, daB es ein sehr verkehrtes 
erziehensches Verfahr-en sein wiirde, wollte man darin ein 
ausnahmslos giltiges Gesetz sehen und das Willensleben des 
Zoglings nur dadurch zu bestimmen versuchen, daB man ihm 
positive und negative Gefiihle in bezug auf dasjenige beibringt 
was er fordem und bekampfen soli. Wieviel ruft unsere leb- 
hafteste MiBbilligung hervor, was wir tatlos mitansehen! Wie- 
viel ist uns hochst wertvoll, was wir ungeschehen lassen! Und 
man setze doch nur den Fali, daB jemand den richtigen Ge- 
brauch seiner Glieder oder die Technik, die fur irgend ein 
Werk notig ist, nicht gelernt hat. Was niitzen ihm alle groBen 
Gefiihle, die beim Gedanken an die Vollendung eines solchen 
Werkes in ihm entstehen ? Die tatlose „Begeisterung fur alles 
Schóne, Gute und Wahre“ , wie die Formel lautet, die man- 
chem Padagogen die Krone der ganzen Erziehungsweisheit 
zu sein scheint, kann in ihrer Unfruchtbarkeit nicht scharf 
genug beleuchtet werden. Viel lieber ist uns ein Mensch, der 
das Gute tut, ohne sich dafiir zu begeistern, ais die vielen, die

D i i r r ,  Piidagogik. 1 7
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heutzutage herumlaufen und sich fur das Gute begeistern, 
ohne es zu tun.

Im iibrigen gibt es aber gar keinen Menschen, der wirk- 
lich seinen Willen auf etwas richtet und fur das, was den 
Gegenstand seiner beharrlichen Tatigkeit bildet, nicht ełn war- 
mes Gefiihł gewinnt. tiber die Mittel, wodurch etwas auf dem 
Weg erzieherischer Beeinflussung zum Ziel menschlicher 
Wiłlenstatigkeit gemacht werden kann, werden wir in der 
Willenspsychologie noch zu sprechen haben. Hier sei nur 
bemerkt, daB die Erregung von Gefiihlen fiir solche Willens- 
ziele ein einziges Moment neben manchen andern und zwar 
ein verhaltnismaBig untergeordnetes Moment bedeutet. Ist 
dagegen irgend etwas einmal zum Willen in ein bestimmtes 
Verhaltnis gebracht, so ergibt sich a is  F o l g ę  eine ganz be- 
sonders starkę Gefiihlswirkung.

Zu dieser Erkenntnis sind im Grunde schon die Prophe- 
ten und die sittlich-religiós gerichteten Philosophen des Alter- 
tums gelangt. Es ware sonst ganz unverstandlich, wie sie ver- 
langen kónnten, daB man sein Herz abwenden solle von Dingen, 
durch dereń Schicksal man im Gemiit nicht mehr stark be- 
wegt werden wolle. Darin steckt eine tiefe Weisheit, die es 
verdient, wieder mehr in den Vordergrund gestellt zu werden. 
Sie lautet in der Sprache der Psychologie ausgedriickt: Die 
Bestimmung des Willens kann unabhangig von den Regungen 
des Gefiihls herbeigefiihrt werden, wirkt aber in starkster 
Weise auf die Gestaltung des Gemiitslebens zuriick.

Damit haben wir die wichtigsten Mittel kennen gelernt, 
durch welche irgend einem BewuBtseinsinhalt eine bestimmte 
Gefiihlswirkung verschafft werden kann. Wodurch ein Be
wuBtseinsinhalt —  was ja auch zuweilen padagogisch wiin- 
schenswert ist —  seiner Gefiihlswirkung zu berauben ist, er
gibt sich aus dem Gesagten wohl ohne weitere Ausfiihrungen.

Was die Pflege des Gemiitslebens anlangt, so muB aber 
vor allem auch Riicksicht genommen werden auf die Erhal- 
tung der allgemeinen Disposition fiir Gefiihlsregungen. Es 
ist ja bekannt, daB ein verdorbener Organismus eine allge- 
meine Herabsetzung der Empfanglichkeit fiir Gefiihle iiber- 
haupt oder eine allgemeine Steigerung der Disposition fiir 
Unlustgefiihle aufweisen kann. Pflege der Gesundheit ist daher 
nicht das schlechteste Mittel zur Entwicklung eines frischen 
Gemiitslebens. \
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U ber die spezielleren psychophysischen Verhaltnisse, die 
beim Zustandekommen der Gefiihlserregungen eine Rolle 
spielen, wissen wir allerdings sehr wenig. Von den verschie- 
denen in dieser Hinsicht aufgestellten Hypothesen ist die 
wahrscheinlichste die von Meynert vorgeschlagene, wonach 
Lust und Unlust verschiedenen Graden der Blutversorgung 
des Zentralorgans oder bestimmter Teile desselben entsprechen 
sollen.1) Diese Hypothese vermag vieles zu erklaren. So z. B. 
den Zusammenhang von anregender geistiger Beschaftigung, 
wobei die Blutversorgung des Zentralorgans nach dem oben 
ar*gegebenen Gesetz verbessert wird, mit Lustgefiihlen, so die 
Disposition zu Unlustgefiihlen in der Nachwirkung von Alkohol- 
exzessen, so die von der James-Langeschen Theorie hervor- 
gehobene Bedeutung der vasomotorischen Veranderungen fiir 
die Gefiihlsentstehung usw.

Ais die zweite Hauptaufgabe der Gefiihlspsychologie haben 
wir oben bezeichnet die Untersuchung der Wirkungen, welche 
von den Gefiihlen ausgehen. Dabei handelt es sich um die 
Beantwortung der Fragen: Wodurch unterscheidet sich psy- 
chisches Geschehen, das durch einen lusterregenden BewuBt- 
seinsinhalt angeregt wird von solchem, dessen Motiv ein un- 
lustvoller BewuBtseinsinhalt ist und von solchem, das an ein 
indifferentes Erlebnis sich anschlieBt ? Wie beeinflussen Lust 
oder Unlust den BewuBtseinsverlauf, der nicht ais m o t i v i e r t  
durch lust- oder unlustvolle Erlebnisse betrachtet werden kann, 
der aber unter Anwesenheit von Lust- und Unlustgefiihlen 
sich vollzieht ? Welche Differenzen korperlicher Verande- 
rungen (auBerhalb des Zentralorgans) lassen sich konstatieren, 
je nachdem angenehme, unangenehme und indifferente Erleb
nisse das Geschehen im Organismus beeinflussen?

In der Beantwortung der ersten von diesen Fragen sucht 
man vielfach die Bedeutung der Gefiihle hauptsachlich darin, 
daB sie die Triebfedern des Wollens seien. Aber diese Auf- 
fassung ist in allen £ ormen, in denen sie aufgetreten ist, 
unhaltbar. Man kann weder behaupten, daB jedes Motiv einer 
Willenshandlung lustbetont, noch daB jedes unlustbetont sein 
miisse. Man kann nicht sagen, ais Willensmotiv komme nur 
die Vorstellung von Lustvollem oder die Vorstellung der Be- 
seitigung oder Yerminderung von Unie

*) Genaueres iiber die Theorie der Gefiihle b( 
der sinnlichen Gefiihle (Dissertation, Leipzig 1887),
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ist verkehrt, schlechthin den Satz aufzustellen, jede Willens- 
handlung Stelle einen Gefiihlsverlauf dar, in welchem eine 
(wenn auch noch so voriibergehende und relative) Verbesse- 
rung unseres Gemiitszustandes eintrete. Die Gefiihle lassen 
sich vielmehr in gar keine eindeutige Beziehung zu der Aus- 
fiihrung oder Unterlassung einer Willenshandlung bringen.

Tatsache ist nur, erstens, daB ein BewuBtsein von der 
Annehmlichkeit psychischen oder physischen Geschehens, fiir 
welches ein Motiv gegeben ist, die Wirksamkeit dieses Motivs 
erhoht und den Ablauf des betreffenden Geschehens erleich- 
tert, wahrend ein BewuBtsein von der Unannehmlichkeit die 
entgegengesetzte Wirkung ausiibt; zweitens, daB die unlust- 
vollen Erlebnisse sehr wirksame Motive sind, um eine Auf- 
merksamkeitswanderung (eventuell im AnschluB an einen Re- 
produktionsverlauf) herbeizufiihren, wodurch das seelische Ge- 
schehen von der Unlustursache weggeftihrt oder gegen sie 
gerichtet wird, wahrend die lustvollen Erlebnisse eine aus- 
gesprochene Tendenz zeigen, die Aufmerksamkeit festzuhalten 
und Reproduktionen zu wecken, welche die Lustursache in 
ihrem Dasein und ihrer Wirksamkeit unterstiitzen; drittens, 
daB BewuBtseinsinhalte, welche Lust- oder Unlustgefiihle aus- 
zulósen vermogen, sich der Beachtung starker aufdrangen 
ais indifferente Erlebnisse. Ali das findet wahrscheinlich seine 
Erklarung in dem Satz, daB Unangenehmes die Beachtung 
wohl stark anzulocken, aber nicht zu fesseln vermag, daB, 
wie wir dies friiher ausgedriickt haben, Unannehmlichkeit 
eines BewuBtseinsinhalts Interesse und FaBlichkeit in ver- 
schiedenem Sinn beeinfluBt, wahrend Angenehmes die Be
achtung nicht nur lebhaft anreizt sondern auch fesselt.1)

Es ist hieraus wohl verstandlich, daB es uns im allge- 
meinen schwer fallt, etwas zu tun, wobei wir einen sehr un- 
angenehmen BewuBtseinsinhalt in der Beachtung festhalten, 
ihm sozusagen fest ins Auge schauen miissen, damit er seine 
Motivationskraft entfaltę. Aber unmoglich ist nicht einmal 
dieses. Unannehmlichkeit eines BewuBtseinsinhaltes erschwert 
wohl die Konzentration der Aufmerksamkeit auf ihn. Aber 
dieselbe kann unter dem EinfluB anderer beachtungssteigern-

l) Auch dafiir laBt sich iibrigens an der Hand der Meynertschen Hypo- 
these noch ein tieferes Verstandnis gewinnen, wenn man an die R olle denkt, 
welche die Blutversorgung bestimmter Teile des Zentralorgans, die bei Unlust 
beeintrachtigt wird, in der Bestimmung des Verhaltens der Aufmerksamkeit zu 
spielen scheint.
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der Momente doch zustande kommen und damit kann auch 
der betreffende BewuBtseinsinhalt seine Wirksamkeit (sei es 
im Sinn des Sieges seiner Reproduktionstendenz iiber andere 
Tendenzen, sei es im Sinn reproduktiver Unterstiitzung oder 
sonst wie) geltend machen. Wir haben im Leben oft genug 
Gelegenheit, solche Falle von Heldenmut kennen zu lernen, 
wo der Geist klar bleibt im Ergreifen schwieriger MaBregełn, 
denen gegeniiber starkste Unlust, geeignet ihn abzudrangen 
und zu verwirren, erlebt wird. Wer aber an einem recht 
drastischen Beispiel sich die Verhaltnisse klar machen will, 
der denke an die Erzahlung von Mucius Scavola, der seine 
Hand im Kohlenbecken rósten lieB, um dem Feind ein Beispiel 
romischen Mutes zu geben. In der psychologischen Interpreta- 
tion eines solchen Falles muB darauf hingewiesen werden, 
daB, um unsere Fland in irgend eine Lagę zu bringen oder 
in irgend einer andern Lagę ais der natiirlichen Ruhelage 
festzuhalten, eine das BewuBtsein beherrschende (im Vorder- 
grund der Beachtung stehende) Vorstellung von der Hand 
in dieser Lagę vorhanden sein muB. Diese Vorstellung muBte 
also der alte Romer in der Beachtung festhalten, wahrend 
die Vorstellungen von Lageanderungen ihre anders gerichteten 
Innervationstendenzen sogleich zur Geltung gebracht hatten, 
wenn ihnen auch nur sekundenlang die Aufmerksamkeit sich 
zugewendet hatte, und wahrend die Vorstellung des Beharrens 
in der unerfreulichen Lagę denkbar geeignet war, die seelische 
Energie von sich weg auf anderes iibergleiten zu lassen. DaB 
die Beachtung trotzdem darauf fixiert blieb, laBt sich nur 
durch die Wirksamkeit solcher Motive erklaren, welche eine 
Beachtungsunterstutzung (analog der reproduktiven Unter- 
stiitzung) ausiibten. In der Wirksamkeit solcher Motive be- 
steht eben, wie schon einmal angedeutet, der wichtigste Teil 
dessen, was wir die Kraft des Willens nennen. Sie diirfen, 
um beachtungsunterstiitzend wirken zu konnen, natiirlich nicht 
ebenso unlustbetont sein wie das von ihnen unterstutzte Motiv, 
mit dem sie eine psychische Einheit bilden. Aber es ist keines- 
wegs notwendig, daB der ganze Komplex aus unterstiitzten 
und unterstiitzenden BewuBtseinsinhalten eine positive Gefiihls- 
betonung aufweist oder auch nur an relativer Annehmlichkeit 
alles, was sonst in dem betreffenden Augenblicke die Beach
tung auf sich ziehen kónnte, iibertrifft; denn auBer derGefiihls- 
betonung gibt es auch noch andere Momente, von denen das 
Fesseln der Beachtung abhangt. Es ist daher eine zweck-
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lose Sophisterei, herauszukliigeln, daB jeder Mensch in jedem 
Zeitpunkt seines Lebens sich so verhalte, wie es notig sei, 
damit er das jeweils fur ihn mogliche Maximum des Wohl- 
befindens genieBe. Die Gesetze des geistigen Lebens stellen 
ein viel reicheres Spiel widerstreitender und sich unterstiitzen- 
der Krafte dar ais solch armselige Lust-Unlustmechanik sich 
traumen laBt.

Bisher haben wir den Fali ins Auge gefaBt, wo eine un- 
lustvolle Handlung nur dadurch ermóglicht wird, daB einem 
motivierenden oder motiv-unterstiitzenden BewuBtseinsinhalt 
trotz groBer Unannehmlichkeit desselben langere Zeit hin- 
durch die Beachtung geschenkt wird. Sogar in diesem Fali 
k a n n  die unlustvolłe Handlung, dereń Unannehmlichkeit uns 
wahrend des Vollbringens lebhaft zum BewuBtsein kommt, 
ausgefiihrt werden. Noch viel leichter moglich, ja vielfach 
geradezu notwendig ist es, sich selbst Unlust zu bereiten durch 
eine Handlung, die schon eintritt, wenn das unlustvolle Motiv 
derselben nur momentan die Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
So kennt wohl jeder den Zwang, der uns zu immer erneuter 
Beriihrung einer schmerzenden Kórperstelle veranlaBt, obwohl 
wir wissen, daB dadurch ein starkerer Schmerz immer wieder 
geweckt wird. Hier geniigt das momentan aufblitzende Be
wuBtsein, wo die schmerzende Stelle zu suchen ist, die Be- 
wegung auszulósen und gerade der Schmerz laBt dieses Be
wuBtsein stets frisch hervortreten. Ebenso liegen die Verhalt- 
nisse bei jedem festen eindeutigen assoziativen Zusammen- 
hang, wo nur das Reproduktionsmotiv gegeben zu sein braucht, 
um den Reproduktionsverlauf herbeizufiihren, wo keine repro- 
duktive Hemmung eintritt, und wo aus irgend welchen Griin- 
den keine anderen Motive zur Geltung kommen, dereń Wirk- 
samkeit jenen Verlauf zu hemmen vermóchte. Dabei kann 
jedes Glied in der Kette der Reproduktion gróBere Unlust 
bringen, ohne daB dadurch dem Geschehen irgendwelcher 
Einhalt getan wiirde. Wir sprechen in solchen Fallen von 
Zwangshandlungen, wenn uns das Zweckwidrige daran be- 
sonders anormal vorkommt. Aber es handelt sich oft, wo der- 
artiges geschieht, gar nicht um abnorme, sondern um ganz 
normale Verhaltnisse. Man denke nur an den Zwang des 
Lachens, dem wir manchmal zu unserm gróBten Leidwesen in 
den emstesten Augenblicken nicht widerstehen kónnen, wenn 
eine komische Vorstellung sich uns aufdrangt.

Kurz, man sieht, von einem EinfluB des Lust- und Un-
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lustgefiihls auf die Motivwirksamkeit unserer BewuBtseins- 
inhalte kann nur insofem die Rede sein, ais Lust und Unlust 
fur das Verhalten der Aufmerksamkeit und das letztere fur 
die Motivwirksamkeit von Bedeutung ist.

Was den EinfluB von Lust- und Unlustgefiihlen auf psy- 
chisches Geschehen anlangt, welches nicht durch lust- oder 
unlustvolle Erlebnisse motiviert wird, sondern nur neben sol- 
chen sich abspielt, so kann man sagen, daB da, wo nicht 
einfach Ablenkungswirkung zu konstatieren ist, indem die 
Gefiihlsgrundlage die Beachtung absorbiert, durch Lustgefiihle 
eine allgemeine Forderung, durch Unlustgefiihle eine all- 
gemeine Beeintrachtigung des geistigen Lebens herbeigefiihrt 
wird.

Die kórperlichen Wirkungen der Gefuhle (auBerhalb des 
Zentralorgans) sind in den letzten Jahren Gegenstand vielfacher 
Untersuchung gewesen, ohne daB doch recht bemerkenswerte 
Resultate gewonnen worden waren. Ais sichergestellt darf 
wohl die Tatsache betrachtet werden, daB durch lustvolle Ein- 
driicke Verstarkung und Verlangsamung des Pulses, sowie 
Verflachung und Beschleunigung des Atmens, durch unlust- 
volle Eindriicke Schwachung und Beschleunigung des Pulses, 
Vertiefung und Verlangsamung des Atmens herbeigefiihrt wird. 
Was den mimischen Ausdruck und die sonstigen kórperlichen 
Veranderungen anlangt, die unter dem EinfluB von Lust und 
Unlust eintreten, so werden sie zu sehr modifiziert durch die 
besondere Beschaffenheit der gefiihlserregenden BewuBtseins- 
inhalte, ais daB eine irgendwie bedeutsame Gleichfórmigkeit 
aller derjenigen, die durch Lust und aller derjenigen, die durch 
Unlust hervorgerufen werden, sich konstatieren lieBe.

Zum SchluB dieser kurzeń Darstellung der Lehre vom 
Gemiit ist es vielleicht nicht iiberfliissig, nochmals darauf hin- 
zuweisen, daB die hauptsachlichste Bedeutung der Gefuhle nicht 
in ihren Wirkungen, sondern in ihnen selbst zu suchen ist. 
Pflege des Gemiitslebens soli nicht in erster Linie den Zweck 
haben, den Willen oder den Verstand oder die Gesundheit 
oder sonst etwas giinstig zu beeinflussen, sondern ein richtiger 
Zustand des Gemiitslebens ist an sich einer der schónsten; 
Endzwecke, welche die Erziehung anstreben kann.
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I. Die Lehre vom Willen.1)
In der Psychologie des Willenslebens lassen sich deutlich 

zwei verschiedene Richtungen unterscheiden, von denen es 
der einen mehr um Erklarung der Willenshandlungen, der 
andem mehr um Beschreibung des Willenserlebnisses zu tun 
ist. Beide Gesichtspunkte sind fiir sich genommen natiirlich 
vollkommen berechtigt. Aber yerkehrt ist es, wenn sie mit- 
einander verquickt werden. Dabei schadet es aber natur- 
gemaB immer noch weniger, wenn die Erklarung fiir die Be
schreibung, ais wenn letztere fiir erstere ausgegeben wird. 
Denn die konstantę Ursache, das, was stets gegeben sein muB, 
wenn eine Willenshandlung zustande kommen soli, ist schlieB- 
lich auch besonders wichtig fiir die Charakterisierung des 
Willenserlebnisses. Dagegen sind irgendwelche auffalligen Be- 
gleiterscheinungen des Wollens, an welche sich die beschrei- 
bende Willenspsychologie in erster Linie zu halten pflegt, ge- 
wisse Spannungszustande, Aktivitats- und IchbewuBtsein und 
ahnliches, keineswegs ohne weiteres ais Ursache der Willens
handlung zu betrachten.

Was die beschreibende Willenspsychologie, die sogenannte 
Phanomenologie des Wollens anlangt, so wollen wir hier nicht 
naher darauf eingehen.2) Nur darauf sei hingewiesen, daB ein 
besonderes Element des Seelenlebens aufier den uns bereits 
bekannten, den Empfindungen, Gefiihlen, Erlebnissen des Be- 
ziehungsbewuBtseins, sowie Abstraktionsprodukten aus diesen 
oder aus Verbindungen dieser fiir den Aufbau des Willens
lebens n i c h t  in Frage kommt. Die Willenserlebnisse sind 
nichts anderes ais seelische Gebilde, die sich aus den er- 
wahnten psychischen Elementen in eigenartiger Weise kom-

*) Mit der Literatur zur Willenspsychologie yerhalt es sich ahnlich wie 
mit derjenigen zur Psychologie des Yerstandes. Abgesehen von einigen in 
englischer Sprache geschriebenen Abhandlungen (von W . James, F . H. Bradley 
und anderen) ist wenig Empfehlenswertes yorhanden. Ein Anfang zu griindlicher, 
yorurteilsloser Untersuchung ist gemacht bei N. A ch: Uber die Willenstatigkeit 
und das Denken (Gottingen 1905). V gl. dazu auch die schon genannte Be- 
sprechung yon Kiilpe in den Gottinger Gelehrten Anzeigen. Ein kurzer Be- 
richt uber eine wertyolle willenspsychologische Untersuchung ist ferner das schon 
genannte Referat von N. A ch uber seinen auf dem zweiten KongreB fiir experi- 
mentelle Psychologie gehaltenen Vortrag. Weiteres in meiner „Lehre von der 
Aufmerksamkeit", S. 59 ff.

a) Genaueres hieriiber bei A . Pfander: Phanomenologie des W ollens (Leipzig
1900).
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binieren, ebenso wie die verschiedenen Klassen von Vor- 
stellungen besondere Kombinationen dieser Elemente dar- 
stellen.

Uns interessiert hier viel mehr die Mechanik des Willens- 
lebens, die Frage nach dem Zustandekommen der Willens- 
handlungen. Da steht eines wohl vor aller weiteren Unter- 
suchung fest: Die Willenshandlung ist ein psychisch bedingtes 
Geschehen. Es kann sich nur darum handeln, die Besonderheit 
ihres Bedingtseins zu ergriinden.

Nun haben wir eine Reihe von Formen psychisch be- 
dingten Geschehens bereits kennen gelemt, namlich die durch 
Produktionsmotive bewirkte Erzeugung der Beziehungsauf- 
fassung und des Gefiihls, die durch Reproduktionsmotive her- 
beigefiihrte Gedachtnisleistung und die durch Beachtungs- 
motive bedingte Verschiebung der Aufmerksamkeit. Es fragt 
sich nun: Ist die Willenshandlung ein Vorgang, der sich von 
den Prozessen der Produktion, der Reproduktion und der moti- 
vierten Aufmerksamkeitswanderung prinzipiell unterscheidet 
oder stellen die Willenshandlungen nur besondere Formen 
von Reproduktionen, Produktionen und motivierten Aufmerk- 
samkeitswanderungen dar? Man sieht ohne weiteres und es 
geht auch aus friiher Gesagtem1) klar hervor, dali das Letztere 
der Fali ist.

Es fragt sich also: Durch welche Besonderheit zeichnet 
sich die Willenshandlung vor denjenigen psychisch bedingten 
Geschehnissen aus, die wir nicht Willenshandlungen nennen? 
Auf diese Frage pflegen sehr verschiedene Antworten gegeben 
zu werden: Der eine will von Willenshandlung nur da sprechen, 
wo das psychische Geschehen einen bestimmten Gefiihls ver- 
lauf darstellt, der andere betrachtet es ais notig fur das Zu
standekommen der Willenshandlung, daB die Wirksamkeit 
der Motive, die zur Hervorbringung gewóhnlicher Reproduk
tionen, Produktionen oder Aufmerksamkeitsbewegungen aus- 
reichen, durch eine besondere psychische Qualitat (Wille, Ich- 
bewuBtsein, Impulserlebnis usw.) erganzt und verstarkt wird, 
ein dritter glaubt Willenshandlungen iiberall da annehmen zu 
sollen, wo der Ausfiihrung einer Bewegung eine Erinnerungs- 
vorstellung derselben oder allgemeiner einer Wahrnehmung 
(bezw. iiberhaupt dem Eintreten eines BewuBtseinsinhalts) eine 
antezipierende Yorstellung vorausgeht.

') v gl. S. 98.
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AU diese Auffassungen sind ais unhaltbar nachgewiesen 
worden. Die Gefiihle spielen beim Zustandekommen der 
Willenshandlung, wie oben schon dargetan wurde, keineswegs 
immer die gleiche Rolle. Es geht deshalb nicht an, ein be- 
stimmtes Gefiihl oder ein Gefiihl iiberhaupt ais notwendige 
Bedmgung der Willenshandlung zu betrachten. Eine beson- 
dere Qualitat „W ille“ gibt es nicht. IchbewuBtsein, Impuls- 
erlebnis und was man sonst ais das Wirkende in der Willens
handlung zu betrachten geneigt ist, erweisen sich bei genauerer 
Betrachtung hóchstens ais gelegentlich auftretende Neben- 
effekte, die durch den ProzeB des Wollens herbeigefiihrt wer- 
den, nicht aber ihn selbst bedingen. Das Ich- oder Persónlich- 
keitsbewuBtsein spielt hóchstens insofem eine Rolle, ais es 
mit dem Motiv psychischen Geschehens zuweilen eine beson- 
ders enge Verbindung eingeht, so daB Prozesse der Beachtungs- 
unterstiitzung in der friiher beschriebenen Weise ermóg- 
licht werden. Motiyierend gegeniiber den y e r s c h i e d e n e n  
Willenshandlungen kann das IchbewuBtsein schon wegen seiner 
g l e i c h b l e i b e n d e n  Beschaffenheit nicht wirken. Was end- 
lich die Antezipation eines BewuBtseinsinhalts in einem Vor- 
auswissen anlangt, so findet solche oft statt, wo von einer 
Willenshandlung keine Rede sein kann und zuweilen ist sie 
wohl auch nicht vorhanden, wo fur jeden Unbefangenen eine 
Willenshandlung vorliegt.

Genauere Uberlegungen haben dazu gefuhrt, die Willens
handlung zu definieren ais dasjenige p s y c h i s c h  b e d i n g t e  
Geschehen, welches nicht eindeutig durch ein Reproduktions-, 
Produktions- oder Beachtungsmotiy ausgelóst wird, dessen 
Zustandekommen yielmehr nur durch r e p r o d u k t i y e  oder 
B e a c h t u n g s u n t e r s t i i t z u n g  (ob es auch eine Produk- 
tionsunterstiitzung gibt, lassen wir dahingestellt) ermóglicht 
wird. Gabe es keine (reproduktiyen und sonstigen) Hem- 
mungen im Seelenleben, so wiirde es auch kein Wollen geben. 
Der Assoziationsautomat, wie ihn manche Psychologen kon- 
struieren, mit dem der Mensch in pathologischen Zustanden 
allerdings bedenkliche Ahnlichkeit gewinnen kann, ist kein 
wollendes Wesen. Alles, was die Fahigkeit der Aufmerksam- 
keitskonzentration auf reproduktiy oder beachtungsunter- 
stiitzende BewuBtseinsinhalte, sowie auf das dadurch unter- 
stiitzte Motiv beeintrachtigt, bedeutet eine Schadigung des 
Willens. Ebenso wird aber das Wollen auch dadurch mehr 
oder weniger aufgehoben, daB reproduktiy oder beachtungs-
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unterstiitzende BewuBtseinsinhalte durch den Verlauf des psy- 
chischen Lebens nicht in geniigender Menge herbeigefiihrt 
werden. So besteht die Aufhebung der Zurechnungsfahigkeit 
des Betrunkenen einerseits in der Herabsetzung seiner Konzen- 
trationsfahigkeit, andererseits in der Beeintrachtigung seiner 
Gedachtnisleistungen, welch letztere der Grund dafiir ist, daB 
fiir ihn hemmende sowohl ais unterstiitzende BewuBtseins
inhalte neben den jeweils sich aufdrangenden Motiven iiber- 
haupt nicht oder doch nicht in geniigender Anzahl vor- 
handen sind.

Die wichtigste Form reproduktiver Unterstiitzung ist nun 
zweifellos diejenige, die ausgeiibt wird von dem Wissen um 
die Richtung, in welcher die Tendenz eines Motivs sich er- 
strecken soli, von dem allgemeinen Begriff dessen, was speziali- 
siert herbeizufiihren ist. Deshalb laBt sich bei den meisten 
Willenshandlungen ein gewisses Vorwegnehmen des Effekts 
in Gedanken oder in der Vorstellung konstatieren. Aber nicht 
immer muB ein solches Vorauswissen gegeben sein. Nur die 
„Determination“ , die reproduktive oder Beachtungs-Unter- 
stiitzung iiberhaupt, darf niemals fehlen. Man denke nur an 
die Aufgaben, die wir uns im Leben stellen, wenn man sich 
den Begriff dieser Determination etwas naher bringen will. 
Es hat jemand z. B. die Absicht, Klavier zu spielen. Dieser 
Gedanke an die latigkeit des Tastenanschlagens usw. ganz 
im allgemeinen bietet die reproduktive Unterstiitzung fur die- 
jenigen Reproduktionstendenzen, die vom Anblick der ein- 
zelnen Noten ausgehen. Die letzteren wiirden nicht geniigen, 
die notigen Fingerbewegungen auszulosen. Es wiire ja auch 
zu merkwiirdig, wenn stets beim Anblick eines Notenblattes 
die Hande des Klavierspielers ins Zappeln geraten wiirden. 
Der Vorsatz oder die Aufgabe, Klavier zu spielen, muB viel- 
mehr hinzukommen, damit die einzelnen Notenbilder die nótige 
Motivationskraft gewinnen, um die Willenshandlungen des 
Klavierspielers auszulosen.

Nun ist man aber vielleicht gewillt, den Vorsatz ais die 
eigentliche Willenshandlung zu betrachten und mochte lieber 
wissen, wie der Vorsatz zustande kommt, statt AufschluB dar- 
iiber zu begehren, wie unter Mitwirkung des Vorsatzes 
durch bestimmte Eindriicke bestimmte Bewegungen ausgelost 
werden. Da muB man zunachst bedenken, daB Vorsatze 
uns haufig wie beliebige andere Einfalle auch durch den 
Yerlauf des geistigen Lebens „ g a n z  u n w i l l k i i r l i c h “ her-
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beigefiihrt werden. DaB sie dann fiir die Willenspsychologie 
kein besonderes Interesse besitzen, leuchtet wohl ohne weiteres 
ein. Wo dagegen der Vorsatz selbst gewollt ist, da liegen die 
Verhaltnisse wiederum so wie bei jeder Willenshandlung. Es 
handelt sich entweder um eine willkurliche Reproduktion oder 
um eine willkurliche Beachtung. Entweder namlich weiB ich 
zunachst gar nicht, was mir an Vorsatzen iiberhaupt einfallen 
wird. Der allgemeine Gedanke, einen Vorsatz zu fassen, wirkt 
reproduktiv unterstiitzend in bezug auf ein bestimmtes Motiv, 
durch welches dann unter dem EinfluB jener reproduktiven 
Unterstiitzung ein bestimmter Vorsatz herbeigefiihrt wird.

Oder es sind verschiedene Vorsatze gleichzeitig meinem 
BewuBtsein gegenwartig. Ich weiB nur nicht, fiir welchen ich 
mich entschlieBen soli. Das heiBt, es besitzt keiner dasjenige 
Ubergewicht iiber die anderer, wodurch er fiir den Verlauf 
des geistigen Lebens bestimmend wird. Dieses Ubergewicht 
wird aber nur dadurch von einem BewuBtseinsinhalt gewonnen, 
daB derselbe die Fahigkeit erwirbt, sogleich oder spater ein- 
mal die Beachtung zu absorbieren. Der Weg, auf dem diese 
Fahigkeit einem BewuBtseinsinhalt verschafft wird, ist in der 
Regel der, daB beachtungsunterstiitzende Inhalte mit ihm zu- 
sammengebracht werden. Das geschieht z. B. dadurch, daB 
wir uns die giinstigen Folgen einer bestimmten Handlungs- 
weise vergegenwartigen und durch die Vereinigung des Be- 
wuBtseins dieser Folgen mit dem Vorsatz zu der betreffenden 
Handlungsweise einen wirksamen Komplex schaffen, der repro- 
duziert wird, wenn die Zeit des Handelns gekommen ist und 
dann seinerseits auf den Verlauf des geistigen Lebens bestim
mend einwirkt. Stets aber sind, wie man leicht einsieht, fiir 
die Bildung solch wirksamer Komplexe Prozesse willkiirlicher 
Reproduktion oder willkiirlicher Beachtung nótig.

So erklart sich die Entstehung eines Vorsatzes, eines 
Entschlusses oder wie man es sonst nennen will, da wo der
selbe gewollt ist, ganz ebenso wie jede andere Willenshandlung 
und allgemein konnen wir sagen, daB das Wollen keine beson- 
deren Krafte des Seelenlebens voraussetzt auBer denen, die 
auch sonst im Ablauf der BewuBtseinsvorgange eine Rolle 
spielen. Hóchstens móchte vielleicht noch jemand auf die 
auBeren Willenshandlungen hinweisen und die motorische Kraft 
psychischer Geschehnisse iiberhaupt ais besondere Fahigkeit 
betrachtet wissen. Aber dagegen ist zu bemerken, daB jedem 
BewuBtseinsvorgang ein GehimprozeB parallel geht und daB



Der V orsatz ais Willenshandlung. 269
die Bewegungen, die in Abhangigkeit von Bewu6tseinsvor- 
gangen zu geraten vermógen, durch Gehirnprozesse ausgelóst 
werden. Da wir nun die Assoziation ais einen Zusammenhang 
zwischen Gehimprozessen auffassen miissen, so ist keineswegs 
einzusehen, warum sie nur zwischen solchen Gehirnvorgangen 
bestehen soli, denen BewuBtseinsinhalte unmittelbar parallel 
gehen, warum nur Geschehnisse im sensorischen Teil des 
Zentralorgans, nicht auch solche im motorischen Gebiet und 
solche, die teils in der sensorischen, teils in der motorischen 
Region sich abspielen, Assoziationszusammenhange bilden 
sollen. Da nun jede Bewegung des Korpers, die im Wachzu- 
stand ausgefiihrt wird, ein BewuBtsein von ihrem Yerlauf durch 
die Erzeugung optischer, taktiler und Labyrinth-Empfindungen 
vermittelt, so assoziiert sich der InnervationsprozeB jeweils 
mit demjenigen ProzeB im Zentralorgan, welcher der Vor- 
stellung der betreffenden Bewegung entspricht. Es kann also 
jederzeit beim Auftreten einer bestimmten Vorstellung, die zu- 
gehórige Bewegung „reproduziert" werden. Auf welche Weise 
jede Bewegung zum erstenmal hervorzurufen wird, ob nach 
Art der Reflexbewegungen, bei denen die Erregung eines sen
sorischen Nerven den Ausgangspunkt eines Geschehens bildet, 
das in die motorischen Regionen des Zentralorgans sich fort- 
pflanzt, wie eine Kette von Explosionen so weit sich fortsetzt 
ais entziindliches Materiał auf ihrem Wege liegt, ob nach Art 
der automatischen Bewegungen, bei denen der Ausgangspunkt 
des nervósen Geschehens im Zentralorgan liegt, oder wie sonst, 
das lassen wir dahingestellt. Tatsache, die man an jedem 
zappelnden Neugeborenen konstatieren kann, ist jedenfalls, 
daB fur die Erzeugung aller moglichen Bewegungen zunachst 
reichlich gesorgt ist, ohne daB der Wille in Aktion zu treten 
braucht. Alle einmal ausgeftihrten Bewegungen kommen dann 
in eine gewisse Abhangigkeit vom BewuBtsein. Dadurch, daB 
verschiedene Motive sich in ihren Bęwegungseffekten kompen- 
sieren kónnen, ist das Entstehen von Hemmungen bedingt, 
und den Hemmungen gegeniiber entwickelt sich das Wollen. 
Bedenken muB man ubrigens noch, daB wir bei der Ausfuh- 
rung komplizierter Handlungen nicht mehr die Vorstellungen 
der einzelnen dazu nótigen Bewegungen im BewuBtsein haben, 
sondern daB ganze Systeme von Innervationsprozessen in di- 
rekten assoziativen Zusammenhang mit allen moglichen In- 
halten treten kónnen, die wahrend ihres Ablaufs vorhanden 
sind, etwa mit der Yorstellung des Zieles der Gesamthand-
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lung oder gar einer entfemteren Wirkung derselben. So denken 
wir beim Sprechen, beim Schreiben und bei einer Menge ahn- 
licher Beschaftigungen nicht an die Bewegungen der Zunge, 
der Hand usw., sondern nur an das was wir sprechen oder 
schreiben wollen. Ja der geiibte Redner denkt auch nicht 
mehr an die Wbrter, die er sprechen will, sondern nur an den 
Gedanken, den er zur Darstellung bringen mochte. Dieser 
Gedanke muB nur klar und deutlich vor seinem BewuBtsein 
stehen, muB sein BewuBtsein ganz und gar beherrschen, dann 
flieBen ihm die Worte von selbst zu. Die eigentliche Willens- 
handlung des geiibten Redners besteht also in der Konzen- 
tration der Aufmerksamkeit auf die Gedanken und in der 
Wirksamkeit des determinierenden (reproduktiv und beach- 
tungsunterstiitzenden) Vorsatzes, vernehmlich zu sprechen.

Dies mag geniigen, um das Wesen und den Mechanismus 
der Willenshandlung einigermaBen verstandlich zu machen. 
Von der Willenshandlung unterscheiden wir die Trieb- und 
die Instinkthandlung. Eine Triebhandlung liegt dann vor, 
wenn ein BewuBtseinsinhalt nicht durch auBere Determination 
sondern durch eigene Aufdringlichkeit uber andere Motive 
den Sieg davon tragt, Hemmungen iiberwindet und den Ver- 
lauf des Geschehens bestimmt. Von einer Instinkthandlung 
sprechen wir dann, wenn eine fur einen einfachen Reflex 
zu komplizierte Handlung ohne vorherige Eintibung durch 
ein Motiv ausgelost wird, welches in der individuellen Ent- 
wicklung seinen EinfluB auf das betreffende Geschehen nicht 
gewinnen konnte. Ihre Erklarung findet die Instinkthandlung 
nur durch die Annahme einer Vererbung erworbener Asso- 
ziationsmechanismen. Das Motiv der Instinkthandlung diirfte 
entweder so wie das Motiv eines eindeutig bestimmten durch 
hohe Bereitschaft der Reproduktionsgrundlagen leicht aus- 
losbaren Reproduktionsverlaufs oder so wie das Motiv der 
Triebhandlung wirken.

Die Willenserziehung hat vor allem mit bedeutenden an- 
geborenen Unterschieden der Wollensdispositionen zu rech- 
nen. Es ist ja nach den bisherigen Ausfiihrungen einleuchtend, 
daB alle Differenzen der Aufmerksamkeits- und Gedachtnis- 
anlagen auch fur das Willensleben von Bedeutung sein miissen. 
Wer z. B. nicht die Fahigkeit besitzt, langere Zeit in der Be- 
achtung eines Motivs zu verharren, der wird niemals irgend- 
welche Ausdauer im Handeln erkennen lassen; wer sehr schnell 
feste Assoziationen stiftet und sehr langsam yergiBt, der wird
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nicht nur ein Wissen sondem auch ein Kónnen sich leichter 
aneignen und weniger bald „verlernen“ ais ein anderer. Treue 
und Zuverlassigkeit stehen in einer leicht erkennbaren Ab- 
hangigkcitsbeżiehung zu der Giite des Gedachtnisses usw. Die 
a tiiberlieferte Lehre von der Vierzahl der Temperamente (vom 
c olerischen, sanguinischen, phlegmatischen und melancholi- 
sc en) geniigt bei weitem nicht, um alle Verschiedenheiten der 

lllensanlage geniigend hervorzuheben. Es werden dabei 
eigentlich nur die Differenzen der Ausdauer und Schnelligkeit 
des Handelns, soweit sie durch Naturanlage bedingt sind und 
soweit sie mit gewissen Eigentiimlichkeiten des Gemiitslebens 
Hand in Hand gehen, beriicksichtigt. Ais Choleriker gilt nam- 
lich im allgemeinen der, dessen Entschliisse schnell gefafit 
sind und lange vorhalten, der Mensch mit lebhaften und sich 
nicht leicht abstumpfenden Gefuhlen. Der Sanguiniker ist ein 
rasch zufassender aber bald in seinem Eifer erlahmender 
Mensch, ein Mensch mit starken, aber schnell verpuffenden 
Gefuhlen. Das phlegmatische Temperament ist ausgezeichnet 
durch Langsamkeit und Beharrlichkeit, durch nicht sehr starkę, 
mit der Zeit eher starker ais schwacher werdende Gefiihle! 
Der Melancholiker endlich ist der Schwachling auf dem Gebiet 
des Wollens, schwerfallig in seinen Entschliissen und schnell 
ermiidend, mit schwachen und verganglichen Gefuhlen, die 
nur dadurch den Schein der Konstanz erwecken, daB es uber- 
wiegend solche von gleicher Beschaffenheit, namlich Unlust- 
gefiihle sind, die von allen móglichen Gegenstanden erregt 
werden.

Wir wollen es hier unterlassen, die Lehre von den Tempe- 
ramenten zu verbessern. In der Entwicklung einiger Haupt- 
grundsiitze der Willensbildung wird deutlich genug hervor- 
treten, nach welchen Richtungen des Willensleben sich diffe- 
renzieren kann. Diese Grundsatze sind folgende:

i. Der Mensch soli iiberhaupt lernen, tatig zu sein. Dabei 
sind unter dem Begriff „Tatig-sein“ allerdings nicht die ein- 
fachen Reaktionen auf Eindriicke und Einfalle zu verstehen, 
fur welche die Natur reichlich gesorgt hat. Viele von diesen 
Reaktionen miissen von der Erziehung sogar unterdriickt wer
den. Der erzogene Mensch zeigt vielfach da eine gewisse 
Unbeweglichkeit, wo der unerzogene voller Leben und Bewe- 
gung ist. Aber jene Reglosigkeit ist kein Zeichen geringerer 
sondern ein solches hoherer Energie. Es ist nicht nur e in  
Anreiz sondem es sind mehrere Anreize wirksam, wenn eine
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natiirliche Reaktion gehemmt wird. Man braucht nur daran 
zu denken, wie das Stille-sitzen-lernen der Kinder in der Schule 
eine oft so ermiidende Arbeit ist, dann kann man sich einen 
Begriff machen von dem Energieverbrauch, welcher hinter der 
scheinbaren Ruhe des sich stets beherrschenden Menschen, 
des echten Aristokraten, steckt. Diese Ruhe ist keine Un- 
tiitigkeit, sie ist aber auch noch nicht die Tatigkeit, fur 
welche der Mensch erzogen werden soli. Tatigsein heiBt 
zweckvoll Handeln. Um andere ais nur die allernachstliegen- 
den, um wohluberlegte Zwecke fordem zu konnen, muB man 
zunachst dem Zwang der eindeutig das Handeln bestimmen- 
den Motive enthoben sein. Aber die zunachst so niitzlichen 
Hemmungen miissen doch auch wieder uberwunden werden. 
Von der Zweckiiberlegung, vom Vorsatz, vom EntschluB muB 
es einen Weg geben zur Handlung. Wo dieser Weg nicht 
gegeben ist, sprechen wir von Untatigkeit oder auch von 
Tragheit. Uberwunden wird die Tragheit durch Gewóhnung 
ans Handeln, durch alles, was die Leichtigkeit des Repro- 
duktionsverlaufes erhoht, in welchem der eigentliche Mechanis- 
mus des Handelns besteht, durch alles, was den Gedanken 
ans Handeln, von welchem die reproduktive Unterstiitzung 
zum Motiv der Handlung geliefert wird, groBere Aufdring- 
lichkeit sichert (vor allem das, was man das Interesse am 
(Handeln nennt), sowie durch alles, was den Verlauf des geisti- 
gen Lebens von dem Motiv des Handelns aus in anderer 
Richtung ais in derjenigen der Handlung erschwert. Ubung 
einer bestimmten Tatigkeit, Interesse an dieser Tatigkeit, 
PflichtbewuBtsein, welches bei Unterlassung derselben die Be- 
achtung immer wieder abzieht von dem, was sonst das geistige 
Leben in andere Richtung zu bringen geeignet ware —  das 
sind die wichtigsten Grundlagen des FleiBes. FleiBige Men
schen zu erziehen ist aber die erste Aufg^.be der Willens- 
bildung.

2. Der Mensch soli lernen, Kraft und Ausdauer bei jeder 
schwierigen Tatigkeit zu entwickeln. Die Kraft des Wollens 
beruht auf dem Verhaltnis der motivierenden (und der motiv- 
unterstiitzenden) zu den hemmenden Tendenzen. Diese Kraft 
ist sonach fur jede Willenshandlung eine andere. Trotzdem 
konnen wir in gewissem Sinn von einer konstanten Kraft des 
Willens sprechen, wenn wir bedenken, daB gewisse motiv- 
unterstiitzende BewuBtseinsinhalte fur alle moglichen Hand- 
lungen fordernd, gewisse Hemmungen fiir alle storend gegeben
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oder nicht gegeben sein kónnen. Wer z. B. ein ausgepragtes 
PersónlichkeitsbewuBtsein besitzt, das beachtungunterstiitzend 
beliebigen Motiven, mit denen es sich verbindet, zugute kommt, 
wem der Gedanke, zu handeln, lebhaftes Interesse erweckt, 
so daB dadurch jedem Motiv zum Handeln bedeutende re- 
produktive Unterstiitzung zuteil wird, der verfiigt eben deshalb 
iiber groBere Kraft des Wollens ais ein anderer, dem der 
bloBe Gedanke, tatig sein zu sollen, unangenehm ist, oder 
dessen PersónlichkeitsbewuBtsein selbst zu wenig geeignet ist, 
seine Beachtung zu fesseln, geschweige denn beachtungsunter- 
stiitzend einem Motiv zugute zu kommen. Wer femer bei 
jedem AnlaB zum Handeln nicht bloB an das spezielle Fur 
und Wider denkt, das fur die betreffende Handlung in Betracht 
kommt, wem vielmehr alle móglichen Bedenklichkeiten auf- 
steigen, die mit der allgemeinen Unsicherheit menschlicher 
Voraussicht und mit der Gefahrlichkeit des Lebens iiberhaupt 
zusammenhangen, wer nicht nur die Zwecke seiner Hand- 
lungen und den allgemeinen Weg zu ihrer Realisierung sich 
iiberlegt, sondern mit angstlicher Sorgfalt jeden Schritt zu 
bedenken pflegt, der besitzt geringere Kraft des Wollens ais 
eine groBziigigere Natur. AuBerdem kommt fur die Kraft des 
Wollens besonders auch der Grad der Ermiidbarkeit der Auf- 
merksamkeit, worauf oben schon hingewiesen wurde, in Be
tracht. Davon hangt diejenige Komponentę der Kraft ab, die 
wir ais Ausdauer bezeichnen. Alles, was friiher1) hinsichtlich 
der Uberwindung der Flatterhaftigkeit gesagt worden ist, ware 
deshalb hier zu wiederholen. Das beste Mittel aber, Kraft und 
Ausdauer des Wollens zu starken, das Mittel, welches all die 
hier erwahnten Komponenten der Willenskraft giinstig beein- 
fłuBt, ist wiederum das Handeln selbst und zwar ein Handeln, 
das niemals zu schwer ist, um durch Gelingen die Arbeits- 
stimmung und das PersónlichkeitsbewuBtsein des Handelnden 
giinstig zu beeinflussen.1 2)

3. Der Mensch soli móglichste Sicherheit und Geschick- 
lichkeit des Handelns erwerben.3) Es wird in der Theorie der 
Willensbildung vielfach zu wenig Riicksicht darauf genommen,

1) Vgl. s. 223 f.
2) Sehr wertvolle W inkę zur Steigerung der Willenskraft gibt F . W . Forster: 

Sexualethik und Sexualpadagogik (Kempten u. Miinchen, Kosel, 1907).
3) In diesem Zusammenhang ist auch auf die Bedeutung des Spiels hin- 

zuweisen. Hier sei zur Lektiire empfohlen das Buch von K . Groos: Die Spiele 
des Menschen (Jena 1899).

D i i r r ,  Padagogik. 18
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daB manche gute und niitzliche Handlung nicht deshalb unter- 
bleibt, weil es an der rechten Absicht fehlt sondern deshalb, 
weil das notige Kónnen mangelt. Wenn man aber auch in der 
sittlichen Beurteilung der Menschen geneigt sein mag, die bei 
gutem Willen aus Mangel an Kónnen unterbliebenen Leistun- 
gen nicht allzu schwer ins Gewicht fallen zu lassen, so ist 
doch der Erzieher sicherlich nicht zu entschuldigen, der dem 
Zogling nur den guten Willen ohne das rechte Konnen ein- 
pflanzt. Freilich sind verschiedenen Individuen verschiedene 
Grenzen des Konnens ebenso wie des Wissens und Verstehens 
gesteckt. Es kann auch gar nicht verlangt werden, daB die 
Erziehung jedem Zogling alles mógliche Konnen beibringe. 
Was verlangt werden muB, ist nur dies, daB diejenigen Hand- 
lungen, auf welche der Wille sich richtet oder gerichtet wird, 
recht zu vollbringen seien. Anders ausgedriickt: Das Willens- 
leben soli nicht in unausgefiihrt bleibenden Entschliissen sich 
verbrauchen sondern Wollen und Konnen sollen in móglichste 
Harmonie gebracht werden. Der Mensch soli wollen was er 
kann und konnen was er will. Die tatlosen Tatentraume, die 
im Jugendleben yielfach eine so groBe Rolle spielen, sind nicht 
nur unniitz sondern direkt schadlich, wenn sie geistige Energie 
yerbrauchen, die auf erreichbare Ziele yerwendet werden sollte. 
Natiirlich meinen wir hier nicht die groBen Entschliisse, die 
friihzeitig schon richtunggebend auf das ganze Leben ein- 
wirken konnen, wenn auch die eigentliche Ausfuhrung erst 
yerhaltnismaBig spat erfolgt. BloB die kraftlose Begeisterung 
fiir Ziele yerwerfen wir, die sich gar nicht kiimmert um den 
Weg, auf dem dieselben yerwirklicht werden kónnen, die gar 
nicht daran denkt, auch nur Krafte zu sammeln, um der Ver- 
wirklichung einen Schritt naher zu kommen, die yollkommen 
befriedigt ist entweder in sich selbst oder gar in dem be- 
gleitenden BewuBtsein, die rechte, lóbliche Gesinnung zu sein. 
Solchem schwachlichen Gesinnungsidealismus kann das Ideał 
der Leistung gar nicht energisch genug entgegengesetzt 
werden.

4. Der Mensch soli lernen, Mut und Besonnenheit zu be- 
tatigen. Feigheit ist Mangel der Fahigkeit, einem unlustvollen 
BewuBtseinsinhalt die zur Entfaltung seiner Motiywirksamkeit 
notige Beachtung zuzuwenden. Besonnenheit fehlt demjenigen, 
der keine Hemmungen besitzt, bei dem ein Motiv mit mecha- 
nischem Zwang eine bestimmte Handlung nach sich zieht; Be
sonnenheit fehlt aber auch demjenigen, dessen Geist durch
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widerstreitende Motive in Verwirrung gebracht wird. Mut 
und Besonnenheit besitzt der, welcher durch nichts, weder 
durch den Unlustcharakter eines BewuBtseinsinhaltes noch 
durch die Aufdringlichkeit eines Motivs noch durch die Menge 
der Motive in Verwirrung gebracht wird. Gewohnung an das 
standhafte Ertragen von Unannehmlichkeiten, Starkung des 
PersónlichkeitsbewuBtseins und sonstiger BewuBtseinsinhalte, 
die im Notfall beachtungunterstiitzend einer unerfreulichen 
Aufgabe zur Seite treten miissen und Verbesserung der Auf- 
merksamkeitsdispositionen sind die wichtigsten Mittel zur Er- 
ziehung des Mutes. Zur Erziehung der Besonnenheit kommt 
auBerdem unter Umstanden noch in Betracht die Vermehrung 
konstant wirksamer Hemmungsmotive, wie sie iibrigens aus 
den Erfahrungen der schlimmen Folgen iibereilten Handelns 
sich meist zur Geniige ergeben.

5. Endlich sollen diejenigen Motive, die zu wertvollen 
Handlungen fiihren, im Geistesleben des Menschen den Sieg 
gewinnen uber alle andem. DaB dies wirksamer durch leben- 
dige Vorbilder und Beispiele ais durch bloBe Belehrung ge- 
schieht, ist bekannt. Es miissen femer den schadlichen An- 
trieben starkę Hemmungen geschaffen werden. Das geschieht 
vor allem dadurch, daB man mit den Gedanken an die ver- 
kehrte aufs festeste das BewuBtsein der richtigen Hand- 
lungsweise assoziativ verkniipft, daB man keine Gewohnung 
im Schlechten eintreten laBt und daB man die Motivations- 
kraft des Bósen auf jede Weise beeintrachtigt durch Zer- 
storung seines lockenden Scheins, durch Hinweis auf seine 
unerfreulichen Folgen, durch Pflege des sittlichen Geschmacks 
und nicht in letzter Linie dadurch, daB man den Zogling ander- 
weitig beschaftigt und ihm moglichst wenig Gelegenheit gibt, 
sich mit Gedanken an das Bose zu befassen. Soweit ais mog- 
lich soli natiirlich auch die Befestigung der sittlichen Grund- 
siitze1) durch tibung herbeigefiihrt werden. Doch liegen hier 
gewisse Schwierigkeiten insofern, ais nicht jede Probe der 
sittlichen riichtigkeit unter Aufsicht des Erziehers, iiberhaupt 
in derjenigen Lebensperiode, auf welche sich die unmittelbare 
Einwirkung der Erziehung in der Regel beschrankt, abgelegt 
werden kann. Daraus erwachst das Problem der sittlichen Er
ziehung, dem Zogling auch fur zukiinftige, ihm unter Um-

’ ) Zum besten, was iiber die sittliche Erziehung geschrieben worden ist, 
gehoren die Schriften von F . W . Foerster: Jugendlehre (Berlin, Reimer, 1906), 
sowie Schule und Charakter (Ziirich, SchultheS, 1907).
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standen noch gar nicht verstandlich zu machende Situationen 
die Richtung auf das Gute zu geben. Die Losung dieses Pro- 
blems liegt hauptsachlich darin, daB dem BewuBtsein einer 
sittlichen Forderung schlechthin diejenige Aufdringlichkeit 
verliehen wird, die es geeignet macht, in schwierigen Lagen 
das Verhalten zu determinieren.

Mit dieser kurzeń Darstellung der wichtigsten Grundsatze 
der Willenserziehung wollen wir unsere Einfiihrung in die 
Padagogik abschlieBen. Weit entfernt von dem Glauben, im 
Vorstehenden alle Probleme der Erziehung gelóst zu haben, 
sind wir zufrieden, wenn es uns gelungen ist, einen gewissen 
Uberblick iiber die Fragen zu gewinnen, dereń Beantwortung 
einer erfolgreichen Beschaftigung mit der Padagogik voraus- 
gehen muB.2)

*) Eben, bei Erledigung des letzten Korrekturbogens, erhalte ich die An- 
kiindigung vom Erscheinen der „Vorlesungen zur Emfiihrung in die esperimen- 
lelle'Padagogik" von E . Meumann. i.B d . (Leipzig, Engelmann). Ich darf dieses 
Buch wohl auch ohne vorherige Einsichtnahme ais wertvolle Erganzung meiner 
Ausfiihrungen zur „Psychologie der Erziehung" bestens empfehlen.

A is auf eine wichtige Erganzung dieser Einfiihrung in die Padagogik 
mochte ich auch hinweisen auf die reiche Literatur zur Kinderpsychologie. 
Zur Orientierung iiber den neuesten Stand der kinderpsychologischen Forschung 
konnen dienen: W .  Ament: Fortschritte der Kinderseelenkunde 1895— 1903 
(2. Aufl.) aus der Sammlung von Abhandlungen zur psychologischen Padagogik, 
herausgegeben von E. Meumann, I. Bd., 2. Heft, und M. Brahn: Kinderpsychologie 
(Leipzig, Quelle & Meyer, 1907),










