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Yorwort
Dieses kleine Buch verdankt seine Entstehung einem sehr groBen: 

der von P. H in n e b e r g  herausgegebenen schonen und umfassenden Ge- 
samtdarstellung aller Zweige unseres heutigen Wissens, der Kultur der 
Gegenwart. Ais ich es iibernahm, fur diese eine kurze Skizze der 
Psychologie zu liefern, glaubte ich, im Rahmen der eigentlichen Aufgabe, 
einer Vorfiihrung der wesentlichsten Ziige der gegenwartigen Psychologie, 
so wie sie sich mir darstellen, noch in einigen anderen Hinsichten ntitz- 
liche Arbeit leisten zu konnen. So namentlich durch den Nachweis, 
daB auch die hochsten Erscheinungen des seelischen Lebens, die das 
dilettantische Denken aus einem metaphysischen Bediirfnis, einem reli- 
giósen Gefuhl, einem angeborenen Rechtstrieb u. dgl. ais aus letzten 
und nicht weiter erklarbaren Ursachen abzuleiten pflegt, durchaus und 
allein denselben Grundkraften der Seele gesetzmaBig entstammen, die 
schon in ihren elementarsten AuBerungen sich ais wirksam erweisen. 
Allein, ais die im Hinblick hierauf durchgefiihrte Arbeit vollendet war, 
erwies sie sich fur die Okonomie des Ganzen ais viel zu lang; sie muBte 
auf etwa die Halfte ihres Umfanges heruntergebracht werden und ist 
so in der Kultur der Gegenwart erschienen. Zugleich aber gaben mir 
dereń Verleger und Herausgeber unaufgefordert und in hochst dankens- 
wertem Entgegenkommen das Recht, auch das ursprungliche Manuskript 
fur eine Sonderveroffentlichung zu yerwerten,

Von dieser Ermachtigung mache ich hier Gebrauch. Allerdings so, 
daB ich, durch beengende Riicksichten auf den Raum nun nicht 
mehr gebunden, meine Darstellung noch etwas erweitert und vervoll- 
standigt habe, so daB sie, ohne ihren anfanglichen Charakter einer 
knappen Zusammenfassung des Wichtigsten zu verlieren, wohl ais ein 
AbriB der ganzen Psychologie zu gelten vermag. DaB die im einzelnen 
getroffene Auswahl nicht jedermanns Billigung finden wird, und daB 
der eine dies, der andere jenes lieber durch anderes und ihm wichtiger 
Scheinendes ersetzt sahe, bedarf keiner Worte. In Zweifelsfallen habe
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ich mehr danach gestrebt, die Dinge, die ich einmal erwahnte, nun auch 
so weit auszufiihren und zu erlautern, daB sie allgemein verstandlich 
wiirden, ais durch Haufung von kurzeń und bloB andeutenden Er- 
wahnungen groBere Vollstandigkeit zu erreichen.

Ein Kritiker meiner Darstellung in der Kultur der Gegenwart 
findet, daB sie ganz auf materialistischem Standpunkt stehe, und ver- 
kniipft damit bewegliche Phrasen iiber die Unzulanglichkeit dieser Ver- 
irrung und entstellende Behauptungen iiber meine Absichten, wie man 
ihnen bei philosophisch interessierten Laien wohl begegnet. Was fur 
eine Etikette man meiner Sache anheftet, ist selbstverstandlich gleich- 
giiltig. Aber da das Wort Materialismus keineswegs nur fur eine ein- 
zige und begrifflich scharf definierte, sondern wegen seines tadelnden 
Beigeschmacks fiir sehr erheblich verschiedene Anschauungen gebraucht 
wird, sofern man sie nicht mag, so laBt Klarheit des Denkens es nicht 
hinausgehen, ohne kurz anzudeuten, in welchem Sinne es gemeint ist. 
Und so sei der Leser also benachrichtigt, daB es der Materialismus 
S p i n o z a s ,  G o e t h e s ,  F e c h n e r s  ist, den er bei mir findet.

H. E.



Einleitung.

Zur Geschiehte der Psychologie.
Die Psychologie hat eine lange Vergangenheit, doch nur eine kurze 

Geschiehte. Sie ist dagewesen und alter geworden jahrtausendelang,. aber 
eines stetigen und anhaltenden Fortschreitens zu reiferer und reicherer 
Gestaltung hat sie sich in friiheren Zeiten kaum je zu erfreuen gehabt. Im 
4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung errichtete die staunenswerte Kraft 
des A r i s t o t e 1 e s sie ais einen Bau, der den Vergleich mit jedem anderen 
Wissen der damaligen Zeit sehr zu seinem Vorteil zu bestehen vermochte. 
Aber dieser Bau ist dann ohne allzu bedeutende Veranderungen und Er- 
weiterungen stehen geblieben bis in das 18., ja das 19. Jahrhundert hinein. 
Erst in so junger Vergangenheit finden wir eine zunachst langsamer und 
neuerdings rascher fortschreitende E n t w i c k l u n g  der Psychologie.

Woran das lag, dieses lange Stillestehen und naturgemaB also Zurtick- 
bleiben unserer Wissenschaft, vermógen wir in seinen allgemeinsten Griin- 
den wohl anzugeben.

„Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfinden, und ob du jegliche 
StraBe abschrittest, so tiefen Grund hat sie,“ lautet ein Ausspruch He- 
ra k l i t s ,  und er trifft die Wahrheit voller, ais sein Urheber nur entfernt 
ahnen konnte. Die Bildungen und Vorgange unseres Seelenlebens bieten 
der wissenschaftlichen Erkenntnis die groBten Schwierigkeiten, groBere noch 
ais die ihnen in mancher Hinsicht verwandten korperlichen Lebenserschei- 
nungen der hóheren Organismen. Bei ihrem unablassigen Wechsel und 
ihrer Fluchtigkeit, bei ihrer ungeheuren Verwicklung, bei der Verborgen- 
heit vieler doch unzweifelhaft mitspielender Momente ist es schwer, sie 
auch nur einzufangen und ihrem wahren Inhalte nach zu beschreiben, 
schwerer noch, Einsicht in ihren ursachlichen Zusammenhang zu gewinnen 
und ihre Bedeutung zu verstehen. Die volle GroBe dieser Schwierigkeiten 
beginnen wir eigentlich erst jetzt recht zu erkennen. Wo auch immer in 
neuerer Zeit die Forschung in intensiver Beschaftigung mit einem psychi- 
schen Sondergebiet in die Tiefe und zu sicherem Einzelwissen vorgeschritten 
ist, wie auf den Gebieten des Sehens, des Horens, des Gedachtnisses, der 
Urteilsbildung u. a., das erste und ubereinstimmende Ergebnis war uberall, 
daB die Dinge unvergleichlich viel feiner und reicher und sinnvoller gestaltet 
sind, ais selbst eine ktihne Phantasie sich vorher hatte ausmalen konnen.

E bbinghaus, Abrifi 1
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Daneben besteht ein zweites Hemmnis. Die ihrem eigentlichen Wesen 
und Zusammenhang nach so schwer zu ergrundenden seelischen Dinge 
sind uns nach ihrer bloBen Oberflachengestaltung sozusagen iiberaus ver- 
traut und gelaufig. Lange vor jeder wissenschaftlichen Betrachtung hat 
die Sprache fur die praktischen Zwecke der Menschenbehandlung und der 
Verstandigung iiber menschliches Wesen den im taglichen Leben wich- 
tigsten Gesamtbetatigungen der Seele Namen geben miissen, wie Verstand, 
Aufmerksamkeit, Phantasie, Leidenschaft, Gewissen usw., und mit diesen 
hantieren wir unablassig wie mit den bekanntesten GroBen. Das Ge- 
wohnte und Alltagliche aber wird uns zu einem Selbstverstandlichen und 
ruhig Hingenommenen; es weckt keine Verwunderung iiber seine Eigenart 
und reizt die Neugier nicht zu seiner naheren Betrachtung. DaB solche 
AuBerungen des Seelenlebens wie die genannten Wunder und Ratsel ent- 
halten, bleibt der popularen Psychologie daher durchweg verborgen; iiber 
die in ihnen enthaltenen Verwicklungen wird sie durch die Einfachheit der 
Worte hinweggefiihrt, und wenn sie die seelischen Vorgange in bestimmten 
Einzelfallen jenen gelaufigen Bezeichnungen untergeordnet und etwa gesagt 
hat, daB jemand seine Aufmerksamkeit angespannt oder seiner Phantasie 
freien Spielraum gelassen habe, so halt sie sie fur erklart und alles, was 
sich iiber sie sagen laBt, fur erledigt.

Endlich aber hat noch ein dritter Umstand verzogernd auf das Fort- 
schreiten der Psychologie eingewirkt und wird voraussichtlich noch lange 
fortfahren es zu tun. Einer Anzahl ihrer wichtigsten Probleme gegeniiber 
sind wir nicht unbefangen genug, wir hangen mit allzu starken Interessen 
an einem bestimmten Ausfall der Antworten mehr ais an einem anderen. 
Die Vorstellung einer strengen GesetzmaBigkeit alles seelischen Geschehens 
und also auch der volligen Determiniertheit unserer Handlungen, die doch 
die Grundvoraussetzung aller ernsthaften psychologischen Forschung bildet, 
lieB sich nicht nur dem Konig Friedrich Wilhelm I. mit Erfolg darstellen 
ais eine alle Grundlagen der Ordnung in Staat und Armee untergrabende 
Lehre, nach der er nicht mehr berechtigt sein wiirde, die Desertionen seiner 
groBen Grenadiere zu bestrafen, sie gilt auch heute noch zahlreichen Denkern 
ais „gefahrlich11. Sie zerstore alle Moglichkeit von Strafen und Beloh- 
nungen, mache alles Erziehen, Ermahnen, Beraten zu einem sinnlosen Tun, 
wirke lahmend auf die Energie unseres Handelns und sei wegen solcher 
Konseąuenzen durchaus verwerflich. Ganz ahnlich wird durch ihren Zu
sammenhang mit den tiefsten Gemiitsbedurfnissen und dem starksten 
Sehnen der Menschen die ruhige Erorterung anderer Grundfragen beein- 
trachtigt und verwirrt, so der Frąge nach dem eigentlichen Wesen der 
Seele, nach ihrem Verhaltnis zum Leibe und seinem Leben und Sterben, 
neuerdings namentlich der Frage nach der Entwicklung des Seelenlebens 
aus niederen tierischen Gestaltungen zu der hóheren menschlichen. Was 
allein ais wahrscheinlichste Deutung der erfahrbaren Tatsachen, ais rein 
auf sich gestellte wissenschaftliche Theorie gelehrt und baechtet werden 
sollte, wird zu einer Sache des Glaubens und der guten Gesinnung, oder
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auch umgekehrt zu einem Zeichen mutvoller Unabhangigkeit des Geistes 
und der Erhabenheit iiber Aberglauben und hergebrachte Vorurteile. Alles 
sehr begreiflich bei der ungeheuren praktischen Wichtigkeit jener Fragen. 
Aber doch eben alles sehr wenig forderlich fiir die Auffindung der rein 
sachlich zutreffendsten Antworten und zugleich ablenkend von der miihe- 
vollen und stetig fortschreitenden Einzelforschung.

Allein nun hat doch die Psychologie, wie gleich zu Eingang betont, 
immerhin angefangen, in eine aufsteigende Entwicklung einzutreten. 
Welche giinśtigen Umstande haben es ihr denn ermoglicht, die entgegen- 
stehenden besonderen Schwierigkeiten wenigstens teilweise zu iiberwinden?

Es sind ihrer viele, aber im w e s e n t l i c h e n  fiihren sie alle auf 
einen zuriick: den Aufschwung und den Fortschritt der Naturwissen- 
schaften seit dem 16. Jahrhundert. Indes auf zwei ganz verschiedene Weisen 
hat dieser sich geltend gemacht; die Wirkung einer ersten Welle wurde erst 
durch eine hinterher laufende zweite zu voller Hohe gesteigert. Zunachst 
wirkte die Naturforschung — wenn wir absehen von der unklaren Gleich- 
setzung des Geistigen mit dem Materiellen, die sie freilich auch hervor- 
brachte — ais ein glanzendes Vorbild und befruchtendes Beispiel auf die 
Psychologie. Sie fiihrte zu der Ausbildung von Vorstellungen n a c h 
A n a l o g i e  der fiir die materiellen Dinge ais maBgebend erkannten oder 
rief Versuche hervor, n a c h  a h n l i c h e n  M e t h o d e n  Ahnliches zu 
leisten, wie sie selbst aufzuweisen hatte. So vorwiegend im 17. und 18., 
aber auch hinterher noch im 19. J ahrhundert. Danach trat eine direktere 
Wirkung hinzu: ein u n m i t t e l b a r e s  E i n d r i n g e n  und Ober- 
greifen der Naturforschung in einzelne Gebiete der Psychologie. Im Ver- 
lauf ihrer natiirlichen Weiterentwicklung wurde jene an mehreren Stellen 
zu Untersuchungen gefuhrt, die gleichzeitig auf den ihr vorgezeichneten 
Wegen und in der Interessensphare der Psychologie lagen. Indem sie sie in 
Angriff nahm und schone Ertrage daraus gewann, empfingen nun auch 
die Psychologen kraftige AnstoBe, nicht abseits zu stehen, sondern jene 
Probleme gleichfalls aufzunehmen und fiir ihre doch andersartigen Zwecke 
selbstandig zu verfolgen. So im 19. Jahrhundert, vornehmlich in seiner 
zweiten Halfte.

Einige besondere Gestaltungen und Ergebnisse dieser zweifachen all- 
gemeinen Einwirkung seien etwas eingehender erortert.

Ais erste bedeutende Frucht jener i n d i r e k t e n ,  durch Analogien 
wirkenden Forderung ist zu nennen die Wiedergewinnung der soeben er- 
wahnten Vorstellung von der durchgangigen unverbriichlichen Gesetz- 
maBigkeit alles seelischen Geschehens, von der ich sagte, daB sie die Grund- 
lage alles ernsthaften Betriebes der Psychologie bilde. Sie war schon dem 
spateren Altertum gelaufig, aber dann von den theologischen Vertretern 
der Philosophie und Psychologie im Mittelalter wieder zuriickgedrangt 
worden. Zwar fiihlten sich diese immer wieder zu ihr hingezogen durch 
die Betrachtung der Allmacht und Allwissenheit Gottes. Denn wenn 
Gott allmachtig ist, so gibt es auch in der Zukunft kein Geschehen, weder

l*
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in der auBeren Natur noch in der Menschenbrust, das nicht allein von 
ihm abhinge, und wenn er zugleich allwissend ist, oder auch wenn in der 
zeitlosen Gottheit der menschliche Unterschied von Gegenwart und Zukunft 
iiberhaupt verschwindet, so muB die Zukunft von Gott bereits jetzt ge- 
kannt sein, also unabanderlich festliegen. Aber noch starker wurden sie 
jederzeit immer wieder von solchen deterministischen Gedanken hinweg 
und zu der Behauptung einer Freiheit (d. h. einer nicht vollstandigen Be- 
stimmtheit) des Geistigen getrieben, sowohl durch das populare psycho- 
logische und ethische Denken wie namentlich durch die Versenkung in die 
Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Denn wie konnte Gott auch das 
s i i n d h a f t e  Tun der Menschen gewollt und, sei es auch nur indirekt, 
verursacht haben? Oder wie konnte er die Menschen strafen fur Dinge, 
die sie nun einmal nach unabanderlichen und von ihm doch geschaffenen 
Gesetzen zu tun gezwungen waren? Die Menschen, so folgerte man, ob- 
wohl ganz und gar von Gott stammend, sind offenbar durch das Gottliche 
in ihnen nicht unbedingt gebunden, sie konnen sich rein willkurlich und 
ursachlos davon abwenden.

Die jungę Betrachtung des Geschehens der Natur fiihrte zu einer 
anderen Entscheidung. H o b b e s und S p i n o z a  vertreten sie mit 
einer noch heute imponierenden Klarheit und Scharfe; mit dem Streben 
nach einer etwas schonenden Bemantelung tritt doch auch L e i b n i z  
fur sie ein; sie ist seitdem fur die Psychologie nicht mehr verloren gegangen. 
Die Vorgange des geistigen Lebens, so lehren jene Manner, sind in einer 
Hinsicht volłig gleichartig denen der auBeren Natur, mit denen sie ja enge 
verbunden sind: sie sind jederzeit durch ihre Ursachen vollkommen ein- 
deutig bestimmt und konnen niemals anders sein, ais wir sie tatsachlich 
finden. Freiheit im Sinne von Ursachlosigkeit ist ein leerer Begriff. Wo- 
von man einzig mit Recht sprechen kann, ist Freiheit im Sinne der Ab- 
wesenheit von Zwang, Bestimmtwerden eines Dinges oder Wesens allein 
durch seine eigene Natur, durch die ihm selbst innewohnenden Eigen- 
schaften. So wie man vom Wasser sagt, daB es frei dahinflieBe, wenn es 
durch Felsblócke oder Wehre nicht gehemmt wird, oder von einem Pferde, 
daB es frei herumlauft, wenn es nicht angebunden oder im Stalle eingesperrt 
ist, so kann man auch das Wohltun eines Menschen oder sein Zusammen- 
leben mit anderen seine freie Tat nennen, wenn es aus seinen eigenen Ober- 
legungen und Trieben hervorquillt und nicht durch Gewalt oder Drohungen 
erzwungen wird. GesetzmaBige Wirkungen bestimmter Ursachen aber 
sind darum doch alle diese Erscheinungen, das FlieBen, das Herumlaufen 
wie das Wohltun. Was die Menschen immer wieder zu der Verkennung 
dieser Gleichartigkeit und dem Glauben an jene falsch verstandene Frei
heit verleitet, ist lediglich ihre Unkenntnis. Von der Fiille der sich durch- 
kreuzenden Motive fur ihre Handlungen sehen sie meist nur einige; fur ihr 
unmittelbares BewuBtsein erfolgt daher die Entscheidung in der Tat oft 
grundlos. „Ein hólzerner Kreisel,“ sagt H o b b e s, „der von den Jungen 
gepeitscht wird und herumlauft, bald an die eine Wand bald an eine andere
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— wenn er seine eigene Bewegung empfande, so wiirde er denken, sie wiirde 
von seinem eigenen Willen hervorgebracht, es sei denn, er fiihlte, was ihn 
peitschte.“ Nicht anders ein Mensch, der hierhin um eine Pfriinde, dort- 
hin um ein Geschaft lauft und dabei denkt, er tue es allein vermoge seines 
Willens: er sieht die Peitschen nicht, die diesen Willen bestimmen. Um 
die Gedanken und Triebe der Menschen wahrhaft zu begreifen, muB man 
daher von ihnen ganz ebenso handeln wie von natiirlichen Kórpern oder 
auch wie von den Linien und Flachen der Mathematik. Die angeblichen 
Gefahren einer solchen Auffassung der Dinge verschwinden, sobald man 
ihr ohne Voreingenommenheit begegnet und sie zu verstehen sucht. MiB- 
braucht mag sie werden, von unreifen Geistern namlich, aber „wozu die 
Wahrheit auch immer gebraucht werden mogę, wahr bleibt doch wahr,“ 
und es handelt sich nicht darum, „what is fit to be preached, but what 
is true.“

Getragen von dieser Anschauung der allgemeinen GesetzmaBigkeit des 
Seelenlebens entwickelt sich dann die Wiirdigung einer wichtigen beson- 
deren GesetzmaBigkeit, gleichfalls in Anlehnung an die Naturwissenschaft. 
Fur die gewohnliche Vorstellung ist das Kommen und Gehen unserer Ge
danken ein vollig regelloses und jeder Berechnung spottendes Spiel. DaB 
hier gleichwohl eine Ordnung walte, daB der Lauf der Gedanken beherrscht 
werde von Beziehungen der Ahnlichkeit zu den gerade gegenwartigen 
Eindriicken oder von ihrem friiheren Zusammensein mit diesen Eindriicken, 
findet sich schon bei P l a t o  und A r i s t o t e l e s  deutlich erkannt und 
ausgesprochen. Aber dieses Wissen war nicht viel anderes ais die Kenntnis 
einer Kuriositat geblieben; theoretisch war es in keiner Weise verwertet 
worden. Jetzt wurde es in Verbindung gebracht mit neu gewonnenen 
physikalischen f  Einsichten. Jene GesetzmaBigkeit der Gedankenfolge, 
denkt sich H o b b e s, beruht darauf, daB unsere Vorstellungen mit mate- 
riellen Bewegungen in den Nerven und anderen Organen innig zusammen- 
hangen, und daB diese Bewegungen nun, wenn einmal erregt, sobald nicht 
wieder zur Ruhe kommen konnen, sondern erst durch Widerstande all- 
mahlich aufgezehrt werden miissen. Die Reproduktionsgesetze sind ihm 
auf geistigem Gebiete etwas Ahnliches wie das T r a g h e i t s g e s e t z  
auf materiellem. Fur H u m e 100 Jahre spater beruhen sie auf einer Art 
A t t r a k t i o n ;  wohl begreiflich nach dem Auftreten N e w t o n s. Und 
indem man nun Tragheit und Attraktion ais wichtigste Grunderschei- 
nungen des materiellen Geschehens erkannt hatte, lag es nahe, die ihnen 
an die Seite gesetzte reproduktive GesetzmaBigkeit ais das Fundamental- 
phanomen des geistigen Lebens aufzufassen und aus ihr ebenso mannig- 
fache und bedeutende Folgen fur dieses abzuleiten, wie es aus jenen fur die 
physische Welt gelang. So entstand die englische A s s o z i a t i o n s -  
p s y c h o l o g i e ,  der Versuch, die verschiedenen, von alters her halb 
hypostasierten und zusammenhanglos nebeneinander gestellten Fahigkeiten 
der Seele, wie Gedachtnis, Phantasie, Verstand, und ebenso die groBen 
begrifflichen Ergebnisse ihrer Betatigung, wie namentlich das BewuBtsein
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des Ich und das der AuBenwelt, samtlich ais natiirliche und sozusagen 
mechanische Ergebnisse des von den Assoziationsgesetzen beherrschten 
Vorstellungsgetriebes zu begreifen. Keine Frage, daB dieses Streben, das 
in etwas anderer Form auch in d e r s e n s u a l i s t i s c h e n  P s y c h o 
l o g i e  Frankreichs zum Ausdruck gelangt, trotz bedeutender Mangel und 
Einseitigkeiten doch im ganzen einen ungeheuren Fortschritt gegen die 
Vergangenheit darstellt.

Wie der erklarenden Naturwissenschaft der G a l i l e i  und N e w t o n  
die Assoziationspsychologie, so entspricht der beschreibenden Naturwissen
schaft der L i n n e  und B u f f o n  die E r f a h r u n g s s e e l e n l e h r e  
der deutschen Aufklarung. Indes ihre Bedeutung, darf man sagen, ist 
vorwiegend — d. h. also einzelne Ausnahmen wie z. B. T e t e n s abge- 
rechnet — negativ. Der Absicht nach will sie zwar auch die seelischen Er- 
scheinungen erklaren, sie zunachst in sorgfaltiger Selbstbeobachtung er- 
fassen und dann durch ihre Zergliederung die einfachsten Krafte auf- 
suchen, aus denen sie hervorgehen. Aber ihre tatsachliche Leistung ver- 
harrt fast ganz bei dem blofien Beschreiben der der ersten Beobachtung 
sich darbietenden Vorgange, und die erzielten Resultate lehren eindring- 
lich, daB das Beschreiben, wenn es nicht, wie neuerdings bisweilen, z u - 
g 1 e i c h im Sinne von Erklaren verstanden wird, ein unfruchtbares Tun 
bleibt. Die zahlreichen yerschiedenen AuBerungen der Seele, die schon 
die volkstiimliche Psychologie unterscheidet, werden lediglich in einer ge- 
wissen Gruppierung nebeneinander und ubereinander geordnet, und das 
Erklaren besteht darin, daB jede ais Wirkung eines besonderen V e r - 
m ó g e n s erscheint. So erhalten wir eine groBe Fiille verwickelter und 
innerlich in mannigfacher Weise verwandter seelischer Leistungen ais vollig 
selbstandige und einander fremde Vermogen nebeneinander stehend, wie 
Wahrnehmung, Verstand, Vernunft, Einbildungskraft, aber auch Ab- 
straktionsfahigkeit, Witz, Bezeichnungsvermogen usw.; und rein auBerlich, 
wie lauter kleine homunculi in dem einen groBen homo, operieren diese nun 
bald miteinander, bald gegeneinander. Das Dichtungsyermogen z. B. „ist 
eine AuBerung der Einbildungskraft in Verbindung mit dem Verstande“. 
In Verbindung mit der Vernunft dagegen liefert die Einbildungskraft das 
,,Vorhersehungsvermogen“ . „Der Witz tu t der Urteiiskraft oft Abbruch 
und yerfiihrt diese zu falschen Urteilen . . . Die Urteiiskraft muB daher 
gegen den Witz sehr auf ihrer Hut sein.“ Der Fortschritt geschah hier nicht 
durch Weiterbildung, sondern durch Opposition. Diese richtete sich aber 
auch gegen die Assoziationspsychologie.

Zu den Mangeln der Assoziationspsychologie gehort vor allem dieser: 
sie gibt kein Verstandnis fur die Erscheinung der Aufmerksamkeit. Der 
eigenartige Vorgang, daB von einer groBeren Fiille von sinnlichen Ein- 
driicken oder Vorstellungen, die der Seele gleichzeitig sozusagen nahe- 
gelegt werden, stets nur einige wenige sich fur sie durchzusetzen und in 
ihr wirksam zu werden vermogen, ist aus der assoziativen Verkniipfung 
der Yorstellungen nicht zu erklaren. Die Assoziationspsychologen gehen
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daher an dieser iiberaus wichtigen Tatsache entweder mit volligem Still- 
schweigen oder mit sehr unzulanglichen Behandlungen voriiber und lassen 
so den Gegnern ihrer Bemiihungen um eine gesetzmaBige Erklarung der 
Phanomene eine willkommene Handhabe zur Verfiigung. Die Seele scheint 
in der Tat in der Erscheinung des Aufmerkens aller solcher Bemiihungen 
zu spotten und sich unmittelbar, ganz im Sinne der popularen Auffassung, 
ais eine von ihren eigenen Inhalten wohl zu trennende, ihnen selbstandig 
gegeniiberstehende und s.e je nach Laune bald so bald anders behandelnde 
Realitat zu erweisen.

Es ist daswesentlichsteVerdienst H e r b a r t s ,  hier einen schwachen 
Punkt erkannt und Abhilfe versucht zu haben. „Die GesetzmaBigkeit im 
Seelenleben,“ davon ist er iiberzeugt, „gleicht vollkommen der am Sternen- 
himmel;“ es handelt sich nur darum, die richtigen Voraussetzungen zu 
finden, um sie zu verstehen. Dabei leiten ihn, wenn auch unausgesprochen, 
wieder physikalische Analogien. Die Vorstellungen denkt er sich ais ein- 
ander abstoBende Gebilde oder auch gleichsam ais elastische Korper, die 
auf einen Raum von beschrankter Fassungskraft angewiesen sind und sich 
in diesem durch wechselseitigen Druck zwar zusammenpressen und ver- 
kleinern, aber niemals vernichten konnen. Werden mehrere Vorstellungen 
gleichzeitig hervorgerufen, -so werden sie wegen der Einheit der Seele, in 
der sie zusammen zu sein gezwungen sind, und wegen der Gegensatze, die 
zwischen ihnen bestehen, zu einander widerstrebenden Kraften. Sie h e m - 
m e n  s i c h  wechselseitig, d. h. sie beeintrachtigen sich in der Klarheit, 
mit der sie vorgestellt werden, und der Energie, mit der sie sich im Be- 
wuBtsein geltend machen. Gleichwohl aber gehen sie nicht unter, sondern 
werden in eben dem Grade, in dem sie leiden, in Vorstellungs s t r e b u n g e n  
verwandelt, und sobald die Widerstande nachlassen, treten sie aus der 
ihnen aufgezwungenen Verdunkelung wieder hervor zu klarem BewuBt- 
sein. Indem nun H e r b a r t weiter gewisse einfache Voraussetzungen 
macht iiber die Starkę jener Hemmungen, findet er, daB schon zwei Vor- 
stellungen hinreichen, um eine dritte aus dem BewuBtsein vollig zu ver- 
drangen, und gewinnt so mit freudiger Genugtuung durch die Betrachtung 
eines einfachen Mechanismus „AufschluB iiber das allgemeinste aller psycho- 
logischen Wunder", dariiber namlich, daB von unserem samtlichen Wissen, 
Denken, Wiinschen in jedem einzelnen Augenblick unvergleichlich weniger 
uns wirklich beschaftigt, ais auf gehorige Veranlassung in uns her- 
vortreten konnte, ohne daB doch das jeweilig Abwesende uns etwa 
vollig entlaufen und verloren gegangen ware, d. h. eben iiber die Erschei
nung der Aufmerksamkeit. Dabei unterlaBt H er b a r t  nicht, auch das 
Assoziationsprinzip in seine Voraussetzungen in geeigneter Weise aufzu- 
nehmen, und indem er so iiber zwei Erklarungsmittel verfiigt, Hemmung 
und Assoziation, vermag er zugleich den Kampf gegen die bloB klassifi- 
zierende und hypostasierende Vermogenspsychologie mit ganz besonderem 
Nachdruck und Erfolg zu fiihren. Die samtlichen herkómmlich neben- 
einander gestellten Betatigungen der Seele, selbst das Fiihlen und Be-
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gehren, glaubt er lediglich ais yerschiedene Ergebnisse der Vorstellungs- 
mechanik yerstandlich machen zu konnen.

Aber noch durch ein anderes Mittel sucht H e r b a r t  „eine Seelen- 
forschung herbeizufuhren, welche der Naturwissenschaft gleiche: . . . wo 
es irgend sein kann, durch Erwagung der GroBen und durch Rechnung“ . 
Den Gedanken, die Psychologie auf solche Weise zu fordem, finden wir 
auch vorher schon hie und da auftauchend; die glanzenden Erfolge, die das 
Messen und Rechnen der Naturforschung gebracht hatte, legten die Ober- 
legung, ob sich fur die Psychologie nicht Ahnliches tun lasse, natiirlich 
sehr nahe. Allein man fand die richtigen Handhaben nicht und beruhigte 
sich daher in der Regel bei der das Unvermogen rechtfertigenden Be- 
hauptung von der Unmoglichkeit eines solchen Unternehmens. Am be- 
kanntesten ist die Abweisung K a n t s  geworden, daB Mathematik auf die 
Phanomene des inneren Sinnes und ihre Gesetze nicht anwendbar sei, weil 
die Zeit, in der die Seelenerscheinungen zu konstruieren seien, nur e i n e  
Dimension habe. Nun ist freilich auch H e r b a r t hier nicht der eigent- 
liche Bahnbrecher geworden: er hat an keinem einzigen Beispiele gezeigt, 
wie eine auch nur irgendwie auf Seelisches sich beziehende Messung an- 
zustellen sei. Indes, er erkannte doch wenigstens, daB das Seelenleben 
sfch nicht nur hinsichtlich der Zeit, sondern noch nach anderen Seiten der 
Rechnung darbietet, und indem er nun durch die Aufstellung zahlenmaBig 
bestimmter Voraussetzungen und dereń eingehendste Entwicklung in ihre 
Konseąuenzen den Dingen auch numerisch beizukommen suchte, betonte 
er mit solchem Nachdruck eine bis dahin yollig yernachlassigte Seite der 
Sache, daB bald auch richtigere Wege zu ihrer Aufhellung gefunden wurden.

Starkę und langdauernde Anregungen sind von H e r b a r t  ausge- 
gangen, aber die weiteren Fortschritte der Psychologie geschahen gleich- 
wohl nicht in direkter Verfolgung des von ihm eingeschlagenen Weges. 
Manche seiner allgemeinen Voraussetzungen und vor allem seine Rech- 
nungsgrundlagen standen doch allzusehr in der Luft, um durch die un- 
gefahre Obereinstimmung einzelner Folgerungen mit der Erfahrung glaub- 
haft zu werden. Zudem hatte schon langst eine starkę Opposition eingesetzt 
gegen den ganzen von ihm sowohl wie den Assoziationspsychologen ver- 
tretenen I n t e l l e k t u a l i s m u s ,  die nahezu ausschlieBliche Beriick- 
sichtigung der denkenden und erkennenden Betatigung der Seele. Ist das 
Seelenleben wirklich nichts anderes ais ein Getriebe von Vorstellungen, 
ein Miteinander und Gegeneinander von Vorstellungsreihen und Vorstel- 
lungsmassen, was ist dann z. B. eine Erscheinung wie die Religion? Ein 
kleiner Komplex wahrer und yerstandesmaBig zu begriindender Vor- 
stellungen vermehrt um einen groBen Komplex aberglaubischer Erdichtungen, 
die von Priestern und Fiirsten ersonnen oder doch gepflegt werden, um die 
Menschen in ihrer BotmaBigkeit zu erhalten? Mit einer so niedrigen Be- 
wertung war der Sache doch nicht beizukommen. Oder was ist die Kunst? 
Ist sie wirklich, die Lyrik G o e t h e s  z. B. oder die symphonische Musik 
B e e t h o v e n s ,  eine Yeranstaltung zur Yermittlung von Erkenntnissen
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bloB durch die Sinne, wie der Name Asthetik andeutet, oder zur unver- 
merkten Beibringung von Vorstellungen, die die Menschen tugendhafter 
oder patriotischer machen? Namentlich eins, was doch im Mittelpunkt 
alles seelischen Daseins steht, erscheint ais Resultat bloBer Vorstellungs- 
mechanik schier unbegreiflich: namlich das Wesen aller einheitlichen Indi- 
vidualitat, jene Eigenart der Personlichkeit und des Charakters, die da in 
aller Verschiedenheit und allem Wechsel der Betatigungen des Seelenlebens 
doch stets seinen gleichbleibenden Kem bildet und die bei annahernd 
dem gleichen Vorstellungsschatz sich in so enormen Unterschieden wie 
denen herrischer und unterwiirfiger, gutmiitiger und bosartiger, vornehmer 
und niederer Naturen bekundet. Und so erhoben immer zahlreicher und 
eindringlicher Manner wie R o u s s e a u ,  K a n t ,  F i c h t e ,  S c h o p e n 
h a u e r  ihre Stimmen, um neben dem Vorstellungsleben der Seele 
ihr Gefiihls- und Willensleben zu betonen oder vielmehr ais AuBerung 
ihres eigentlichsten und innersten Wesens an die erste Stelle zu setzen. 
Dem Intellektualismus trat der heute sogenannte V o lu n ta r i s m u s  
entgegen.

Die Obertragung naturwissenschaftlicher Anschauungen auf die seeli- 
sche Forschung hatte eben trotz der machtigen von ihr ausgegangenen 
Antriebe doch auch ihre Schattenseite. Die ersten glanzenden Errungen- 
schaften der neueren Naturwissenschaft waren vorwiegend solche der 
Physik, besonders der Mechanik. Kein Wunder, daB man sich, um fur 
die Psychologie Ahnliches zu leisten, zunachst an mechanisch-physika- 
lischen Vorgangen orientierte. Beharrung, Anziehung und AbstoBung, wie 
wir gesehen haben, Aggregat und chemische Verbindung waren die Kate- 
gorien, mit denen man operierte. Kein Wunder aber auch, daB damit 
vielfach den Dingen Gewalt angetan und ihre Betrachtung in die Irre ge- 
leitet wurde. Ist die Seele ein Mechanismus, so ist sie es doch nicht in der 
Weise einer noch so kunstvollen Uhr oder einer galvanischen Batterie. Sie 
ist gebunden an den organischen Kórper, zunachst an das Nervensystem, 
und dessen Bau und Funktionen sind irgendwie bestimmend fiir ihr eigenes 
Sein und Geschehen. Will man also materielle Analogien heranziehen 
und fruchtbar machen fiir das Verstandnis der geistigen Bildungen, so sind 
sie dem zwar auch physikalisch-chemisch bedingten, aber doch in hochster 
Verwicklung so bedingten organischen Leben zu entnehmen. Hier findet 
man ahnliche Erscheinungen wie Individualitat und Charakter, wie Ge- 
fiihls- und Willensleben der Seele in dem einheitlichen Wesen jedes pflanz- 
lichen und tierischen Organismus, in der eigenartigen Bestimmtheit seines 
innersten Lebenstriebes und den mannigfachen Sondertrieben, in denen 
dieser unablassig seine Entfaltung und gleichsam seine Befriedigung findet. 
So sind denn auch im 19. Jahrhundert die im engeren Sinne mechanischen 
Kategorien allmahlich aus der Psychologie gewichen und haben biolo- 
gischen Platz gemacht, wie Reflex, Reflexhemmung, Obung, Assimilation, 
Anpassung u. a. Namentlich die groBe Errungenschaft der neueren Biolo
gie, der Entwicklungsgedanke, ist ohne weiteres auch von der psycholo-
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gischen Betrachtung ergriffen und fur das Verstandnis der seelischen 
Vorgange sowohl innerhalb der Einzelseelen wie innerhalb der mensch- 
lichen Gemeinschaften fruchtbar verwertet worden.

Aber neben alle solche aus Obertragungen und Analogien flieBende 
Forderung der Psychologie durch die Naturwissenschaft trat nun im 19.Jahr- 
hundert, wie oben vorweg bemerkt, eine andere und direktere. In ihrem 
natiirlichen Fortschreiten wurde die Naturforschung an verschiedenen 
Stellen selbst auf psychologische Fragen gefuhrt, und indem sie sie eifrig 
aufnahm und zunachst fur ihre Zwecke verfolgte, wurde sie unmittelbar 
bahnbrechend fiir die Psychologie.

Die ersten und zugleich auch starksten dieser Impulse gingen aus von 
den Fortschritten der Sinnesphysiologie. Mit den dreiBiger Jahren des 
19. Jahrhunderts beginnt ein ungemein reges und erfolgreiches Arbeiten 
auf diesem Gebiet. Zahlreiche Physiologen und Physiker wetteifern in 
dem genauen Studium des Baues und der Funktionen der Sinnesorgane, 
und naturgemaB konnen sie dabei nicht Halt machen bei den ihrer Arbeit 
zunachst liegenden materiellen Funktionen; sie miissen ohne weiteres auch 
die durch diese vermittelten und sie erst verstandlich machenden geistigen 
Leistungen, die Empfindungserlebnisse der Seele, in den Kreis ihrer 
Untersuchungen ziehen. Hauptsachlich ist es das durch seine dioptrischen 
und mechanischen Hilfsapparate besonders reichlich ausgestattete und 
durch die Feinheit und Mannigfaltigkeit seiner Funktionen besonders 
wichtige Auge, das die Beobachter scharenweise anzieht, aber auch die 
Hautsinne und das Gehor finden Beachtung. J o h. M u l l e r ,  E. H. 
W e b e r ,  B r e w s t e r ,  vor allen •— besonders vielseitig und weitblickend 
und besonders erfindungsreich — der etwas jiingere H e 1 m h o 11 z sind 
einige der bedeutendsten Trager dieser Forschungen aus einer groBen Zahl 
anderer. Sie liefern der psychologischen Erkenntnis Arbeiten, wie diese 
sie bisher nie gekannt hatte: beruhend auf wohliiberlegten selbstandigen 
Fragen an die Natur und der kunstvollen Herstellung geeigneter Umstande 
zu ihrer Beantwortung, d. h. auf dem E x p e r i m e n t ,  und womoglich 
auf genauer M e s s u n g der Resultate und ihrer Ursachen. Ais E. H. 
W e b e r  im Jahre 1829 die anscheinend kleinliche Neugier hatte, wissen 
zu wollen, mit welcher Feinheit an verschiedenen Stellen der Haut zwei 
getrennte Beriihrungen eben ais solche erkannt werden konnen, und spater: 
mit welcher Genauigkeit wir zwei auf die Hand gelegte Gewichte vonein- 
ander zu unterscheiden vermogen, oder ais er iiberlegte, wie er wohl die 
beim Heben von Gewichten durch die Muskeln vermittelte Wahrnehmung 
von der durch die Haut vermittelten gesondert untersuchen konne, geschah 
mehr fiir den wahren Fortschritt der Psychologie ais durch alle Distink- 
tionen, Definitionen und Klassifikationen der Zeit etwa von A r i s t  o - 
t e l e s  bis H o b b e s  zusammengenommen. Sogar die uberraschende, 
wenn auch erst spater sichergestellte Entdeckung neuer, d. h. bis dahin 
unbeachtet gebliebener, Sinnesorgane machte man damals, der Muskeln 
namlich und der Bogengange des Ohres. Das bedeutete aber nicht nur eine



Zur Gesohichte der Psychologie 11

Vermehrung der Kenntnisse, sondern zugleich eine Erweiterung des Ge- 
sichtskrełses, da das zunachst in die Augen Fallende dieser Organe darin 
besteht, daB sie nicht, wie die iibrigen, auBere Reize im gewohnlichen Sinne, 
sondern Vorgange im Inneren des Korpers selbst zu unserer Kenntnis bringen.

Auf eigentiimliche Weise wurde dann ein einzelnes Resultat der sinnes- 
physiologischen Untersuchungen zum Ausgangspunkt einer neuen starken 
Bewegung. Der Weg der Biologie in dem zweiten Viertel des 19. Jahr- 
hunderts ging nicht nur hin zu methodischer und exakter Untersuchung 
des empirisch Gegebenen, er ging zugleich auch fort von naturphilosophi- 
schen Spekulationen; eine Zeitlang lebte in vielen Kopfen das jiingst Ver- 
gangene und das nachst Zukiinftige in gleicher Starkę nebeneinander. 
Der bedeutendsten einer war G. Th. Fechn er .  Einerseits ist er phan- 
tasievoller Philosoph, befruchtet durch Schellingsche Naturphilosophie und 
angeregt von dem Herbartschen Gedanken einer Obertragung der Mathe- 
matik auf die Psychologie. Ais solcher spekuliert er iiber die moglichen 
exakten Beziehungen zwischen Leib und Seele, sucht nach einer mathe- 
matischen Fassung der Abhangigkeit des Geistigen von den ihm zuge- 
horigen Nervenprozessen und findet dafiir eines Morgens, Oktober 1850, 
im Bette eine ihm plausibel scheinende Formel. Gleichzeitig aber ist er 
hochst exakter Physiker, gewohnt, fur das plausibel Scheinende sogleich 
nach einer erfahrungsmaBigen Bestatigung umzuschauen, und zugleich 
frei von der gewohnlichen Scheu nachdenkender Naturen, die Dinge nicht 
nur mit ihren Gedanken, sondern auch mit den Handen zu begreifen. Bei 
der Verfolgung seiner Spekulationen stoBt er auf einige Ergebnisse der 
Arbeiten E. H. Webers, fiihrt dessen Untersuchungen weiter mit scharferen 
Methoden und in langen Reihen entsagungsvoller Versuche, zugleich mit 
Aufspiirung unbeachtet gebliebener fremder Beobachtungen, und gelangt 
so dazu, das erste mathematisch formulierte Gesetz des Seelenlebens, sein 
W e b e r s c h e s  G e s e t z  auszusprechen, daB namlich einer gleich- 
maBigen Zunahme des Geistigen eine um gleiche Vielfache fortschreitende 
Zunahme der auBeren Reize entspricht (s. S. 62). Das Ganze seiner Speku
lationen, Untersuchungen, Formulierungen, Folgerungen faBt er zusammen 
ais einen neuen Wissenszweig, die P s y c h o p h y s i k ,  „eine exakte Lehre 
von den Beziehungen zwischen Leib und Seele“ .

Eine Unzahl von Schriften, bestatigenden, bestreitenden, diskutieren- 
den, weiterfiihrenden Inhalts wurde durch diese Schopfung hervorgerufen. 
Die von ihnen zunachst in den Mittelpunkt gestellte Frage nach der Giiltig- 
keit des von Fechner aufgestellten Gesetzes hat inzwischen sehr an Wert- 
schatzung verloren und anderen Fragestellungen Platz gemacht. Aber 
in dreifacher Hinsicht ist doch das Werk Fechners auch unabhangig von 
jener ersten Wirkung fur die Psychologie von Bedeutung geworden. Er 
ersetzte die vollig in der Luft stehenden mathematischen Fiktionen Herbarts, 
die — kaum begreiflich — noch im Jahre 1852 Lotze der Aufsuchung em- 
pirischer Formeln vorzuziehen erklart hatte, durch eine wirkliche Messung 
psychischer Gebilde und durch eine auf realem Boden stehende zahlen-
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maBige Formulierung einer psychischen GesetzmaBigkeit. Er stellte weiter 
die Dinge in einen groBen Zusammenhang, brachte das anscheinend Kleine 
und Abgelegene in eine Verbindung mit den hochsten psychologischen 
Fragen und zwang dadurch auch die von der Philosophie herkommenden 
und von den sinnesphysiologischen Anregungen bis dahin wenig beriihrten 
Psychologen, von dem neuen Betriebe ihrer Wissenschaft Kenntnis zu 
nehmen. Und endlich bildete er fur alle psychophysischen Untersuchungen 
sorgfaltige Methoden aus, die den ersten vielfach ungeniigenden Verfah- 
rungsweisen der Physiologen iiberlegen waren und fiir das weitere Ein- 
dringen in die Kenntnis der Empfindungs- und Wahrnehmungsvorgange 
von groBer Bedeutung geblieben sind.

Ungefahr gleichzeitig mit den ersten Wirkungen der Psychophysik, 
in den sechziger Jahren, wurde ein dritter AnstoB fiir die Psychologie 
wirksam. Wenn auch schwacher ais die beiden erwahnten trug er doch 
nicht wenig dazu bei, den Gesichtskreis fiir die der experimentellen Be- 
handlung zuganglichen psychologischen Fragen zu erweitern. Er ent- 
stammte einer schon zwei Menschenalter vorher gemachten, aber lange 
Zeit weder beachteten noch verstandenen Beobachtung.

Im Jahre 1796 bemerkte der Direktor der Sternwarte zu Greenwich, 
der Reverend M a s k e l y n e ,  daB die von seinem Assistenten K i n n e -  
b r o o k registrierten Sterndurchgange durch den Meridian eine allmahlich 
zunehmende und schlieBlich fast eine volle Sekunde betragende Differenz 
gegen die von ihm selbst, dem Direktor, ermittelten Zeiten zeigten. Er 
vermutete, der Assistent sei von der damals iiblichen „ausgezeichneten“ 
Beobachtungsmethode, der sogenannten Auge- und Ohrmethode, abge- 
wichen und irgend einem unzuverlassigen Verfahren eigener Erfindung 
gefolgt, und vermahnte den jungen Mann, sich zu bessern und zu der rich- 
tigen Methode zuriickzukehren. Allein es half nichts, und so sah er sich zu 
seinem Bedauern gezwungen, den sonst sehr brauchbaren Assistenten zu 
entlassen. K i n n e b r o o k  hat seine Stelle dem Mangel psychologischer 
Kenntnisse jener Zeit zum Opfer bringen miissen. Erst zwei Jahrzehnte 
etwa spater erkannte B e s s e 1, daB solche Differenzen zwischen den Be- 
obachtungsresultaten verschiedener Individuen etwas ganz Allgemeines und 
Normales seien, und daB sie im Fali Kinnebrook nur eine besondere GróBe 
erreicht hatten. Sie werden bedingt durch die verschiedene Art und Weise, 
wie man es anfangen kann, einem Gesichtseindruck und periodisch wieder- 
kehrenden Gehorseindriicken, wie den Pendelschlagen einer Sekundenuhr, 
gleichzeitig seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Und abermals einige 
Jahrzehnte spater entwickelten sich dann aus dem Studium dieser Er- 
scheinung, der sogenannten personlichen Gleichung, das zunachst auf die 
praktischen Zwecke der Astronomie beschrankt geblieben war, zwei Reihen 
von psychologisch wichtigen Untersuchungen, wieder zugleich experimen- 
teller und messender Natur. Die eine Reihe verfolgt yerhaltnismaBig ein- 
fache Fragen, namlich nach der Zeitdauer einfachster psychischer Prozesse: 
so der bloBen Wahrnehmung von Eindriicken, der Unterscheidung einer
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Mehrheit von ihnen, ihrer Beantwortung mit einer einfachen Handlung, 
oder auch der Reproduktion einer beliebigen Vorstellung, des Besinnens 
auf bestimmte Vorstellungen usw., alles wieder in seiner Abhangigkeit von 
der Verschiedenheit der Eindriicke, der begleitenden Umstande, der Indi- 
viduen, ihrer Gedankenrichtung. Die andere Reihe fiihrt hinein in das 
Studium hoherer seelischer Tatigkeiten, des Aufmerkens und Wollens; 
zu ihr gehoren z. B. Untersuchungen iiber das Verhalten der Aufmerksam- 
keit einer Mehrheit von Eindriicken gegeniiber, iiber die Reihenfolge ihrer 
Auffassung, die Zahl der iiberhaupt noch in einem Akte zu umfassenden 
Eindriicke, iiber die Umsetzung von Vorstellungen in Bewegungen usw.

Die jiingste Forderung, die die Psychologie von seiten der Natur- 
wissenschaft erfahren hat, ist ihr seit den siebziger Jahren des 19. Jahr- 
hunderts von der Gehirnphysiologie und Gehirnpathologie gekommen, seit 
der Entdeckung des sogenannten Sprachzentrums durch Broca  und der 
motorischen Rindenfelder durch F r i t s c h  und Hi tzig .  Man hat diese For- 
derung bisweilen etwas geringschatzig beurteilt und aus den Fehlern und 
unfertigen Vorstellungen einzelner Beobachter gefolgert, daB die Psycho
logie aus ihren Arbeiten nichts Nennenswertes lernen konne. Mit groBem 
Unrecht, scheint mir. Ganz abgesehen von zahlreichen Einzelheiten ver- 
dankt die Psychologie der Gehirnforschung zwei allgemeine Einsichten von 
der groBten Bedeutung. Zunachst ist durch diese erkannt worden, daB das 
emsige Suchen mehrerer J ahrhunderte nach einem sogenannten Sitz der 
Seele im Gehirn, d. h. nach einer moglichst punktformigen Stelle, an der 
die Seele zu dem materiellen Organ in Beziehungen tritt, gegenstandslos 
ist. Es gibt keinen Seelensitz in diesem Sinne; das Gehirn ist die Ver- 
korperung einer absoluten Dezentralisation. Die Seele empfangt sozusagen 
die ihr aus der AuBenwelt zugetragenen Erregungen an raumlich weit 
auseinander gelegenen Stellen des Gehirns, verschieden je nach den peri- 
pheren Organen, von denen sie herkommen. Und sie greift ein in das 
materielle Getriebe wieder von raumlich weit auseinander gelegenen Stellen 
des Gehirns, verschieden je nach den Muskelgruppen, die sie anzusprechen 
hat. Alle diese verschiedenen Stellen stehen untereinander in Verbindung, 
aber nirgendwo geschieht sie durch die Vermittlung eines gemeinsamen 
eng umschriebenen Zentrums. Die Einsicht in diesen Tatbestand aber ist 
selbstredend von groBer Tragweite fur die Vorstellungen, die wir uns iiber 
das Wesen der Seele zu machen haben.

Sodann ist der Psychologie aus den Arbeiten der Gehirnpathologen 
erst das rechte Verstandnis erwachsen fur die ungeheure reale Verwick- 
lung selbst einfach erscheinender seelischer Vorgange. DaB bei den Worten 
der Sprache akustische und motorische, unter Umstanden auch optische 
und graphische Anteile unterschieden werden miissen, kann man auch 
durch unmittelbare Oberlegung erkennen und hat es so erkannt. Ebenso, 
daB unsere Vorstellungen von den Dingen zunachst nichts sind ais Nach- 
bilder der verschiedenartigen sinnlichen Eindriicke, die wir durch den Ge- 
sichts-, Gehors-, Geruchsinn usw. von ihnen erhalten, oder daB unser



14 Zur Gesohichte der Psychologie

Hantieren mit den Dingen auf den Erfahrungen beruht, die wir bei ihrem 
Betasten mit den Handen und Fingern gewinnen. Aber daB nun alle diese 
verschiedenen Komponenten nicht bloB abstrakt unterscheidbare Gebilde 
sind, sondern eine reale Existenz und Bedeutung haben, und daB sie vor 
allem dieses reale Dasein a u c h  d a n n  n o c h  b e t a t i g e n ,  w e n n  
d a s  u n m i t t e l b a r e  B e w u B t s e i n  n i c h t s  v o n  i h n e n  w e i  B 
und es mit ganz einfachen Vorgangen zu tun zu haben glaubt — daB z. B. 
das Erkennen oder Benennen eines Gegenstandes dauernd selbstandige Be- 
ziehungen behalt zu jeder Art der von ihm herriihrenden Sinneseindriicke 
(S. 99), ebenso das Greifen nach einem Dinge dauernd getrennte Beziehun- 
gen zu der rechten und der linken Hand — das hat erst das Studium von 
Fallen gelehrt, in denen durch eigenartige Hirnlasionen eine Spaltung jener 
gewohnlich harmonisch zusammenarbeitenden Faktoren und ein Ausfall 
einzelner von ihnen entstanden war. Die Psychologie hat damit vielfach 
erst die richtige Stellung zu den von ihr aufzuwerfenden Fragen gewonnen. 
Sie hat erkannt, daB gegeniiber der tatsachlichen Verwicklung der Dinge 
die mit Hilfe der popularen Vereinfachungen, wie Wille, Verstand, Ge- 
dachtnis, oder auf Grund der anscheinenden Einfachheit von Vorstellungen 
und Bewegungsakten gestellten Fragen vielfach direkt sinnlos werden, und 
jetzt erst, von richtigen und sachgemaBen Fragestellungen aus, kann sie 
hoffen, auch zu einem Verstandnis der Erscheinungen vorzudringen.

Auch indirekt, muB hinzugefiigt werden, ist die Gehirnforschung noch 
fur die Psychologie von Bedeutung geworden, namlich durch die starkę 
Anregung, die sie der ihr nahestehenden Psychiatrie gegeben hat. Denn 
naturgemaB wurde die durch das Gehirnstudium neubelebte Erforschung des 
kranken Seelenlebens sogleich auch wieder fruchtbar fur die Untersuchung 
und Erkenntnis der normalen Vorgange. Da nun aber der Psychiater sich 
durchweg den verwickeltsten AuBerungen der Seele, wie dem Affektleben, 
der Intelligenz, dem SelbstbewuBtsein, gegeniibergestellt sieht, so bildeten 
zugleich die von dieser Seite kommenden Impulse eine gliickliche Er- 
ganzung der vorerwahnten iibrigen, die vorwiegend dem Empfindungs- 
und Wahrnehmungsleben zugute gekommen waren.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden — zuerst 
durch W u n d t — alle diese SchoBlinge einer neuen Psychologie dem 
alten Stamme aufgepfropft und so zu einem einheitlichen Ganzen vereinigt. 
Sie haben den teilweise verdorrt erscheinenden Baum verjiingt und zu 
kraftigem Wachstum gebracht; nach allen Seiten hat er nun begonnen, 
neue Zweige zu treiben. Die Psychologie ist eine andere gewórden, in den 
Lehrbiichern und auf den Kathedern; in psychologischen Laboratorien 
sind ihr zudem neue Pflegestatten erstanden, die den volligen Umschwung 
der Arbeitsweise am deutlichsten zum Ausdruck bringen.

Zugleich hat sie damit begonnen, eine selbstandige und zunachst um 
ihrer selbst willen betriebene Wissenschaft zu werden. Friiher stand sie 
durchweg im Dienste anderer Interessen. Die Kenntnis des Seelenlebens
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war nicht Selbstzweck, sondern niitzliche oder notwendige Vorbereitung, 
um andere und fur hoher geltende Zwecke zu erreichen. Fiir die meisten 
war sie ein Zweig oder eine Dienerin der Philosophie. Man beschaftigt 
sich mit ihr, um vor allen Dingen herauszubringen, wie unsere Erkennt- 
nisse zustande kommen oder wie die Vorstellungen von Dingen der AuBen- 
welt sich bilden, und dies dann wieder, um sogleich metaphysische und 
ethische Riickschliisse machen zu konnen, auf Geistigkeit oder Materialitat 
der Welt, auf das Wesen der Seele, eine verniinftige Lebensfiihrung u. a., 
oder auch wohl, um iiber alle diese Dinge willkommene Bestatigungen 
anderswoher stammender und bereits feststehender Meinungen zu erhalten. 
Fiir andere stehen praktische Zwecke im Vordergrund. Sie treiben Psycho
logie, weil ihre Lehrsatze dem praktischen Leben nahe liegen und fiir viele 
andere Wissenschaften von Bedeutung sind, weil sie z. B. „moglichst deut- 
liche Begriffe von der wahren Sittenlehre verschafft“ , oder weil sie den 
Menschen lehrt, was er aus sich machen kann, was er etwa tun muB, um 
sein Gedachtnis zu erweitern oder gewandt zu machen usw. Nun ist ge- 
wiB aufs innigste zu wiinschen, daB der Psychologie die Verbindung mit 
der Philosophie niemals so weit verloren gehen mogę, wie es zum Schaden 
beider Teile bei der Naturforschung vielfach der Fali ist. Die praktische 
Bedeutung der Psychologie ferner, ihre grofie Wichtigkeit fiir Erziehung, 
Irrenkunde, Recht und Morał, Sprache, Religion, Kunst ist sicherlich zu 
keiner Zeit lebhafter empfunden und die Ursache zahlreicherer Arbeiten 
geworden ais in der Gegenwart. Aber die Gegenwart hat zugleich einsehen 
gelernt, daB es hier wie anderswo fiir die wahre und bleibende Forderung 
philosophischer und praktischer Zwecke fruchtbarer ist, nicht immer so
gleich an sie zu denken und stets fiir sie etwas gewinnen zu wolien, sondern 
sich zuvorderst mit voller Hingebung in die Bearbeitung der Fragen selbst 
zu versenken, aus denen vielleicht einmal bedeutsame Folgerungen flieBen 
konnen, ais ob es einstweilen nur galte, s i e a 11 e i n ins reine zu bringen. 
Und so hat sie denn angefangen, die Psychologie ais eine sich selbst ge- 
nugende und die Krafte eines einzelnen vollauf in Anspruch nehmende 
Sonderwissenschaft zu betreiben.

Einige auBere Daten mogen erlautern, in welchem Umfange es der 
Fali ist. Bis in die letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts hat die 
Psychologie es nicht zu einer lebensfahigen eigenen Zeitschrift zu bringen 
vermocht. Einzelne Anzatze dazu finden wir schon gegen Ende des 18. Jahr- 
hunderts, so ein „Magazin zur Erfahrungsseelenkunde" und ein „Psycho- 
logisches Magazin“, aber beide sind nicht iiber wenige Bandę hinaus- 
gekommen. Oberhaupt waren psychologische Veróffentlichungen kleineren 
Umfangs noch in den funfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
ziemlich selten, und was derart gearbeitet wurde, erschien in philosophi- 
schen, physiologischen oder gar physikalischen Zeitschriften. Seit den 
achtziger Jahren des Jahrhunderts ist hierin ein Umschwung eingetreten 
wie vielleicht auf keinem anderen Gebiet in ahnlicher Weise. Zuerst in 
groBeren Zwischenraumen, dann in immer rascherer Folgę sind in den Haupt-
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kulturlandern zahlreiche rein psycholog ische  Zeitschriften ins Leben 
getreten, von denen noch keine einzige aus Mangel an Stoff oder wegen 
mangelnder Teilnahme der Leser wieder einzugehen genotigt war. Gegen- 
wartig bestehen ihrer fiinfzehn, sechs davon in deutscher, vier in englischer, 
drei in franzosischer, eine in italienischer Sprache und eine fiir das skandi- 
navische Sprachgebiet. Und das, ungerechnet noch fast ebensoviele perio- 
dische Veroffentlichungen einzelner Gelehrter oder einzelner Institute, un
gerechnet auch zahlreiche wertvolle Arbeiten von psychologischer Bedeu- 
tung in philosophischen, physiologischen, psychiatrischen, padagogischen, 
kriminalistischen u. a. Zeitschriften.
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Wie man es auch anfangen mogę, eine Darstellung der Psychologie hat 
mit einer grofien Schwierigkeit zu kampfen: sie begegnet stets irgendwo 
lebhaftem Widerspruch. Um den Leser nicht fiihrerlos zu lassen, sondern 
ihm das einzelne in sinnvollem Zusammenhang zu zeigen, muB sie all
gemeine Anschauungen zugrunde legen, die natiirlich selbst erst aus der 
vorherigen Betrachtung bestimmter Einzeltatsachen gewonnen wurden. 
Aber gerade die wichtigsten allgemeinen Anschauungen iiber das Seelische 
in sachlicher Hinsicht sind es nicht auch in personlicher Hinsicht. Sie er- 
freuen sich keineswegs allgemeiner Zustimmung, wie es auf anderen Ge- 
bieten — unbeschadet einer gelegentlichen Wandlung der Ansichten — 
in der Regel der Fali is t; erst in jiingster Vergangenheit ist der noch nie 
geschlichtete Streit um sie wieder heftig entbrannt. Der Leser wolle sich 
dieses Verhaltnisses bewuBt sein und es also den hier entwickelten all- 
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gemeinen Gedanken nicht schon zum Nachteil anrechnen, daB sie nicht 
von a l l e n  vertreten werden; solche vermag ihm niemand zu bieten. 
Sie sind darum noch nicht die belanglosen Sondermeinungen des zufalligen 
Schreibers dieser Darstellung, sondern immerhin Gemeingut einer groBen 
Zahl angesehener Forscher. Vor allem gelten sie allen denen ais die weit- 
aus wahrscheinlichsten Grundanschauungen fiir die Betrachtung des 
Seelenlebens, welche Wert darauf legen, ihre allgemeinen Vorstellungen 
iiber die geistige Welt in Einklang zu wissen mit dem zurzeit fiir die ma- 
terielle Welt ais richtig Erkannten. Denn die besonderen Tatsachen, die 
zu jenen leitenden Anschauungen gefiihrt haben, liegen eben auf dem 
Gebiet der Beziehungen zwischen geistigem und korperlichem Dasein; bei 
ihrer Verwertung ist also beiden Seiten zugleich Rechnung zu tragen.

§ i. Gehirn und Seele.

Wie jedermann gelaufig ist, stehen die Vorgange unseres geistigen 
Lebens in engstem Zusammenhang mit den Funktionen des Nervensystems, 
namentlich mit denen seines Hauptorgans, des Gehirns. Blutleere des 
Gehirns bewirkt Ohnmacht, also ein Aussetzen des geistigen Lebens; um- 
gekehrt zieht geistige Beschaftigung sogleich das Blut starker nach dem 
Gehirn und erhoht seinen Stoffwechsel. Narkotische oder giftige Stoffe, 
wie Alkohol, Kaffee, Morphium, die die seelischen AuBerungen beein- 
flussen, tun dies vermittelst ihrer Wirkung auf das Nervensystem. Neben 
solchen Erfahrungen sind es aber vor allem zwei Gruppen von Tatsachen, 
auf die unsere Erkenntnis jenes Zusammenhanges sich griindet.

Die zunehmende GrdBe und Entwicklung des Gehirns in der auf- 
steigenden Tierreihe — das ist die erste — findet sich im a l l g e m e i n e n  
auch verbunden mit einer groBeren Hohe und einem grófieren Reichtum 
des geistigen Lebens. Namentlich beim Vergleich von Mensch und Tier 
springt dieses Verhaltnis in die Augen. Es wird zwar etwas verdunkelt 
durch den Umstand, daB das Gehirn wie jedes andere Organ auch be- 
stimmte Beziehungen zur KórpergroBe hat, sodaB man den Menschen 
nicht wahllos mit j e d e m Tier, sondern nur mit solchen vergleichen darf, 
die ihm an KorpergroBe einigermaBen nahe stehen. Unter diesen aber 
tritt die ganz einzige Stellung, die er in geistiger Hinsicht einnimmt, auch 
in materieller aufs evidenteste hervor. Die ihm zu allernachst stehenden 
Tiere, die anthropoiden Affen, schlagt er an absolutem sowohl wie an 
relativem Hirngewicht ungefahr um das Dreifache, die intelligentesten 
unter fernerstehenden Tieren, wie z. B. groBe Hunde, um das Acht- bis 
Zehnfache. Auch innerhalb der Menschenwelt allein gilt die Beziehung. 
Freilich bei der ungeheuren Verwicklung der Dinge auch hier wieder nicht 
bei jeder beliebigen Vergleichung, namlich nicht bei der Beschrankung 
auf einzelne Individuen, sondern nur im Durchschnitt groBerer Gruppen. 
So wird man ja auch nicht erwarten, die physische Kraft eines Menschen 
oder seines Armes stets der Masse seiner Muskeln genau proportional zu
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finden, wahrend doch niemand im Zweifel sein wird, daB beide aufs engste 
zusammenhangen. Wenn man aber zur Ausgleichung der Zufalligkeiten 
den Durchschnitt aus zahlreicheren Einzelbeobachtungen nimmt, so findet 
man stets fur geistig hoherstehende Individuen ebenso wie fur geistig 
hoherstehende Rassen groBere oder reicher entwickelte Gehirne ais fur 
geistig tieferstehende.

Die andere Tatsache, in der sich der enge Zusammenhang von Geistes- 
leben und Gehirn bekundet, besteht in dem gleichmaBigen Verhalten der 
beiden bei Storungen ihrer normalen Beschaffenheit. Krankheiten oder 
Verletzungen des Gehirns sind im a l l g e m e i n e n  begleitet von Sto
rungen des seelischen Lebens, und umgekehrt geistige Storungen im all
gemeinen von Veranderungen in der Struktur des Gehirns. Im  a l l 
g e m e i n e n ,  muB man freilich wieder sagen und nicht in allen einzelnen 
Fallen. Allein, daB das iiberhaupt nicht erwartet werden kann, wie sicher 
der objektive Zusammenhang auch bestehen mag, laBt sich unschwer 
einsehen. Die sichere Feststellung geistiger Storungen ist haufig eine 
schwierige Sache. Geschulte Psychiater erhalten krankheitsverdachtige 
Individuen zu wochenlanger Beobachtung von den Gerichten iiberwiesen 
und miissen doch bisweilen mit ihrem Urteil zuriickhalten, ob eine bloBe 
Sonderbarkeit innerhalb der Breite des Normalen oder schon eine geistige 
Erkrankung vorliegt. Ganz ebenso ist das Erkennen materieller Verande- 
rungen im Gehirn und seinen Elementen vielfach eine schwierige Kunst. 
Trotz auBerordentlicher Fortschritte in der neueren Zeit steht sie noch in 
ihren Anfangen; man lernt erst allmahlich, die feineren Folgen krank- 
hafter Prozesse sichtbar machen und das Wesentliche an ihnen von dem 
Unwesentlichen scheiden. AuBerdem ist zu bedenken, daB gewisse Schadi- 
gungen des Gehirns unserer direkten Beobachtung vielleicht niemals zu- 
ganglich gemacht werden k o n n e n ,  namlich Storungen der F u n k t i o n 
des lebenden Organs, die noch nicht zu bleibenden Veranderungen seiner 
Formbestandteile gefiihrt haben. Niemand wird zweifeln, daB z. B. Er- 
nahrungsstorungen der Elemente des Gehirns oder Anderungen ihrer 
Erregbarkeit fur die Art der Betatigung der Seele von groBer Bedeutung 
sein miissen, aber die tote Gehirnsubstanz, die allein zu unserer Beob
achtung kommt, verrat davon nichts. Und so sind denn fur eine groBe 
Zahl geistiger Storungen, wie Nervositat, Hysterie, die eigentlichen Geistes- 
krankheiten, zugehorige materielle Lasionen noch nicht bekannt. Gleich- 
wohl aber wird die Giiltigkeit des aufgestellten allgemeinen Satzes durch 
die ungeheure Zahl von Fallen, in denen er nachweisbar richtig ist, auch 
fur die anderen genugend gesichert, in denen er aus verstandlichen Griinden 
nicht direkt belegt werden kann.

Von groBer Wichtigkeit fur unsere allgemeinen Anschauungen aber 
ist nun an diesem engen Zusammenhang zwischen Gehirn und Seelenleben 
die besondere Art seines Bestehens. Die volkstumliche Auffassung neigt 
uberwiegend dazu, ihn ais durch einen gewissen Raum hindurch sich er- 
streckend vorzustellen, namlich so, daB die wichtigsten Gesamtbetatigungen
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der Seele, die das populare BewuBtsein zu unterscheiden pflegt, auch an 
verschiedene Gehirnteile gebunden seien. Hinter der hohen Denkerstirne 
thront nach verbreiteter Meinung der Verstand; in dem Hinterhaupt 
lokalisierte man im Mittelalter das Gedachtnis. Daher wohl hat auch die 
Phrenologie G a 11 s , die fiir musikalische oder mathematische Begabung, 
fur Religiositat, Selbstgefiihl, Ordnungsliebe und vieles andere bestimmte 
Gehirnteile ais Sonderorgane anzugeben weiB, zwar nicht bei den ziinftigen 
Anatomen und Physiologen, aber doch bei dem groBen Publikum vielen 
Anklang gefunden.

Allein damit ist eine groBe Schwierigkeit gesetzt. Fiir die populare 
Auffassung ist die Seele doch auch ein einfaches Wesen, eine sich un- 
mittelbar ais solche effassende unteilbare Einheit, die zu den ausgedehnten 
materiellen Kórpern in einem scharfen Gegensatz steht. Wie soli sie da 
mit einem ausgedehnten und aus zahlreichen Teilen bestehenden ma
teriellen Organ durch dessen ganze Masse hindurch verbunden gedacht 
werden? Dann konnte man sie ja wohl mit dem Messer zerschneiden, 
indem man dieses Organ zerschnitte? Offenbar, so folgerte man, kann 
ihre Verbindung mit dem Gehirn nur an einem einzigen Punkte oder hoch- 
stens innerhalb eines eng umschriebenen kleinen Bezirks stattfinden. Zu 
diesem miissen alle materiellen Erregungen, die fiir sie ais immaterielles 
Wesen Bedeutung gewinnen sollen, fortgeleitet werden, und von ihm aus 
greift sie selbst riickwirkend ein in das materielle Getriebe; nur an diesem 
alles beherrschenden Zentrum verkehrt sie mit dem Gehirn. Und so hat 
man denn jahrhundertelang iiberaus emsig nach einem solchen punktuellen 
„Sitz der Seele“ gesucht und ihn im Laufe der Zeit in allen nur irgendwie 
dafiir in Betracht kommenden Hirnteilen vermutet.

Seit etwa 40 Jahren wissen wir mit volliger Sicherheit, daB beide 
Anschauungen irrig sind und wie sich die Sache in Wahrheit verhalt. Es 
wird aber zweckmaBig sein, zu ihrer Darstellung etwas weiter auszuholen 
und einen Blick auf den Bau des Nervensystems iiberhaupt zu werfen.

§ 2. Der Bau des Nervensystems.
1. D ie  E l e m e n t  e. Das Nervensystem ist aufgebaut in seinen letzten 

geformten Elementen aus mehreren Milliarden mikroskopisch feiner, langgestreckter 
Gebilde, Neuronen genannt, die selbst wieder aus zwei verschiedenartigen Teilen 
bestehen. Den eigentliohen Trager und lebenswiohtigsten Bestandteil des Ganzen 
bildet ein rundliches oder strahliges Korperchen mit verhaltnismaSig grobem Kern 
(Ganglienzelle); mit ihm verbunden ist eine feine, oft sehr lange und mannigfach 
yerzweigte Faser (Nemenfaser), die die Fahigkeit besitzt, einen eigentumlichen 
Erregungsvorgang mit ziemlioher Geschwindigkeit fortzuleiten.

In ihrer groBen Mehrzahl sitzen die Ganglienzellen je an dem einen Ende 
einer Nervenfaser. Sie haben dann unregelmafiig sternformige, pyramidenformige 
oder knollenformige Gestalt (Fig. 1—4) und strahlen zahlreiche in ihrer naheren 
Umgebung endigende Fortsatze (Dendriten) aus, die sich oft zu einem erstaunlich 
reichen Flechtwerk yerasteln (Fig. 3). An bestimmten Stellen des Organismus aber 
sind sie in den Verlauf der Faser eingesohaltet oder sitzen ihr seitlich an. Dann 
sind sie spindelformig oder kugelformig und haben keine Dendriten. Der innere 
Bau der Zellen zeigt je nach ihrer Behandlung mit Chemikalien ein yerschiedenes
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Bild. Bei einer gewissen Farbungsmethode findet man sie von feinkornigen schollen- 
artigen Gebilden angefiillt (Nissl-Sohollen; Fig. 1.); andere Farbungen lehren, daB 
die Spalten und Gange zwischen den Schollen von einem Netzwerk feinster Fibrillen 
durohzogen sind (Fig. 4).

Fig. 1. Multipolare Ganglienzelle (Nisslfarbung; naeh 
Edinger).

Auoh die Nerven- 
fasern haben trotz ihrer 
geringen Dioke (von et-
w a l A o — Vr»oom m D u r ^ -  
messer) noch eine fei- 
nere Struktur. In der 
Hauptsaohe bestehen 
sieauseinemrundliohen, 
in seiner ganzen Lange 

zusammenhangenden 
Faden (A chsenzylinder), 
der von einem Btindel 
feinster, parallel laufen- 
der Fibrillen in einer 
halbfltissigenGrundsub- 
stanz gebildet wird 
(Fig. 5). Dieser Fa
den ist in der Regel 
ringsum eingehullt von 
einer andersartigen, 
fetthaltigen Substanz (Markscheide), und 
in den peripheren Teilen des Nervensystems 
ist diese zu ihrem Schutze noeh wieder 
von einer feinen Membran umkleidet.
Unter Umstanden erreichen die Nerven- 
fasern sehr bedeutende Langen. Die in 
den Fingerspitzen endigenden Fasern z.
B. stammen aus der Gegend des oberen 
Riickenmarks, die in den Zehen endigen
den aus der des Lendenmarks. Durch- 
weg aber verlaufen sie dabei nioht un- 
geteilt von Anfang bis zu Ende, sondern so, 
daB sie unterwegs zahlreiche Seitenaste 
aussenden ( Kollateralen, Fig. 2, a), wo- 
durch sie ihre Ursprungszelle mit ver- 
sohiedenen anderen Gebieten des Nerven- 
systems gleichzeitig in Verbindung bringen.

An dem der Zelle abgewandten 
Ende der Nervenfaser und ihrer samtlichen 
Kollateralen horen die Markscheiden auf, 
die Achsenzylinder spleiBen auseinander 
und endigen mit einem strauohartigen, 
oft reich verastelten Geflecht ihrer Fibril
len (Endbaumchen, Fig. 6). Duroh des- 
sen Vermittlung treten die Neuronen in 
Verbindung miteinander (wie auoh mit 
anderen Gebilden des Korpers, z. B. den 
Muskelfasern.) Das Endbaumchen e i  n e s 
Neurons umspinnt z. B. die Ganglien
zelle eines anderen, oder es verflicht und Fig. 2. Pyramidenzelle (Golgifarbung 
verfilzt sioh mit ihren Dendriten. Ob a Neryenfortsatz mit Kollateralen).
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dabei bloB eine enge Aneinanderlagerung der anatomisch getrennt bleibenden Neu- 
ronen oder eine yollige Verwachsung stattfindet, ist streitig. Jedenfalls ist der 
Zusammenhang so enge, daB dadurch ein Obergang der in den Nervenfasern fort- 
geleiteten Erregung von einem Element auf ein anderes ermoglicht wird, und dooh 
wieder nicht so enge, daB die Selbstandigkeit der einzelnen Neuronen dabei ganzlich 
yerloren geht. Denn wenn sie durch Verletzungen zum Absterben gebracht werden, 
so bleibt die dadurch hervorgerufene Zerstorung ihrer Struktur auf die zuerst er- 
griffenen Elemente beschrankt; sie schreitet nicht fort auf die mit ihnen behufs 
der Erregungsleitung verbundenen Neuronen.

Will man ein Bild, so gleicht das Neuron mit seinen Verastelungen einiger- 
mafien einem kleinen pflanzlichen Organismus. Die Ganglienzelle mit ihren Den- 
driten entspricht der Wurzel mit den Wurzelfasern, die Nervenfaser mit ihren 
Kollateralen dem Stengel und seinen Verzweigungen; die Endbaumchen bilden das 
Analogon der Blatter. Neuronen mit nicht endstandigen, sondern in die Faser

eingeschalteten Gang- 
lienzellen waren dann 
Pflanzchen mit Luft- 
wurzeln zu verglei- 
chen.

Bei der Anhau- 
fung groBerer Mengen 
von Neuronen kann 
manschonmit bloBem 
Auge die Lagerstatten 
derGanglienzellen von 
den nur Nervenfasern 
enthaltenden Partien 
unterscheiden. Die 
Fasern sind namlich 
farblos und durch- 
sichtig. Wo sie da- 
her in groBer Anzahl 
zusammenliegen, er- 
scheint die ganzeMas- 
se weiB, wie iiberall 
bei der Anhaufung 
kleiner durchsichtiger 
Teilchen (Schaum, 
Schnee). DieGanglien- 
zellen dagegen enthal- 
ten ein dunkles Pig

ment, und groBere Massen von ihnen bekommen dadurch einen rotlich-grauen 
Ton. Man unterscheidet daher die beiden Gewebe ais weifle und graue Nerven- 
substanz voneinander.

Worin der mehrerwahnte Erregungsyorgang besteht, dessen Fortleitung ais 
der eigentliche Zweck der nervosen Elemente erscheint, ist noch nicht sicher be- 
kannt. Man kann mit Sicherheit nur einiges nennen, worin er nicht besteht. 
Z. B. nicht in einem elektrischen Strom. Er ist begleitet von elektrischen Vor- 
gangen, wie ja manches andere Geschehen in der Welt so begleitet ist, und man 
hat an diesem Begleitphanomen ein beąuemes Mittel, die Erregung zu erkennen 
und selbst zu messen, aber ihr eigentliches Wesen ist anderer Art. Wahrscheinlich 
hat man sie sich ais eine chemische Zersetzung oder Umsetzung zu denken, bei 
dereń Einleitung durch einen auBeren Reiz so viel Energie frei wird, daB sie sich, 
wie z. B. eine Pulverexplosion, selbsttatig fortpflanzt, die aber unmittelbar nach- 
her durch die Krafte des Organismus wieder riickgebildet wird, sodaB sie durch
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Fig. 4. Verschiedene Zelltypen aus der 
Rinde der vorderen Zentralwindung. Biel- 
schowskysche Fibrillenfarbung. 1 u. 2 Rie- 
senpyramiden; n Nervenfortsatz. (Nach 

Bielschowsky und Brodmann.)

Fig. 5. Langs- 
schnitt einer mark- 
haltigen Nerven- 
faser mit gefarb- 
ten Fibrillen (nach 
Bethe). a Mark- 

scheide.

einen neuen Reiz aufs neue hervor- 
gerufen werden kann. Besonders 
bemerkenswert an dem Vorgang ist 
zweierlei. Erstens die Geschwindig- 
^eit, mit der er fortgeleitet wird. 
Sie betragt beim Menschen unter 
bestimmten Umstanden etwa 60 m 
*n der Sekundę, bei niederen Tieren 
oft bedeutend weniger, bis herab 
auf einige Zentimeter, ist also von 
emer ganz anderen GroBenordnung 
uf-* EortPdanzungsgeschwindig- 
* ę  , e .̂ Elektrizitat oder selbst
h!RK°haJ " aZweitens die Tatsache, 
daB bei der Aufeinanderfolge mehre-
rer Re.ze in kleinen Intervallen 
sozusagen eine geheime Verbindung 
zwischen ihnen eintritt, d. h. daB 
die Wirkungen der spateren Reize 
von den vorangegangenen beein- 

ui3t werden, ohne daB unsere son- 
stigen Hilfsmittel an dem nervosen

Fig. 6. Endbiischel von Optikusfasern 
des Hiihnchens (nach Kolliker).
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Gebilde irgend eine Veranderung naohzuweisen vermogen. Sind die Reizungen 
schwach, so werden ihre Wirkungen allmahlich starker; die Reize summieren sich. 
So kann sogar eine Reihe von Reizen schlieBlich eine Erregung hervorrufen, von 
denen jeder einzelne fur sich vollig unwirksam ist. Sind dagegen die Reize stark 
und folgen langere Zeit aufeinander, so werden die Wirkungen allmahlich schwacher; 
die Neuronen ermiiden, wie man metaphorisch sagt, und bediirfen einer gewissen 
Zeit, um ihre normale Erregbarkeit wiederzuerlangen.

2. D a s  S y s t e m .  Die beschriebenen nervosen Elementarorganismen 
sind nun in ihrer Gesamtheit angeordnet zu einem in seinen allgemeinen 
Grundziigen tiberraschend einfachen, aber im einzelnen tiberaus ver- 
wickelten, den ganzen Korper durchsetzenden Bau, dem Nervensystem. 
Der allgemeine Zweck, der durch diese kunstvolle Bildung erreicht wird, 
kann man sagen ist dieser: Die charakteristische Leitungsfahigkeit des 
nervosen Gewebes wird verwertet, um  a l l e  d u r c h  a u B e r e  E i n -  
w i r k u n g e n  e r r e g b a r e n  O r g a n e  d e s  K o r p e r s  m i t  
a l l e n  s e i n e n  B e w e g u n g s o r g a n e n i n  m o g l i c h s t  e n g e  
u n d  v i e l s e i t i g e  V e r b i n d u n g e n  z u  b r i n g e n  u n d  so 
d e n  g e s a m t e n  O r g a n i s m u s  m i t  a l l e m  R e i c h t u m  
s e i n e r  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n Z w e c k e n  d i e n e n d e n  
T e i l e  d o c h  z u  e i n e m  e i n h e i 1 1 i c h e n u n d  d a d u r c h  
e r s t  k r a f t v o l l e n  G a n z e n  z u s a m m e n z u s c h l i e B e n .  
Wenn ich meines Weges dahingehe und auf ein Hindernis stofie, so muB 
ich imstande sein, umherzublicken, wie ich es am besten beseitige oder 
umgehe, und muB dann diese Handlungen auch wirklich ausfiihren konnen. 
Dazu aber ist notwendig, daB meine Augen irgendwie mit der Muskulatur 
meines Kopfes wie auch mit der meiner Arme und Hande und meiner 
Beine verkniipft sind. Vielleicht war ich unaufmerksam, oder es war dunkel, 
so daB ich mit den FiiBen oder dem Oberkorper direkt gegen das Hindernis 
angerannt bin. Soli ich nicht hilflos sein, so miissen also in gleicher Weise 
die verschiedenen Provinzen der Haut mit jenen zahlreichen Muskeln in 
Verbindungstehen. Auf einen Anruf muB ich den Kopf zu drehen vermogen, 
um besser zu horen, was ich erfahren soli; aber ich muB auch Mund und 
Zunge bewegen konnen, um zu antworten, oder auch Arme und Beine, um 
mich vielleicht eines Angriffs zu erwehren. Wie Auge und Haut, so muB 
also auch das Ohr enge Beziehungen zu allen Bewegungsorganen haben usf.

In seiner einfachsten Gestalt hat daher jedes Nervensystem drei Teile, 
d. h. drei, verschiedene Aufgaben erfiillende Neuronengruppen: zenłripetal 
leitende (sensorische), zur Aufnahme der auBeren Erregungen an der Peri
pherie des Organismus und ihrer Fortleitung zu weiterer Verteilung, 
zentrifugal leitende (motorische), zur Ableitung der mannigfach umge- 
setzten wie auch verstarkten Erregungen in die Bewegungsorgane, endlich 
intrazentral leitende (assoziierende), zur Herstellung der zahlreichen not- 
wendigen Verbindungen zwischen jenen beiden Gruppen. Fig. 7 zeigt in 
rudimentarster Form ein Schema dieser Gliederung in zuleitende (z), ableitende 
(a) und uerbindende (sowie verteilende v) Neuronen. Die weiteren Yerwick-
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lungen und Vervollkommnungen des Systems bestehen nun einmal in der 
Einschaltung von Zwischengkedern in die zufiihrenden und namentlich 
die verkniipfenden Bahnen, sodaB also die Funktionen jeder Gruppe nicht 
von einer einfachen Schicht, sondern von mehrgliedrigen Ketten hinter- 
einander geschalteter Neuronen vollzogen werden. Offenbar werden damit 
die Móglichkeiten ausgiebiger Querverbindungen der Glieder bedeutend 
gesteigert. Die hochste Vervollkommnung aber wird 
erst durch ein zweites Mittel erreicht: d i e  O b e r -  
b a u u n g  d e s  e r s t e n  S y s t e m s  d u r c h  
e i n  g a n z  a h n l i c h  g e g l i e d e r t e s  z w e i 
t e s ,  wodurch nun die allervielseitigsten Verkniip- 
fungen hergestellt und kaum zu erschopfende An- 
passungsmoglichkeiten an die verschiedenartigsten 
und verwickeltsten Umstande geschaffen werden. Das 
ist der Typus des Nervensystems bei den hoheren 
Tieren und beim Menschen. Die primare und niedere 
Stufe wird gebildet von den peripheren Nerven und 
den sog. subkortikalen Zentren, die in jahrtausende- 
langer Entwicklung allmahlich dazu ausgebildete hohere von dem Grom
kim  und Kleinhirn.

1) P e r i p h e r e  N e w  en u n d  s u b k o r t i k a l e  Z e n t r e n .  
Durch den ganzen Korper hindurch erstreckt sich eine ihrer Funktion nach 
zusammengehorige und in sich durch mannigfache Verkniipfungen eng 
verbundene Neuronenmasse. Innerhalb des Rumpfes besteht sie aus einem 
langen, knapp kleinfingerdicken Strang, dem Ruckenmark. In der Schadel- 
hohle wird dieser Strang zunachst etwas dicker (uerlangertes Mark, Medulla 
oblongata) und geht dann auseinander in verschiedenartig gestaltete Gebilde: 
eine vierhockrige kleine Platte, die Vierhugel (Corpora ąuadrigemina), 
zwei mandelformige Korper, die Sehhiigel (Thalami optici), zwei kleine 
langgestielte Kiigelchen, die Riechkolben u. a. Diese verschiedenen Teile, 
die zusammen ais subkortikale Zentren (Fig. 8 ) bezeichnet werden, bilden 
das mittlere, verbindende Glied der Unterstufe des menschlichen Nerven- 
systems; sie verkniipfen zuleitende Fasern, die in ihnen endigen, mit ab- 
leitenden, die in ihnen entspringen und dann hinaustreten.

Von fast allen Teilen der inneren und auBeren Peripherie des Korpers 
strahlen jene ersten in sie ein: von den Augen und Ohren, der Nase und der 
ganzen den Korper umschlieBenden Haut, aber auch von den Muskeln und 
hohl11 611 UnC* (inc*ire*ct wen>gstens) von den inneren Organen der Leibes- 

° e’ ^ erz’ ^ unge, Verdauungskanal usw. Ihre Ursprungszellen haben diese 
rzuge zum Teil in den der auBeren Reizung zuganglichen peripheren 

rganen selbst, so in den Augen, den Ohren und der Nase, zum Teil aber 
auc anscheinend des besseren Schutzes wegen, an tiefer gelegenen Stellen. 

0 liegen namentlich die Ganglienzellen der Nervenfasern der Haut nicht 
m dieser, sondern z. B. fur die Haut des Rumpfes und der Extremitaten 
m zahlreichen kleinen Zellenkolonien (Spinalganglien) unmittelbar zu
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beiden Seiten des Riickenmarks. Entsprechend dieser raumlichen Ver- 
schiedenheit der Orte ihrer Herkunft aber sind auch die Einstrahlungs- 
stellen der zuleitenden Fasern in die subkortikalen Zentren iiber dereń 
ganze Lange verteilt, vom untersten Ende des Riickenmarks bis zu den 
Riechkolben. Die Fasern fiihren die von ihnen an der Peripherie auf- 
genommene Erregung im groBen und ganzen auf dem kiirzesten Wege 
jenen Zentren zu. Unweit ihrer Einstrahlungsstellen aber e n d i g e n sie 
im allgemeinen auch. Sie ziehen zum Teil noch eine Strecke weit dahin

Fig. 8. Seitenansicht der subkortikalen Zentren innerhalb des Gehirns nebst dem 
Kleinhirn, ohne Riechkolben und Auge. (Nach Edinger.)

unter Abspaltung von Kollateralen, biischeln sich dann aber bald auf in 
ihre Endbaumchen und geben die zugefiihrte Erregung an andere Neu- 
ronen weiter.

Das Gegenstuck zu den zuleitenden bilden die ableitenden Faserziige. 
Ihre Ursprungszellen (motorische Ganglienzellen) liegen in den subkortikalen 
Zentren selbst, und zwar fast ausnahmslos an dereń vorderer, der Bauch- 
hohle zugewandten Seite, wahrend die zuleitenden Fasern im Riickenmark 
durchweg, im Kopfe teilweise an der hinteren, dorsalen Seite einstrahlen. 
Entsprechend der verschiedenen Bestimmung der Fasern, d. h. ihrer Zu- 
ordnung zu verschiedenen Organen des Korpers, sind diese ihre Urspriinge 
auch wieder iiber die ganze Lange der subkortikalen Zentren verteilt, nur
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so, dafi sie streckenweise etwas starker gehauft zu sog. grauen Kernen, 
streckenweise etwas sparlicher verteilt liegen. Nach ihrem Abgange von 
den Zellen vereinigen sich die Fasern in kleine Biindel und ziehen dann 
zu den samtlichen Bewegungsorganen des Korpers: den Muskeln, Driisen, 
GefaBen, Eingeweiden.

Unmittelbare Verbindungen zwischen den Endbaumchen von zu- 
leitenden und den Ursprungszellen von ableitenden Fasern scheinen nur 
in beschranktem Mafie zu bestehen. Vielleicht ist es fur solche Organe der 
Fali, die ihrer Natur nach ganz besonders enge aufeinander angewiesen 
sind, wie beispielsweise die Haut der Finger und Hande und die Muskulatur 
dieser Glieder. Ganz iiberwiegend aber werden die mannigfachen Ver- 
bindungen, die je nach Umstanden zur Beantwortung der aufieren Ein- 
driicke erforderlich sind, durch die Vermittlung zwischengeschalteter Neu- 
ronen hergestellt, die in ihrem ganzen Verlauf den subkortikalen Zentren 
ausschlieBlich angehoren und die in ihrer Gesamtheit eben die Trager der 
eigentlichen Aufgabe dieser Zentren sind. Dabei ist dann im einzelnen 
fur jedes Bediirfnis gesorgt. Gewisse Zellen mit ganz kurzem Faser- 
verlauf erscheinen dazu bestimmt, die Verflechtung der Gebilde in einem 
kleinen Bezirk inniger und vielseitiger zu gestalten. Andere verbinden die 
symmetrisch gebauten Halften des subkortikalen Stranges untereinander; 
ihre Fasern ziehen also unter Abgabe von Kollateralen von der rechten 
Seite heriiber auf die linkę oder von der linken auf die rechte. Wieder 
andere endlich stellen einen Zusammenhang zwischen raumlich entfernteren 
Teilen derselben Seite her. Ihre Fasern durchsetzen die Zentren in ihrer 
Langsrichtung und bringen durch mehrfache Abspaltung von Kollateralen 
und dereń Aufbtischelung an anderen Zellen verschiedene Querebenen 
des Stranges miteinander in Verbindung.

2) Gr o p h  i r  n u n d  K l e i  n h i r  n. Der beschriebene Bau des 
Nervensystems wiederholt sich nun, wie schon gesagt, auf einer hoheren 
Stufe. Nur ist die Ausfuhrung hier, eben wegen des bereits vorhandenen 
Unterbaues und zur vollkommeneren Erreichung des Zweckes, dem das 
Ganze dient, in einer Hinsicht etwas anders gestaltet. Die Zellenmasse 
der subkortikalen Zentren bildet im groBen und ganzen einen langen Strang 
mit einigen Verdickungen am oberen Ende. Das ist so, wie man behaupten 
darf, weil die untereinander nicht verbundenen peripheren Organe iiber 
den ganzen Korper verteilt, aber zugleich am Kopfende starker gehauft 
sind, und weil nun das sie verbindende Organ, eben die subkortikalen 

entren, sich ihrer Lagę in der Hauptsache anpafit. Ganz im groben, 
ann man sagen, ist so das Riickenmark der Haut und der Rumpf- und 

Extremitatenmuskulatur zunachst zugeordnet, das verlangerte Mark mit 
seiner Nachbarschaft dem Ohr, die Sehhiigel mit den daran sitzenden 
sog. Sehnerven dem Auge, die Riechkolben der Nase. Ist nun aber ein 
die verschiedenen Organe untereinander verbindendes und in sich selbst 
verbundenes Zentrum einmal vorhanden und bedarf die Einheitlichkeit 
und Yielseitigkeit der Yerbindungen noch einer Steigerung, so ist dabei
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eine abermalige Anpassung an die Lagę der Organe im Korper nicht er- 
forderlich; es kommt allein auf die zweckmaBigste Ermoglichung zahl- 
reicher Verbindungen an. Das ist sozusagen das in dem Bau des GroB- 
hirns und Kleinhirns verwirklichte Prinzip.

Die Ganglienzellen der nervosen Elemente dieser beiden Organe sind 
nicht zu kompakten Gebilden angehauft, sondern zu zwei groBen diinnen 
Platten ausgebreitet, den sog. Rinden des GroBhirns und Kleinhirns. 
Ohne jeden AnschluB an die Form des Korpers iiberwolbt die eine von 
diesen, die GroBhirnrinde, die oberen Teile der subkortikalen Zentren und 
umfaBt sie nahezu von allen Seiten, wahrend die andere sich ais eine Art 
Auswuchs hinten anfugt. In der Dicke betragt der Durchmesser des Zellen- 
lagers beim GroBhirn durchschnittlich nur 3, beim Kleinhirn nur etwa 1 mm. 
Um so betrachtlicher ist seine Flachenausdehnung. Die Oberflache der 
GroBhirnrinde ist auf rund 2000 qcm veranschlagt worden; die Klein- 
hirnrinde wird iiber 800 qcm enthalten. DaB dabei doch beide innerhalb 
der Schadelhohle mit einem verhaltnismaBig geringen Raume auskommen, 
liegt daran, daB sie nicht glatt ausgespannt, sondern in ungemein zahl- 
reiche und zum Teil sehr tiefgehende Furchen und Falten gelegt sind. 
Namentlich beim Kleinhirn ist diese Faltelung eine auBerordentlich feine. 
(Fig. 9 u. 8 .)

Balken

SehhUgel

Vierhiige]

Fig. 9. Frontalschnitt durch eine rechte GroBhirnhalfte. (Nach Edinger.)
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Die Bedeutung dieses Baues der Rindenorgane liegt auf der Hand. 
Offenbar wird durch die Ausbreitung in diinner Schicht eine leichtere und 
vielseitigere Zuganglichkeit der einzelnen Nervenzellen erreicht ais bei 
einer kompakten und klumpenhaften Anordnung. Die zu verschiedenen 
Zellen ziehenden Fasern sind einander weniger im Wege, wenn sie nicht 
in die Tiefe eines dicken Zellenlagers einzudringen brauchen; auch ver- 
mógen sie auf zwei Seiten, auf der Oberseite und der Unterseite der Schicht, 
an die Zellen zu gelangen. Und so sind augenscheinlich die beiden Rinden
organe ganz besonders geeignet, den schon bei den subkortikalen Zentren 
deutlich erkennbaren Zweck einer moglichst vielseitigen Verbindung jedes 
Gebietes des Nervensystems mit allen anderen und dadurch aller Organe 
des Korpers unter einander aufs vollkommenste zu verwirklichen.

Um von dem erstaunlichen Reichtum der GroBhirnrinde — von der 
weiterhin allein die Rede sein wird — an zelligen Elementen und der 
verwirrenden Fiille der diese durchsetzenden Fasern eine Anschauung zu 
geben, mogen die beiden sich erganzenden Abbildungen Fig. 10  und 1 1  

dienen. Aber die verbindenden Faserziige verlaufen nicht nur innerhalb 
des Zellenlagers selbst. Sie erfiillen (im Verein mit den gleich zu nennenden 
Projektionsfasern) auch die zwischen den Furchen verbleibenden Raume 
im Innern der Windungen, namentlich aber die vielfach sehr weiten Zwischen- 
raume zwischen der GroBhirnrinde und den subkortikalen Zentren und 
bilden hier die starksten Lagerungen weiBer, d. h. bloB faserhaltiger, Sub- 
stanz, die uberhaupt im Nervensystem vorkommen. Die allgemeinen 
Arten dieser Verbindungen sind dabei wieder dieselben wie bei den sub
kortikalen Zentren: jedem erdenklichen Erfordernis wird durch sie Rech- 
nung getragen. Bestimmte Fasern dienen der Verkniipfung der Elemente 
in ihrer naheren Umgebung. So vielleicht u. a. ein Faserfilz in der aller- 
auBersten Rindenschicht (Fig. 1 1 ), direkt an der Oberflache des GroB- 
hirns. Ein zweites Fasersystem (Kommissurenfasern) verbindet die beiden 
symmetrischen Halften des GroBhirns untereinander. Sie sind gróBtenteils 
in einer dicken und langgestreckten Markmasse vereinigt, die in der Mittel- 
linie der Hemispharen quer aus der einen in die andere zieht, dem sog. 
Balken (Fig. 9). Die Fasern eines dritten Systems endlich (  Assoziations- 
fasem), vielleicht die zahlreichsten von allen, bringen die verschiedenen 
Rindenpartien jeder einzelnen GroBhirnhalfte miteinander in Verbindung. 
Und auch dies wieder in allen moglichen Weisen: nachstbenachbarte Win
dungen und entferntere Windungen, vielleicht bis iiber die gróBten Ent- 
fernungen hinweg, die es im Gehirn uberhaupt gibt.

Dieses so vielfach in sich zu einer Einheit zusammengeschlossene 
System von Neuronen steht nun mit allen Teilen der subkortikalen Zentren 
in ahnlicher Weise in Verbindung wie diese mit den peripheren Organen: 
durch zuleitende Fasern und durch ableitende Fasern, die in ihrer Gesamt- 
heit ais Projektionsfasern bezeichnet werden. Abgesehen von den Ver- 
wicklungen durch zwischengeschaltete Neuronen sind dabei die Beziehungen 
zwischen diesen Yerbindungsbahnen der hoheren und der niederen Stufe



Fig. 10. Schnitt durch die GroBhirnrinde; 
hintere und vordere Zentralwindung. Nur 
die Zellen gefarbt. (Naoh van Gehuohten.)

Fig. 11. Schnitt durch die GroBhirn
rinde. Nur die Fasern gefarbt. (Nach 

Kolliker.)
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sehr einfach: die zuleitenden Bahnen der Grofihirnrinde sind zugleich 
die Fortsetzungen der zuleitenden Bahnen, die von der Peripherie zu den 
subkortikalen Zentren ziehen, und ebenso sind umgekehrt die ableitenden 
Bahnen der subkortikalen Zentren zugleich die Fortsetzungen der ab
leitenden Bahnen der Grofihirnrinde. Wo die von der Peripherie in die 
subkortikalen Zentren einstrahlenden Fasern sich in ihre Endbaumchen 
auflosen und endigen, wird die von ihnen zugefiihrte Erregung zum Teil 
von Neuronen aufgenommen, die sie innerhalb der subkortikalen Zentren 
weiterleiten und schliefilich an dereń motorische Ganglienzellen iiber- 
mitteln. Zugleich aber befinden sich dort auch andere Neuronen, die ihre 
Fasern in die Grofihirnrinde erstrecken, und zum Teil wird also die Erregung 
auch an diese iibertragen und der Rinde zugefiihrt. Die motorischen 
Zellen der subkortikalen Zentren ferner empfangen ihre Anregungen zur 
Auslosung von Muskelkontraktionen zum Teil von Assoziationsneuronen 
der subkortikalen Zentren, dereń Fasern an ihnen aufgebiischelt endigen. 
Zugleich aber endigen an ihnen auch andere Fasern, dereń Ursprungszellen 
in der Rinde liegen, und durch diese konnen sie also auch von der Rinde 
aus angesprochen werden. Offenbar ermoglicht es das Bestehen dieser 
beiden, gleichsam iibereinandergebauten Verbindungsbogen (wieder ab- 
gesehen von aller Mannigfaltigkeit der Verkniipfungen innerhalb jedes 
einzelnen), die Bewegungsorgane des Korpers von seinen Empfindungs- 
organen aus auf dem Umwege iiber die Rinde in ganz anderen Weisen 
und ganz anderen Kombinationen in Tatigkeit zu setzen ais auf dem direkten 
Wege durch die subkortikalen Zentren.

Von Interesse und nicht ohne Wichtigkeit ist dabei noch dies. Die 
zuleitenden Bahnen der Grofihirnrinde, die sich an die von der Peripherie 
in die subkortikalen Zentren einstrahlenden Bahnen ais dereń Fortsetzung 
anschliefien, z i e h e n  i m a l l g e m e  i n e n  i n  d e r s e l b e n  R i c h -  
t u n g w e i t e r ,  w e l c h e  d i e  v o n  i h n e n  w e i t e r g e f i i h r t e n  
B a h n e n  v o r h e r  h a t t e n ,  nur nicht so enggeschlossen und strang- 
formig, sondern in facherformiger oder kegelformiger Ausbreitung. Sie 
endigen daher auf der GroBhirnrinde im allgemeinen in einer Gegend, 
welche dem peripheren Ursprungsorgan der ganzen mehrgliedrigen Bahn 
diametral gegeniiberliegt. Und obwohl nun die peripheren Organe durch 
Vermittlung der zahlreichen Fasersysteme des Grofihirns i r g e n d w i e 
zwar mit allen Partien seiner Rinde in Zusammenhang stehen, so ist jedes 
doch zunachst und auf dem kiirzesten Wege mit einer relativ beschrankten, 
wenn auch nicht scharf zu umgrenzenden Rindenregion verbunden, gegen- 
u er seiner eigenen Lagę. Sehr deutlich ist dieses Verhaltnis bei den Augen. 

ie in ihnen enthaltenen mikroskopisch kurzeń eigentlichen Sehnerven 
m en ihre Fortsetzung in zwei schrage von vorn in das Gehirn eindringen- 

den Nervenstrangen, dereń Fasern am hinteren Ende der Sehhiigel endigen.
ier nehmen neue Neuronen die optische Bahn auf, und ihre Fasern, in 

der Richtung jener Strange weiterstrahlend, gelangen schliefilich in die 
inde des Hinterhauptlappens. In dieser, namentlich an den inneren
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Seiten der Hemispharen, liegen mithin die den Augen zugeordneten Rinden- 
partien. Ganz entsprechend beim Ohre. Die von ihm ausgehenden Nerven- 
fasern dringen von der Seite und ungefahr rechtwinklig zur Mittelebene 
des Korpers ein in die subkortikalen Zentren; die anschlieBenden und in 
derselben Richtung weiterfiihrenden Bahnen stoBen also in der gegen- 
iiberliegenden Schlafengegend auf die GroBhirnrinde. Auch fiir die Haut- 
sinnesnerven des Rumpfes und der Extremitaten gilt das Verhaltnis. Nur 
liegen allerdings ihre Rindenzentren nicht in der Fortsetzung der hori- 
zontalen Richtung, die sie zuerst, vor dem Einstrahlen in die subkorti
kalen Zentren verfolgen, sondern in der Verlangerung der vertikalen, von 
unten nach oben, in die sie sogleich nach ihrem Eintritt in das Riicken- 
mark umbiegen. Die Endausstrahlungen der letzten Neuronen, die ihre 
direkte Verbindung mit dem GroBhirn bewirken, befinden sich in der 
Kuppe der Gehirnkugel, dem Scheitelhirn. Von derselben Scheitelgegend 
gehen auch umgekehrt diejenigen Fasern aus, die von dem GroBhirn zen- 
trifugal hinabziehen zu den motorischen Zellen des Riickenmarks. Ihre 
Ausgangsstellen, die motorischen Rindenzentren, sind sogar besonders 
sicher lokalisiert. Fiir Arme und Beine, Hande und FiiBe, ja sogar fiir 
die einzelnen Finger und Zehen kennt man genau die Stellen der Rinde, 
die ihnen zugeordnet sind und von denen aus man sie z. B. durch elektrische 
Reizung in Bewegung setzen kann. (Fig. 12.)

Fig. 12. Lokalisation der peripheren Organe auf der GroBhirnrinde. (Nach Edinger.)

3. B e z i e h u n g  z u m  S e e l e n l e b e n .  Mit der Beschreibung 
dieser Verhaltnisse ist nun auch bereits die oben (S. 20) aufgeworfene Frage 
beantwortet, in welcher Beziehung die Seele zu den verschiedenen Teilen 
des ausgedehnten Gehirns stehe. Von einem punktuellen Seelensitz, sieht 
man, kann auch nicht entfernt die Rede sein. Weder ziehen die in das
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Gehirn oder iiberhaupt das Zentralnervensystem einstrahlenden Nerven- 
bahnen einem gemeinsamen Zentrum zu, in dem nun eine unausgedehnte 
Seele mit ihnen allen in Verbindung treten konnte, noch kommen die 
ausstrahlenden Bahnen von einem solchen Zentrum her. Der ganze Bau 
des Systems verkorpert vielmehr eine ideale Dezentralisation: alles zieht 
aneinander vorbei und endigt raumlich getrennt voneinander; nur das 
starker aufeinander Angewiesene in geringeren, das weniger aufeinander 
Angewiesene in groBeren Entfernungen. Und wenn dennoch das Ganze 
eine enggeschlossene Einheit bildet, in allen seinen Teilen oft von e i n e m  
Gedanken beherrscht, der Verwirklichung e i n e s Zweckes dienend er- 
scheint, so geschieht dies allein durch iiberaus massenhafte und vielseitige 
Verkniipfungen samtlicher Teilgebiete untereinander.

Die Seele wohnt also in der Tat in der ausgedehnten Materie des 
Gehirns gleichzeitig an verschiedenen Orten; ihr Zusammenhang mit ihm 
erfiillt irgendwie den Raum. Indes ihre verschiedenen Betatigungen sind 
nun an die verschiedenen Gehirnteile doch nicht in der Weise gebunden, 
wie die populare Vorstellung sich denkt, daB also etwa Verstand, Ge- 
dachtnis, Wille an verschiedenen Stellen saBen, noch auch so wie die 
Phrenologie behauptete. Wie waren auch, genauer iiberlegt, solche Ver- 
teilungsweisen iiberhaupt moglich? Sie sind gar nicht auszudenken. Ist 
denn der sogenannte Verstand etwas von Gedachtnis oder Aufmerksam- 
keit iiberhaupt Loszulosendes? Haben nicht beide zugleich an ihm den 
wesentlichsten Anteil? Und lassen sich Betatigungen wie Religiositat, 
Kindesliebe, Selbstgefiihl reinlich auseinanderschalen? Ist nicht ihr Emp- 
findungs-, Vorstellungs- und Gefiihlsgehalt zum Teil der gleiche, sodaB 
sie uberałl ineinanderspielen?

Das bestehende Verhaltnis ist vielmehr dieses. D ie  Z u o r d n u n g  
Qe r  s e e l i s c h e n  F u n k t i o n e n  a n  v e r s c h i e d e n e  G e h i r n -  
 ̂e i 1 e e n t s p r i c h t  v o l l k o m m e n  d e r  a n  d e r  P e r i p h e r i e  

d e s  K o r p e r s  in s e i n e n  S i n n e s -  u n d  B e w e g u n g s -  
° r g a n e n d u r c h g e f i i h r t e n  A r b e i t s t e i l u n g .  Eine gewisse 

rovinz des GroBhirns, eben die anatomisch mit den Augen verbundene 
Rinde des Hinterhauptlappens, dient psychisch dem Sehen, den Gesichts- 
empfindungen und Gesichtsvorstellungen; eine andere Provinz, anatomisch 

em Ohre zugehorig und im Schlafenlappen gelegen, steht im Dienste 
es Horens. Das Scheitelhirn hat mit den Tastempfindungen und Tastvor- 
e ungen zu tun, sowie mit den von Bewegungen der Glieder herriihren- 
en nrpfindungen; andere Gebiete sind je den Geruchs- und Geschmacks- 

emp indungen zugeordnet. Von den vorderen Partien des Scheitelhirns 
weiter nehmen die AnstoBe zu willkiirlichen und zweckvoll kombinierten 

ewegungen der Extremitaten und des Rumpfes ihren Ausgang; von 
an eren Stellen aus werden die Bewegungen der Augen, der Sprachwerk- 
^enge u. a. immer im Dienst des seelischen Lebens — hervorgebracht. 

urz, mit den verschiedenen letzten Elementen ihres Empfindungs- und 
orstellungslebens und mit solchen Bewegungskombinationen der kórper-

E b b i n g h a u s ,  AbriB
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• lichen Muskulatur, die die Elemente ihrer zweckvollen Handlungen aus- 
machen, sitzt die Seele sozusagen in verschiedenen Teilen des Gehirns; 
das ist die Art ihres Zusammenhanges mit ihm und die Lokalisation seiner 
Funktionen. Wenn es sich also um halbwegs verwickelte Kombinationen 
jener Elemente handelt, z. B. wenn man ein schreiendes Kind durch 
Streicheln und Zureden zu trosten sucht, oder wenn man beim Anblick 
einer Apfelsine durch die Vorstellung ihres Wohlgeschmacks veranlaBt 
wird, sie zu zerschneiden und zu essen, da mag das Gehirn leicht in einem 
groBen Teil seiner Ausdehnung g l e i c h z e i t i g  von der Seele in An- 
spruch genommen sein, nur nicht g l e i c h m a B i g  durch die ganze Masse 
hindurch, sondern in einer eigentiimlichen, netzformig verzweigten Weise.
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§ 3 . W echselwirkung und Parallelism us.

Es entsteht nun die Frage, wie die zwischen Gehirn und Seelenleben 
obwaltenden engen Beziehungen zu verstehen sind, auf welche Weise 
man sich ihr Zustandekommen erklaren soli. Dariiber gibt es im wesent- 
lichen zwei verschiedene und in ihren Grundgedanken einander schon seit 
J ahrhunderten befehdende Anschauungen.

1. D a s  G e h i r n  a i s  W e r k z e u g  d e r  S e e l e .  Nach der 
popularen, weil nicht nur dem Denken, sondern auch den Wiinschen der 
Menschen zunachst liegenden Auffassung beruhen jene Beziehungen daraut, 
daB das Gehirn d a s  n o t w e n d i g e  O r g a n  ist, dessen die ihrem 
Wesen nach ganz andersartige Seele sich bedienen muB, um mit der AuBen- 
welt und auch mit anderen Seelen in Verkehr zu treten. Sie hat ein durch- 
aus eigenartiges und von allem Materiellen unabhangiges Innenleben, wie 
es sich jedem bekundet z. B. in dem Denken nach logischen Normen statt 
nach tauschenden Sinneseindriicken, in dem willkiirlichen Aufmerken, in 
dem sittlichen Wollen statt des sinnlich bedingten Begehrens, in dem 
religiosen Glauben, dem kunstlerischen Fiihlen. Aber allerdings, um fur 
diese ihr eigentiimlichen Betatigungen einen konkreten und fur die Welt, 
in der sie steht, brauchbaren Inhalt zu gewinnen und um dann nach Ver- 
arbeitung des Materials die gewonnenen Ergebnisse mitzuteilen und frucht-
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bar werden zu lassen, bedarf sie eines der AuBenwelt angehorigen W e r k -  
z e u g s. Ein solches besitzt sie in dem Gehirn, mit dem sie in einem rein 
auBerlichen Verhaltnis wechselseitiger Einwirkung steht. Durch seine 
Mermittlung erhalt sie Kenntnis von den mannigfachen Vorgangen der 
AuBenwelt. Die von diesen hervorgerufenen nervosen Prozesse bewirken, 
verursachen in ihr sinnliche Empfindungen und Gefiihle; sie vermogen 
sich in diese, wenn auch andersartigen seelischen Bildungen teilweise 
umzuwandeln, iibrigens ohne daB die Seele dabei sklavisch an die sie 
treffenden Einfliisse gebunden ware; sie kann sich ihnen hingeben,'faber 
bis zu gewissem Grade auch entziehen; sie steht frei iiber den auBeren 
Eindriicken. Hat sie sie aber hingenommen und durch ihre Bearbeitung 
daraus Erkenntnisse, Oberlegungen, Absichten und schlieBlich Entschliisse 
gewonnen, so vermag sie nun riickwarts wieder — abermals frei und ohne 
dem Zwang bestimmter Ursachen vollig unterworfen zu sein — einzu- 
greifen in das nervose Getriebe und durch seine Vermittlung ihren Willen 
>n die Welt hinauszuwirken.

Mit den oben erwahnten a l l g e m e i n e n  Tatsachen des Zusammen- 
bangs zwischen Gehirn und Seelenleben steht diese Deutung ihres Ver- 
baltnisses in gutem Einklang. DaB die GroBe, der Reichtum der Gliede- 
rung, die normale Beschaffenheit eines Werkzeugs von der groBten Be- 
deutung sein miissen fur die Giite und Vollkommenheit der damit zu 
v°llbringenden Leistungen, liegt auf der Hand. So lassen sich auch auf 
einer groBen Orgel mit vielen Registern reichere Kompositionen auffiihren 
als auf einer kleinen mit sparlichen Hilfsmitteln; Raffael ware auch ohne 
Arnie ein groBer Maler gewesen, allein die Welt hatte nichts davon erfahren.

Aber recht wenig stimmt doch die Werkzeug-Auffassung zu den 
Lokalisationstatsachen; sie gehort im Grunde zu der eben durch diese 
widerlegteń Vorstellung einer an einen ausdehnungslosen Punkt gebundenen 
Seele. Denn wie kann man von der Seele sagen, sie sei ihrem wahren 

esen nach etwas von Raum und Materie vol!ig Verschiedenes, wenn 
Sle gewisse Wirkungen allein hier, gewisse andere Wirkungen allein dort 
jnnerhalb eines materiellen Organs zu erleiden und auszuteilen vermag?

an hat gemeint, auch die Wahrheit sei uberall, und zwar wegen ihrer 
a soluten Einfachheit uberall ganz, und sei doch auch nicht raumlich und 
rnateriell. Ich muB bezweifeln, daB die Wahrheit da ist, wo dieser Ver- 
geich angestellt wird; denn etwas Unklareres ais ihre absolute Einfach- 

eit und etwas Schieferes ais ihr Vergleich mit der Seele ist nicht leicht 
ersinnen. Die Seele ist eben nicht uberall ganz, weder innerhalb des 

. 6 lrns; noch innerhalb der ganzen Welt. Wenn sie es ware, móchte es 
immerhin gelten, daB Raum und Materie sie im Grunde nichts angehen, 
e. enso w‘e wenn sie auf einen einzelnen Punkt beschrankt ware. Sondern 
sie ist teilweise hier, teilweise dort; ais sehende Seele in den Hinterhaupts- 
Windungen, ais horende Seele in den Schlafenwindungen. Wenn sie nun 
an iesen Stellen empfangend und gebend mit der Materie i n w e c h s e l -  
s e i t i g e n  V e r k e h r  t r e t e n  soli, so wird sie doch damit selbst

Das Gehirn ais Werkzeug der Seele

3*
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zu einem Wesen von einer bestimmten raumlichen Ausdehnung und Ge- 
stalt gemacht, eine Konseąuenz, die denn in der Tat zum Aufgeben dieser 
ganzen Vorstellung veranlassen sollte.

Indes, diese Schwierigkeit mogę hier nicht weiter verfolgt werden; 
es bestehen noch zwei sehr erhebliche andere. Steht die Seele ais beson- 
deres Wesen in einem Verhaltnis freien Gebens und Empfangens zu der 
Materie des Nervensystems, so muB ein Grundsatz aufgegeben werden, 
der zu den sichersten Errungenschaften der gegenwartigen Naturwissen- 
schaft gehort: d a s  P r i n z i p  v o n  d e r  E r h a l t u n g  d e r  E n e r g i e .  
Bei allem Wechsel des Geschehens an den materiellen Dingen bleibt be- 
kanntlich stets etwas in seinem Gesamtwert ungeandert, was den ein- 
zelnen in wechselndem Mafie zukommt, namlich ihre Fahigkeit (unter 
geeigneten Umstanden), mechanische Arbeit zu leisten, welche Fahigkeit 
eben Energie genannt wird. Sie haftet in den verschiedensten Formen an 
ihnen: ais Stofikraft, wenn sie sich bewegen, ais Anziehungskraft, wenn 
sie voneinander entfernt sind, ais Warme, chemische Verwandtschaft usw. 
Die einzelnen Formen werden jederzeit auf die mannigfachsten Weisen 
ineinander iibergefiihrt und sozusagen verwandelt, aber alle diese Um- 
setzungen geschehen in bestimmten und stets gleichen numerischen Ver- 
haltnissen, einerlei, ob sie vorwarts oder riickwarts, vermittelt oder direkt, 
schnell oder langsam erfolgen. Das einzelne Ding mag also je nach seiner 
Geschwindigkeit, seiner Lagę, Temperatur, Elektrisierung bald dieses, 
bald jenes Energieąuantum besitzen — innerhalb der Gesamtheit von Dingen, 
mit denen es in jenem Umwandlungsverkehr steht, bleibt die Energie- 
grofie stets konstant.

Offenbar sind mit diesem Verhalten freie Eingriffe von Seelen in das 
materielle Getriebe eines Organismus oder freie Abwendungen von diesem 
Getriebe vóllig unvereinbar. Kann die Seele eine nervose Erregung her- 
vorrufen, zu der in der unmittelbar vorangegangenen Gestaltung der 
materiellen und ihrer eigenen Zustande nicht die vollstandigen Pramissen 
enthalten sind, so wird Energie neugeschaffen; kann sie einen materiellen 
Vorgang verhindern, dessen Energiewert nach Lagę der Umstande noch 
gefordert wird, so wird Energie vernichtet. Ahnlich bei den Einwirkungen, 
die von seiten der nervosen Prozesse an sie herantreten und sie zur Bil- 
dung ihrer Empfindungen und Vorstellungen veranlassen sollen. Der be- 
seelte Organismus ware ein materielles System, dessen Energiegehalt, 
ganz abgesehen von seinen Beziehungen zur Umgebung, rein durch die 
in ihm selbst stattfindenden Vorgange fortwahrenden Schwankungen nach 
oben und nach unten unterlage. Man konnte erwarten, dafi sich diese 
zum Teil kompensieren. Aber dafi es genau geschehe, ware ein reines 
Wunder, da sie ja ganz unabhangig voneinander sind, und die Moglich- 
keit ware nicht abzuweisen, dafi einzelne Seelen durch geeignete An- 
spannungen ihres Wollens den Wert dauernd vermehren und so z. B. in 
dem von ihnen bewohnten Organismus das lange gesuchte Perpetuum 
mobile verwirklichen kónnten.



Erhaltung dar Energie im Organismus 37

Bis vor kurzem konnte man noch sagen: nun wohl, vielleicht ist es 
s°. Das Konstantbleiben der Energie mag fiir galvanische Elemente oder 
Dampf- und Dynamomaschinen ais bewiesen gelten; wer vermag fiir die 
ungeheuren Verwicklungen des organischen Lebens den gleichen Nach- 
Weis zu fiihren? Hier ist es eine reine Hypothese, der man die Hypothese 
des NichtkonstantbJeibens einstweilen mit gleichem Recht entgegensetzen 
kann. Seit einem Dezennium etwa ist dieser Ausweg nicht mehr moglich: 
das Erhaltenbleiben der Energie auch bei hoheren Lebewesen, z. B. beim 
Hunde, ja neuerdings sogar beim Menschen, ist durch Versuche d i r e k t 
d e w i e s e n. Wenn ein Tier oder der Mensch keine auBere Arbeit leistet, 
wie z. B. einen Berg hinauflaufen oder Lasten heben, so erscheint die ge- 
samte in seinen Lebensvorgangen umgesetzte Energie wieder in der von 
i hm abgegebenen Warme. Die Bewegung des Blutes in den GefaBen er- 
Warmt dereń Wandę, die Bewegungen der Glieder erwarmen die Gelenk- 
ilachen und die angrenzenden Luftschichten; der Stoffwechsel, die Muskel- 
kontraktionen, die Erregungsexplosionen in den Nerven, alles hat seine 
Beziehungen zu der von dem Organismus produzierten Warme, dereń 
OberschuB tiber die Umgebung dauernd nach auBen strahlt. Die Quelle 
dieses Energiestromes liegt in den zugefiihrten Nahrungsmitteln: ihr Ver- 
hrennungswert, vermindert um den der Ausscheidungen, ist es, der in 
hem Spiel der Lebensprozesse in den verschiedensten Weisen umgesetzt wird 
^nd schlieBlich in der einen Form der Warme wieder in die AuBenwelt 
ubergeht. Und nun hat R u b n e r durch die sorgfaltigsten und im ganzen 
uber Wochen sich erstreckenden Messungen gefunden, daB die in einer 
langerenVersuchsperiode v o n  e i n e m  T i e r  a b g e g e b e n e W a r m e -  
e n e r g i e b i s  a u f 1 / 2 P  r o z e n t (d. h. bis auf die unvermeidlichen 
Pehler solcher Untersuchungen) m i t  d e m  E n e r g i e w e r t  d e r  
a s s i m i l i e r t e n  N a h r u n g  i i b e r e i n s t i m m t .  „Einfach und 
glatt verlauft die Rechnung. . .  Es gibt in diesem Haushalt kein Manko 
Und keinen OberschuB.“ Den Einwand, daB man von einem Tier mit 
seinem verhaltnismaBig niederen Geistesleben noch nicht auf den unver- 
gleichlich hoherstehenden Menschen schlieBen konne, hat A t w a t e r ab- 
geschnitten. Seine sehr miihevollen Untersuchungen sind mit fiinf aka- 
demisch gebildeten Personen unter mannigfacher Veranderung der Um- 
stande angestellt, z. B. bei verschiedener Ernahrung, bei korperlicher 
Ruhe verbunden mit geistiger Tatigkeit und bei korperlicher Arbeit. Bei 
den einzelnen je mehrere Tage umfassenden Versuchen verbleiben noch 
kleine Differenzen im Hochstbetrage von zwei Prozent zwischen den Ge- 
samtwerten der zugefiihrten und der abgegebenen Energien; werden aber 
die samtlichen 6 6  Tage der Arbeitsexperimente zusammen in Betracht 
gezogen, so geht die Differenz auf Vio°/o zuruck; bei den 41 Tagen der 
Ruheexperimente v e r s c h w i n d e t  s i e  v o l l s t a n d i g .  Auch in 
dem Organismus des Menschen gibt es mithin keinen Platz fur die freie 
Betatigung selbstandiger Seelen.

Aber auch nicht einmal eine u n f r e i e Betatigung besonderer mit
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dem Korper in Wechselwirkung stehender Wesen ist irgendwie wahr- 
scheinlich. Noch ein zweiter Gegengrund, namlich gegen die Werkzeug- 
und Wechselwirkungsvorstellung, ist zu erwahnen: sie ist der letzte Rest 
einer von den Menschen iiberall versuchten, aber a u s n a h m s l o s  
n i r g e n d ,  wo  e i n e  g e n a u e r e  P r i i f u n g  m o g l i c h  w a r ,  
s t i c h h a l t i g  g e f u n d e n e n  A n s c h a u u n g .  Das primitive 
Denken bevolkert die ganze Welt mit Geistern, Damonen, Kobolden, 
kurz mit seelenartigen Wesen, die in dem gleichen Verhaltnis zu den sie 
umgebenden Dingen gedacht werden — Kenntnis nehmend von dem 
Lauf ihres Geschehens und in sie eingreifend — wie die Seelen zum Ge- 
hirn. Fortschreitende Einsicht in den wahren Zusammenhang der Dinge 
hat alle diese Vorstellungen ais kindlich und unreif erkennen lassen. Die 
Menschen sind ihnen mit der starksten Vorliebe und Voreingenommenheit 
entgegengekommen; wenn sie irgendwo der Wahrheit entsprachen, miiBte 
es sich herausgestellt haben. Aber die ungeheure Wucht der Tatsachen 
hat nach viełhundertjahrigen, immer ausgedehnteren Erfahrungen und 
verfeinerten Priifungen vielmehr zu der Anschauung gezwungen, daB alle 
materiellen Vorgange ausschlieBlich durch materielle Ursachen hervor- 
gebracht werden und ausschlieBlich in materielle Wirkungen sich weiter 
fortsetzen, zu der Annahme also, daB a l l e  N a t u r k a u s a l i t a t  
e i n e  g e s c h l o s s e n e  se i .  Fur das Zustandekommen von Sommer 
und Winter, Regen und Sonnenschein, ja auch fur die organischen Vor- 
gange etwa im Herzen, den Muskeln, selbst dem Riickenmark zweifelt 
niemand mehr im geringsten, daB es so sei; nur im Gehirn, im Innern der 
rings verschlossenen Schadelkapsel, soli es sich anders verhalten. Freilich, 
direkt feststellen, ob nicht etwa doch an dieser letzten Zufluchtsstatte 
ein damonisches Wesen nach Art der iiberall sonst aus der Welt ver- 
triebenen sein Spiel treibe, ist wegen der Unzuganglichkeit des Organs und 
seiner Lebenswichtigkeit ganz besonders schwierig. Aber wenn etwas schon 
deshalb ais wahr gelten diirfte, weil man sich nicht durch den Augenschein 
von seiner Falschheit uberzeugen kann, dann konnte man auch den Himmel 
auf die Riickseite des Mondes und die Holle ins Innere der Sonne verlegen, 
weil ja allerdings niemand hingehen und zusehen kann, ob’s nicht wirk- 
lich so ist. Es handelt sich doch bei unseren Annahmen iiber das Wirk- 
liche niemals urn beliebige vage Moglichkeiten, sondern allein urn das in 
dem ganzen Zusammenhang unserer iibrigen Erfahrungen Wahrschein- 
lichste. Und dieser Zusammenhang, nicht etwa besonderes Wohlgefallen 
an solcher Anschauung oder ein morgen iiberwundener Modeglaube, spricht 
so deutlich wie irgend moglich gegen die Existenz abtrennbarer Seelen 
jeder Art, einerlei, ob man ihnen die Fahigkeit zuschreibt, den Energie- 
gehalt des Korpers frei zu andern, oder ob man ihre Tatigkeit ais eine neu 
anzuerkennende Erscheinungsform der Energie in dereń verschiedene Um- 
wandlungsformen unter Erhaltung der Gesamt - EnergiegroBe einge- 
schaltet denkt.



2. P s y c h o p h y s i s c h e r  P a r a l l e l i s m u s .  Auf alle Weise 
fiihrt mithin die populare Anschauung von den Beziehungen zwischen 
Seele und Gehirn in Schwierigkeiten und Unmoglichkeiten. Wie sollen 
wir denn aber von den beiden sagen, daB sie sich zueinander verhalten? 
Nun, wenn sie nicht zwei selbstandig einander gegeniiberstehende und 
aufeinander einwirkende Wesen sind, so bleibt wohl nichts anderes iibrig, 
ais daB sie e i n Wesen sind. In gewisser Hinsicht naturlich nur, da ja 
ihre gleichzeitige Zweiheit und Verschiedenheit, wenn irgend etwas, doch 
eine gegebene Tatsache ist. Sie miissen ais ein Wesen gedacht werden, 
das auf zweifache Weise von sich Kunde zu geben vermag. Es hat zu- 
nachst von sich selber Kunde, unmittelbar und ohne weitere Vermittlung. 
Da stellt es sich dar ais ein unraumlicher, unablassig wechselnder und 
doch vielfach identischer Verband von sinnlichen Eindriicken, Gedanken, 
Gefiihlen, Wiinschen, Idealen, Bestrebungen; wir nennen es S e e 1 e. Das- 
selbe Wesen aber vermag auch anderen gleichartigen Wesen Kunde von 
seinem Dasein zu geben, in diesem Falle durch mancherlei Vermittlungen, 
Gesichtssinn und Tastsinn, Mikroskop und andere Apparate. Wird nun 
auf solche Weise von ihm Kenntnis genommen, so erscheint eben das, 
was unmittelbar und fur sich selbst ein Verband von Empfindungen, Vor- 
stellungen, Gefiihlen war, ais etwas vollig anderes, ais ein Ausgedehntes, 
Weiches, Windungsreiches, kunstvoll aufgebaut aus zahllosen Zellen und 
Fasern, eben ais G e h i r n  oder iiberhaupt ais Nervensystem. Seele und 
Nervensystem sind nicht zwei getrennte und nur auBerlich in Wechsel- 
wirkung stehende Parteien, sie sind nur e i n e  Partei, sind e i n  u n d  
d a s s e l b e  R e a l e ,  n u r  d i e s e s  e i n  Ma i  s o ,  w i e  e s  u n 
m i t t e l b a r  v o n  s i c h  s e l b e r  w e i B  u n d  f u r  s i c h  i s t ,  
d a s  a n d e r e  Ma i  s o ,  w i e  es  s i c h  a n d e r e n  g l e i c h 
a r t i g e n  R e a l e n  d a r s t e l l t ,  w e n n  es  v o n  d i e s e n  e r -  
l e i d e t ,  w a s  w i r  g e s e h e n  w e r d e n  o d e r  g e t a s t e t  w e r 
d e n  n e n n e n .

Wenn es so aussieht, ais ob auBere Eindriicke auf die Seele wirkten 
und sie zu auBerlich hervortretenden Gegenwirkungen veranlaBten, z. B. 
wenn jemand auf eine Frage sich besinnt und dann eine Antwort gibt, 
so ist das wahre Verhaltnis ganz anders aufzufassen. Soweit diese Vor- 
gange gesehen oder getastet werden (oder ais sichtbare und tastbare ge
dacht werden), so weit bilden sie eine liickenlose Reihe materieller Um- 
setzungen durch das Nervensystem hindurch; sie verfliegen nicht in Un- 
sichtbares, noch entstehen sie aus solchem, sondern bleiben eine vdllig 
geschlossene Folgę rein materieller Prozesse, bei denen das Endglied von 
dem Anfangsglied zwar unter auBerordentlich viel groBeren Verwicklungen, 
aber doch prinzipiell nach vollig den gleichen physikalisch-chemischen 
Gesetzen hervorgebracht wird wie bei einer kunstvollen Maschine. Die- 
selben Vorgange aber haben zugleich, soweit sie durch das Nervensystem 
hindurchziehen, unabhangig von ihrem materiellen Aussehen und sozu- 
sagen neben ihm noch ein anderes Leben; sie sind gleichzeitig eine Reihe
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ganz andersartiger Umsetzungen: von sinnlichen Wahrnehmungen in 
Gedanken, Gefuhle, Vermutungen, Wollungen. Die Glieder beider Reihen 
rufen einander nicht hervor, noch greifen sie ineinander ein; sie bleiben 
einander in ihrer Kausalverkettung vollig fremd. Dennoch gehoren sie 
zugleich Glied fur Glied aufs engste zusammen; s i e  s i n d  e i n a n d e r  
p a r a 1 1  e 1 , wie man uneigentlich sagt, denn sie sind vielmehr ihrem 
eigentlichen Wesen nach durchaus dasselbe. Und der Schein, ais ob die 
beiden Bekundungsweisen dieses Selben einander wechselseitig beein- 
fluBten und hervorriefen, beruht allein auf dem, wenn man will, zufalligen 
Umstand, daB ihre je zusammengehorigen Glieder nicht von demselben 
BewuBtsein zugleich erlebt werden. D. h. wer Gedanken und Gefuhle hat, 
vermag nicht zugleich die Gehirnprozesse wahrzunehmen, ais welche diese 
Gedanken auBerlich erscheinen oder doch erscheinen konnten, und um- 
gekehrt weiB der, der bestimmte Gehirnprozesse studiert, nichts von den 
seelischen Dingen, die da das unsichtbare Leben dieser Prozesse ausmachen. 
Diejenigen materiellen Vorgange aber, die von d e m s e l b e n  BewuBt
sein zusammen mit seelischen Erlebnissen umfaBt werden konnen, namlich 
die auBerhalb des Organismus verlaufenden Ursachen und Folgen der 
Gehirnprozesse gehen in der Tat wie ein Bewirkendes den seelischen Er
lebnissen voran oder folgen wie ein Bewirktes ihnen nach.

Naturlich ist es nun nicht erforderlich, wenn man sich des wahren Verhalt- 
nisses der Dinge bewuBt ist, ihm in Worten iiberall Rechnung zu tragen. Da 
die einmal gegebenen sprachlichen Bezeichnungen durchweg der Anschauung einer 
Wechselwirkung von Leib und Seele entstammen, so wiirde eine solche Genauigkeit 
sogar hochst storend sein. Man denke sich, man wollte aufhoren, von Aufgang 
und Untergang der Sonne zu sprechen, seit man weiB, daB die Sonne iiberhaupt 
nicht geht. So wird denn auch hier zwanglos von den Einwirkungen der AuBen- 
welt auf die Seele oder von den auBeren Folgen seelischer Vorgange die Rede sein, 
ohne daB deshalb die geringste Inkonseąuenz des Gedankens bestiinde.
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§ 4. W esen der Seele.

Die Seele, erkannten wir, ist nicht ein dem Gehirn und Nervensystem 
fremd und andersartig und abtrennbar gegeniiberstehendes Wesen, sondern 
vielmehr gleiches Wesens mit ihnen und nur in ihrer Erscheinungsweise 
von ihnen verschieden; ihr unmittelbares Fursichsein sozusagen, im Gegen- 
satz zu dem vermittelten, durch Sehen, Tasten und anderes hindurch- 
gegangenen Sein, durch das jene Realitaten auch noch von sich Kunde
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geben. Man kann aber ihre Natur noch etwas allgemeiner bezeichnen. 
Das Nervensytem ist, wie oben gezeigt, in gewisser Weise der ganze Orga- 
nismus. Dessen Leben ist in ihm gleichsam verdichtet und zusammen- 
gefafit enthalten. Jedes seiner Organe ist durch das Nervensystem mit 
allen anderen zu einer Einheit verbunden, ihre Vielheit aus einem Aggregat 
in ein System verwandelt; alle ihre Funktionen werden durch seine Ver- 
mittlung in enge Beziehungen zueinander gesetzt und in steter Wechsel- 
wirkung ausgeglichen und geregelt zur Verwirklichung des Gesamtzwecks. 
Ist nun die Seele eine eigenartige Bekundung des Nervensystems und 
dieses der Reprasentant des ganzen Organismus, so ist auch die Seele 
auf ihre freilich andersartige Weise dasselbe; sie ist die geistige und ver- 
dichtete Wiedergabe des Korpers und also auch ein Wesen a h n 1 i c h w ie  
d e r  K o r p e r .  Nun unterscheidet man mit Recht den Korper von 
seinen Teilen und ihren Sonderbetatigungen und sagt, daB er Arme und 
Beine habe oder Atmung und Stoffwechsel. Gleichwohl ist er nicht 1 o s - 
g e l o s t  v o n  s e i n e n  s a m t l i c h e n  T e i l e n ,  noch steht er 
ihren Funktionen ais ein selbstandiges und des Eingreifens in sie fahiges 
Wesen gegeniiber. Er ist lediglich der I n b e g r i f f  a l l e r  s e i n e r  
T e i l e  u n d  a l l e r  i h r e r  F u n k t i o n e n .  Ganz so die Seele. 
Sie hat Gedanken, Empfindungen, Wiinsche, ist aufmerksam oder unauf- 
merksam, erinnert sich usw., und man kann das iiber diese Dinge zu 
Sagende nicht leicht anders ausdrucken, ohne unverstandlich zu werden, 
ais daB man ihr solche Inhalte und Betatigungen zuschreibt. Aber dennoch 
ist sie nichts auBer der G e s a m t h e i t  eben dieser Inhalte und Be
tatigungen; nicht ein Wesen, das noch iibrig bliebe, wenn man von allen 
seinen Erlebnissen absieht oder das sich ais eine selbstandige Macht auch 
g e g e n diese Erlebnisse wenden konnte, sondern wiederum lediglich der 
I n b e g r i ff alles des reichen Lebens, das man von ihr auszusagen Ver- 
anlassung hat.

Indem nun aber so die Seele erkannt wird ais ein Wesen ahnlich dem 
Korper, wird fiir ihr Verstandnis noch anderes gewonnen. Das allgemeinste 
Wesen des Organismus, besteht bekanntlich darin, ein auf seine eigene 
Entwicklung und Erhaltung gerichtetes System, eine S e l b s t e r h a l -  
t u n g s m a s c h i n e  zu sein, und zwar verwirklicht er diese Selbst- 
erhaltung, wie unserer Zeit sehr gelaufig, auf zweifache Weise, durch zwei 
groBe Mittel.

Einmal durch K a m p f. Der Organismus erhalt sich durch steten 
Kampf gegen seine auBere Umgebung und ihre Krafte, gegen die belebte 
und unbelebte Natur, gleichartige und verschiedene Wesen, aber auch 
durch den Kampf seiner eigenen Teile gegeneinander, einen Kampf der 
Zellen, der Gewebe, Organe urn den Raum, urn die Nahrungsstoffe, kurz urn 
die Vorherrschaft. Das Ziel des Kampfens ist immer das gleiche: Vermei- 
dung, Schwachung, Beseitigung oder Vernichtung des der eigenen Erhaltung 
Schadlichen, sie Bedrohendeneinerseits, undNutzbarmachung, Starkung, An- 
eignung oder Einverleibung des ihr Forderlichen und Giinstigen andererseits.
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Das zweite Mittel ist die B e t a t i g u n g  e i n e r  g e w i s s e n  
E i g e n a r t oder vielmehr zahlreicher, aber doch zu einem einheitlichen 
Ganzen verbundener Eigenarten. Das Saugetier wahlt und flieht anderes 
aus seiner Umgebung ais der Vogel, der Lowe anderes ais das Pferd. Die 
Mittel, mit denen jedes dieser Wesen den Dingen gegeniibergestellt ist, 
und dadurch auch die ganze Art und Weise, wie es sich ihnen gegeniiber 
benimmt, w i e es mit ihnen kampft, sind hochst verschieden. Im Grunde 
ist die Art jedes einzelnen Individuums etwas anders ais die jedes anderen. 
Die Geltendmachung dieser Eigenarten jedes Organismus aber, der Ge- 
brauch der ihm nun einmal verliehenen Organe und die Ausiibung der 
ihnen eigentiimlichen Funktionen ist wie das Kampfen hochst notwendig 
fur seine Fortexistenz. Denn nur dadurch, daB sie betatigt werden, bleiben 
sie erhalten; werden sie es nicht, so yerkummern sie. Auch die Fahigkeit 
zu ihrer ferneren Betatigung wird dann beeintrachtigt und schlieBlich ein- 
gebiiBt. Da sie aber im allgemeinen alle erforderlich sind fiir den Kampf 
um die Erhaltung, eben die Mittel bilden, ihn erfolgreich zu bestehen, so 
wird durch ihre Schadigung das Dasein des Organismus selbst gefahrdet.

In der groBen Mehrzahl der Falle erfolgt die Verwendung der beiden 
Erhaltungsmittel in inniger Verflechtung; sie werden durch ein und den- 
selben Akt gleichzeitig beide ins Spiel gesetzt. Der Kampf ums Dasein 
geschieht durch die Betatigung der Eigenart, und diese Betatigung besteht 
eben darin, daB das Individuum sich im Kampfe erhalt und sichert. Aber 
es besteht doch zugleich auch eine gewisse Trennung. Die durch den 
Kampf hervorgerufene Betatigung hat rein ais solche oft keinen erheb- 
lichen Erhaltungswert, da sie jederzeit so haufig geiibt wird, daB ihr Ver- 
kiimmern nicht zu besorgen ist; das, worauf es ankommt, ist die Bewalti- 
gung irgend einer Sphare der AuBenwelt durch sie. Andererseits gibt der 
Kampf mit der Umgebung der Betatigung der Eigenart zu Zeiten und 
unter Umstanden nur beschrankte und einseitige Gelegenheit; die Selbst- 
erhaltung fordert dann eine Betatigung der sonst nicht geniigend in An- 
spruch genommenen Funktionen, auch ohne daB im Kampfe ums Dasein 
dadurch d i r e k t ein nennenswerter Vorteil erziełt wird. So sind im all
gemeinen die Kampferscheinungen im Leben des Organismus zugleich 
auch Erscheinungen der Betatigung seiner Eigenart. Doch aber gibt es 
daneben auch vorwiegende Kampferscheinungen und yorwiegende Be- 
tatigungserscheinungen.

Und alles das gilt nun zugleich von der Seele. Sie ist ein Wesen der- 
selben Art wie der Korper, d. h. ein seine eigene Erhaltung erstrebendes 
System, nur nicht auBerlich sichtbarer und tastbarer, sondern allein inner- 
lich erlebter Bildungen und Funktionen. Der typische Vertreter dieser 
Anschauung ist S p i n o z a ,  aus neuerer Zeit F e c h n e r. Diese Selbst- 
erhaltung aber yerwirklicht sie in zweifacher Weise. Einmal durch Kampf 
mit dem, was uns in auBerer Erscheinung ais AuBenwelt gegeben ist; das 
ist die durch D a r w i n  zu allgemeiner Anerkennung gebrachte Einsicht. 
Und zweitens durch Betatigung ihrer bestimmten Eigenart, durch das
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Ausleben und Sichauswirken der ihr nun einmal verliehenen Krafte und 
Anlagen. Das ist im Grunde die Meinung des A r i s t o t e l e s .  In einer 
sinngemaBen Vereinigung der Anschauungen dieser Manner, S p i n o z a s  
oder F e c h n e r s ,  D a r w i n s  und des A r i s t o t e l e s ,  besteht die 
allgemeine Anschauung von dem Wesen der Seele, die hier zugrunde gelegt 
wird. Von ihr aus soli nun versucht werden, die wichtigsten elementaren 
Erscheinungen des Seelenlebens sowie e i n i g e seiner hóheren Verwick- 
lungen im einzelnen verstandlich zu machen.

Z w eite r A b sch n itt.

Die Elementarerscheinungen des Seelenlebens.
Vorweg eine Beroerkung zur Verhutung eines MiBverstandnisses.
Wenn man, wie es hier geschehen soli, zunachst von Elementen des Seelen

lebens und weiterhin von seinen Verwicklungen redet, begegnet man vielfach dem 
Einwand, eine solohe Behandlung des Gegenstandes sei seiner Natur nioht ange- 
messen. Die Seele sei von allem Anfang eine organische Einheit, ein lebendiges 
Ineinander von wechselseitig sich durohdringenden Betatigungen. Dieser Tatsache 
aber werde die „atomistische Zersplitterung" des Seelenlebens, die Empfindungen 
und Gedanken. Erinnerungs- und Abstraktionsvorgange erst reinlieh auseinander. 
lege, um sie dann zu verwickelteren Bildungen zusammenzusetzen, nicht gereeht; 
jene lebendige Totalitat der Seele sei duroh eine solohe der Naturwissensohaft ent- 
lehnte Betrachtungsweise nimmermehr zu gewinnen. Dieser Einwand verkennt 
vollig den Sinn dessen, wogegen er sioh richtet. Wendet man sich an den Biologen 
um Auskunft iiber Bau und Funktionen des Korpers, so wird er antworten, der 
Korper bestehe aus Knoehen, Muskeln, Nerven usw., dereń letzte organische 
Elemente seien Muskelzellen, Ganglienzellen, Blutkorperchen u. a., die in ihm sich 
abspielenden Prozesse Atmung, Stoffwechsel, Fortpflanzung. Jedermann findet
eine derartige Antwort angemessen; niemand wird ihm die Meinung imputieren, 
er denke sich den Organismus aus diesen Elementen und Funktionen e n t- 
s t a n  d e n  und z u s a m m e n g e s e t z t ,  so daB erst die isolierten Teile dage- 
wesen und dann irgendwie zu dem groBen Ganzen zusammengefugt seien, wie ein Haus 
aus Brettern und Ziegelsteinen. Sondern z e i 1 1 i c h ist fiir den Biologen der Korper 
von Anfang an nichts anderes ais ein einheitliches Ganzes, nicht minder einheitlich 
ais die Seele, ursprunglich von einfacher, spater von sehr viel reicherer Gliederung, 
und dieses Ganze hat die Teile hervorgebracht, nicht umgekehrt. Aber um es 
nun im einzelnen kennen zu lernen und anderen zu zeigen, wie doch gewiinscht 
wird, muB man notwendig so  t u n, ais ob es sich umgekehrt verhielte; man muB 
mit der Betrachtung der Teile anfangen und d i e s e  d u r c h  Z e r g l i e d e r u n g  
u n d A b s t r a k t i o n a u s d e m  G a n z e n ,  i n d e m  s i e  a l l e i n  e x i s  t i e r e n ,  
l o s z u l o s e n  o d e r  i n  i h m  z u  u n t e r s o h e i d e n  s u c h e n .  Eben das ist 
die Meinung und das Verfahren des Psychologen. Das real existierende Seelenleben, 
dessen ist er sich bewuBt und eben dafiir will er ein Verstandnis erwecken, ist 
jederzeit eine lebendige Einheit und nicht, wie man ihm miBdeutend unterschiebt, 
eine Summę isolierter Bestandteile. Es ist von Anfang an den verwickelten Er
scheinungen gleichartig und nicht den elementaren, wenn auch so, daB es urspriing- 
lich verhaltnismaBig einfach und spater auBerordentlich reichhaltig ist. In diesem 
Einheitlichen aber laBt sich durch z e r g l i e d e r n d e  u n d  a b s t r a h i e r e n d e  
B e t r a c h t u n g  zahlreiches Einzelne untersoheiden, und dessen Kenntnis muB
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durchaus yorangehen, wenn eine klare Ansohauung von dem yerwirrenden Reichtum 
des Ganzen und eine Einsicht in seinen inneren Zusammenhang moglich sein soli. 
Die letzten Gebilde und Prozesse nun, zu denen auf solche Weise yorzudringen 
moglich ist, sind eben das Elementare in dem hier gemeinten Sinne.

Um sich zu erhalten im Kampf mit der AuBenwelt, bedarf die Seele 
der Orientierung iiber diese Welt, und an den ihr dabei durch die auBeren 
Einwirkungen hervorgerufenen Eindriicken gewinnt sie zugleich das Ma
teriał zur Betatigung ihrer Eigenart. Sie entfaltet an ihm mannigfache 
Tatigkeiten, yerkniipfender, trennender, umbildender Art, und dereń 
Resultate treten schlieBlich wieder in sichtbaren Bewegungen der Organe 
ihres Korpers zutage. Obwohl alle diese Vorgange aufs innigste mitein- 
ander verbunden und ineinańder verflochten sind und zum Teil nicht 
einmal zeitlich auseinander treten — die Aufnahme des Materials z. B. 
verbindet sich immer sogleich mit einer gewissen Umgestaltung, — lassen 
sie sich doch durch Analyse und Abstraktion voneinander sonderń. Wir 
betrachten daher getrennt:

1. die den Vorgangen der AuBenwelt entspringenden Eindriicke,
2. ihre innerseelische Verarbeitung,
3. die auf sie erfolgenden Gegenwirkungen.

A. Die e in fac h s ten  Gebilde des s e e l i s c h e n  Seins.

§ 5 . Die Empfindungen.

1. I h r e  n e u  e r k a n n t e n  A r t e n .  Ihre Orientierung iiber 
die AuBenwelt empfangt die Seele in den durch die Sinnesorgane des Kor
pers vermittelten E m p f i n d u n g e n ,  den Farben, Tonen, Geriichen 
usw. Ober sie vor allem hat die Forschung des 19. Jahrhunderts unsere 
Kenntnisse bereichert und vertieft.

Zunachst hat sie ihre Zahl erheblich vermehrt. Von alters her zahlt 
die Psychologie bekanntlich 5 Sinne. Allein sowohl wenn man die Organe 
wie wenn man die ihnen entstammenden Empfindungsarten zahlt, muB 
man diese Zahl mindestens verdoppeln, um dem vorhandenen Reichtum 
gerecht zu werden.

Den ersten AnstoB zu dieser Erweiterung gab eine theoretische 
Schwierigkeit. Bei der Zuriickfuhrung aller unserer Erkenntnisse auf Er- 
fahrungen kam man in Verlegenheit fur die Ableitung unseres BewuBt- 
seins von Raum erfiillenden und Widerstand leistenden Korpern. Die 
Eindriicke des Tastsinns, die rein passiven Druckempfindungen wie auch 
die Empfindungen von bloBer raumlicher Ausdehnung, schienen mit Recht 
dazu nicht genugend. Offenbar hat die Sache mit Bewegungen unserer 
Glieder und den dabei entfalteten aktiven Anstrengungen zu tun; und so 
entstand die weitere Frage: woher wissen wir denn von diesen Bewegungen, 
von den dabei empfundenen Widerstanden der Dinge und unseren Kraft- 
aufwendungen zu ihrer Oberwindung? Man fand zunachst die Antwort: 
durch Yermittlung der M u s k e 1 n , die ja sicher wegen der Empfindungen
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von Ermiidung, Krampf, ReiBen, die ihnen entstammen, ais eine Art 
Sinnesorgan betrachtet werden miissen, und also vermutlich auch von 
ihren Kontraktions- und Spannungszustanden den nervosen Zentral- 
organen durch zentripetale Erregungen Nachricht zu geben vermogen. 
Damit war ein Teil des Richtigen getroffen, wie denn auch die vermuteten 
sensiblen Muskelnerven in den 70er Jahren tatsachlich nachgewiesen wurden. 
Nun lehrten weitere Untersuchungen, daB die Muskeln mit den an ihnen 
sitzenden und gleichfalls in Betracht kommenden S e h n e n bei der Sache 
nicht allein beteiligt sein konnen. Man ist ja z. B. iiber die jeweilige Lagę 
und Bewegung seiner Glieder auch unterrichtet, wenn man sie sich vollig 
passiv von einem anderen hin und her bewegen laBt, wobei doch die Muskeln 
schlaff bleiben. Wenn man ferner bei sehr verschiedener Haltung eines 
Gliedes, z. B. einmal mit stark gebeugtem Arm, ein anderes Mai mit nahezu 
gestrecktem Arm ein und dasselbe Gewicht um die gleiche Strecke be- 
wegt, so hat man ungefahr die gleichen Empfindungen von Schwere und 
Bewegung; die beteiligten Muskeln aber befinden sich dabei in ganz ver- 
schiedenen Kontraktions- und Spannungszustanden. Seit etwa 25 Jahren 
weiB man mit ziemlicher Sicherheit, daB ais die hauptsachlichsten peripheren 
Organe fur das Zustandekommen der in Rede stehenden Empfindungen 
die mit Nerven ziemlich reichlich ausgestatteten G e l e n k e  nebst den 
sie umgebenden G e l e n k k a p s e l n  anzusehen sind. Dahin weist zu- 
nachst die unbefangene Beobachtung. Wenn man, ohne hinzusehen, seine 
Aufmerksamkeit auf die langsame Bewegung eines Fingers oder der Hand 
richtet und sich fragt, wo man dabei etwas empfinde, wird man unzweifel- 
haft antworten: in der Gegend des benutzten Gelenks. Damit stimmt 
dann iiberein, daB bei Hindurchleitung eines Induktionsstromes durch ein 
Gelenk die Empfindlichkeit fur Bewegungen sowie fur die Hebung von Ge- 
wichten in diesem bedeutend herabgesetzt wird. Und so wird denn neuer- 
dings neben dem Tastsinn ganz allgemein ein weiterer Sinn anerkannt, 
der eigentlich selbst schon eine kleine Mehrheit bildet. Seine Organe sind 
in groBer Anzahl und in verschiedenen Formen durch den ganzen Korper 
verteilt, und seine Empfindungen sind die zwar durchweg mit Tastein- 
driicken verbundenen, aber doch davon wohl zu unterscheidenden (an 
und fur sich auch nicht ais raumlich empfundenen) Erlebnisse von Lagę 
und Bewegung unserer Glieder, von Widerstand und Schwere der auBeren 
Gegenstande und von Anstrengung. Man hat die ganze Gruppe, da der 
anfanglich gewahlte Name Muskelempfindungen sich ais zu eng erwiesen 
hat, vielfach ais k i n a s t h e t i s c h e  E m p f i n d u n g e n  bezeichnet.

An diese erste Bereicherung schloB sich in den letzten Dezennien 
des vorigen Jahrhunderts eine zweite: der einheitlich gedachte Tastsinn 
oder Gefiihlssinn der alteren Psychologie muBte sich eine Spaltung ge- 
fallen lassen. Naturlich hatte man von jeher die durch ihn vermittelten 
Eindrucke von Druck, Temperatur und dem Schmerz eines Stiches oder 
Schnittes begrifflich unterschieden. Man wuBte auch schon, daB die Emp- 
findlichkeiten fur diese drei Arten von Eindriicken nicht immer in denselben
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Verhaltnissen zueinander stehen, sondem unabhangig voneinander va- 
riieren; das heiBt z. B., daB die Stellen feinster Beriihrungsempfindlichkeit 
der Haut nicht auch die temperaturempfindlichsten sind, oder daB die 
Schmerzempfindlichkeit stark herabgesetzt sein kann, ohne daB es deshalb 
die Druckempfindlichkeit in gleichem MaBe ist. Aber erst in den 80 er 
Jahren entdeckte man die reale Grundlage dieses Verhaltens in einer durch- 
gangigen anatomischen Sonderung. Bei Priifungen der Haut mit sehr 
feinen und moglichst nur einzelne Punkte erregenden Reizen zeigte sich 
namlich ein Zwiefaches. Erstens, daB die Haut nicht in ihrer ganzen Flachę 
empfindlich ist, sondern nur an einzelnen, voneinander isolierten, wenn 
auch stellenweise sehr nahe aneinanderliegenden Punkten. Und zweitens, 
daB diese Punkte fur Kalte wie fur Warme, fur Druck und fur Schmerz 
vollig voneinander verschieden und auch je in verschiedener Anordnung 
iiber die Hautflache verteilt sind. Die Feststellung dieser Tatsache fur 
die Kaltepunkte — allerdings nur fiir diese — ist so leicht, daB sie jedem 
Laien mit Hilfe einer Stahlfeder oder eines gespitzten Bleistiftes gelingt. 
Betupft man mit einem solchen verschiedene Punkte einer ziemlich haar- 
freien Stelle der Haut, z. B. an der Seite des Handriickens zwischen Daumen 
und Zeigefinger, so merkt man im allgemeinen bloB die Beriihrung. Bis- 
weilen aber blitzt eine intensive Kiihleempfindung auf, die durchaus an 
bestimmte Stellen gebunden ist und bei dereń erneuter Reizung immer 
wiederkehrt. Ahnlich lassem sich andere Punkte ais bloB warmeempfindlich 
nachweisen, nur bedarf es dazu natiirlich einer dauernd ziemlich warm 
gehaltenen Spitze; auch ist die Empfindung an diesen Warmepunkten 
nicht so scharf und durchdringend. Die Druckpunkte finden sich auf 
den behaarten Hautpartien durchweg je in der Nahe eines Haares; auf 
den iibrigen Gebieten, z. B. in der Hohlhand und namentlich an den Finger- 
beeren, liegen sie so dicht, daB ihre Sonderung nur mit feineren Hilfs- 
mitteln gelingt. Das gleiche gilt von den Schmerzpunkten. Offenbar ist 
also die Haut nicht ein einfaches Sinnesorgan, sondern der Sitz dreier 
durchaus verschiedener Sinne, dereń Endapparate, dicht durcheinander 
verflochten, aber doch raumlich voneinander getrennt, ihr gemeinschaftlich 
eingelagert sind: eines T e m p e r a t u r s i n n e s ,  eines D r u c k -  und 
eines S c h m e r z s i n n e s .

Die Ansetzung dieses Schmerzsinnes wird freilich manchem befremdlich er- 
seheinen. Der sinnliche, mit einem Stich oder Schnitt verbundene Schmerz wird 
auf solche Weise ais eine selbstandige Empfindung den iibrigen Arten wie Tem
peratur-, Tast-, Gesichtseindriicken nebengeordnet, wahrend er nach gewohnlicher 
Auffassung (abgesehen natiirlich von dem ihn begleitenden Unlustgefiihl) nichts 
ist ais eine Steigerung jeder beliebigen Art. Allein dabei liegt eine dem popularen 
Denken sehr gelaufige Unterschiebung vor: bestimmte Beziehungen der auBeren 
Reize werden ohne weiteres iibertragen auf die von ihnen abhangigen bewuBten 
Erlebnisse, obwohl hier ganz andere Beziehungen bestehen. Extreme objektive 
Temperaturen, starker Druck, grelles Licht wirken in der Tat iibereinstimmend 
schmerzerregend. Aber die so hervorgerufene Schmerzempfindung rein ais solche 
hat darum doch weder mit Temperaturempfindungen noch mit Helligkeiten, Drucken 
usw. irgend welche Ahnliohkeit; sie ist ais BewuBtseinsinhalt ebenso verschieden von
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ihnen, wie diese untereinander. Und ihre Verbindung mit den versohiedenartigsten 
anderen Empfindungen wird darauf beruhen, daB dereń Reize bei geniigender 
Steigerung ihrer Intensitat eine Nebenwirkung entfalten, die ihnen sonst abgeht. 
Sehr gut wird die Unabhangigkeit der Schmerzempfindung dargetan duroh die Horn- 
haut des Auges. Das Aufsetzen eines Haares ruft hier lebhaften Schmerz hervor 
ohne die geringste Verbindung mit einer Beriihrungs- oder Temperaturempfindung. 
Auoh die,,stechenden“ Empfindungen in derNase beim Einatmen von Chlor, Ammoniak 
usw. gehoren hierher. Obrigens sind die Hautschmerzen nicht die einzigen Be- 
tatigungen des Schmerzsinnes. Die Schmerzen bei der Schadigung oder Erkrankung 
innerer Organe (Kopfschmerz, Zahnschmerz, Magenschmerzen usw.) gehoren ihm 
gleichfalls an.

Die eigenartigste Erweiterung der Empfindungspsychologie indes ist 
die folgende. Sie kniipft sich nicht wie die beiden erwahnten an plan- 
maBiges Suchen, sondern an halb zufallig gemachte und lange Zeit nicht 
verstandene Beobachtungen. Das kompliziertest gebaute Sinnesorgan ist 
das innere Ohr. Es zerfallt deutlich in 3 Teile: ein schneckenhausfórmig 
gewundenes Gebilde (die Schnecke), ein System von 3 nahezu rechtwinklig 
aufeinanderstehenden halbkreisformigen Rohrchen (die Bogengange), und 
drittens zwischen beiden zwei kleine Sackchen, die je einen aus mikro- 
skopisch feinen Kalkkristallen bestehenden Korper (Otolith) enthalten. 
Wegen ihres anatomischen Zusammenhanges und einer gewissen all- 
gemeinen Ahnlichkeit der Grundzuge ihres Baues betrachtete man alle 
diese Teile ais irgendwie im Dienste des Horens stehend, wenn man auch 
nicht sagen konnte, in welcher Weise sie sich zu dritt an dieser Funktion 
beteiligen. Sehr groB war daher das Erstaunen, ais sich bei Reizungen 
und Verletzungen jener Bogengange und Sackchen bei Tieren keineswegs 
Horstorungen, sondern vielmehr Storungen in der Bewegung und Haltung 
einstellten: Ungeschicklichkeit und verminderte Kraft der Bewegungen, 
Taumeln, einseitige Drehungen, Oberschlagen nach vorn oder nach hinten, 
Verdrehungen des Kopfes u. a. Es hat iiber ein halbes Jahrhundert ge- 
dauert, bis einzelne Forscher ein Verstandnis dieser Erscheinungen ge- 
wannen, und erst allmahlich hat dann ihre Erklarung wieder allgemeinere 
Anerkennung gefunden. Bogengange und Otolithensackchen, so lautet 
sie, sind ein besonderes Sinnesorgan, das nichts mit dem Horen zu tun 
hat, wie es denn auch nicht von dem Gehórsnerven, sondern von einem 
anderen, auBerlich mit jenem zusammenliegenden Nerven versorgt wird. 
Die Empfindungen, die es vermittelt, sind die d e r  B e w e g u n g  u n d  
j e w e i l i g e n  H a l t u n g  d e s  K o p f e s  und damit — indirekt — 
des Korpers iiberhaupt. Zu allermeist freilich treten diese Empfindungen 
so eng mit kinasthetischen und Tastempfindungen verbunden auf, daB 
sie sich in ihrer Eigenart nicht gesondert bemerklich machen; unter Um- 
standen aber ist dies doch zu erreichen. Dreht man sich mit geschlossenen 
Augen einigemal auf dem Absatz herum und steht dann plotzlich stille, 
so hat man den lebhaftesten sinnlichen Eindruck, in entgegengesetzter 
Richtung ais vorher gedreht zu werden: das ist eine Empfindung der 
Bogengange. Sie beruht darauf, daB ein feiner Fliissigkeitsring in dem 
horizontalen Bogengang, der beim Beginn der Drehung des Korpers etwas
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gegen seine Wandę zuriickgeblieben war, bei dem plotzlichen Anhalten 
noch eine Weile weiter rotiert und dadurch auf die Endorgane eines Nerven, 
die in ihn hineinragen, den entgegengesetzten Reiz ausiibt wie vorher. 
Bewegt man sich schnell in einem groBeren Kreise, wie z. B. beim Karussell- 
fahren oder beim Durchfahren einer Kurve, so empfindet man eine Neigung 
des Korpers nach auBen; wird man in einem Fahrstuhl schnell nach oben 
gezogen und halt dann plotzlich an, so hat man den Eindruck, kurz nach 
unten gesenkt zu werden: das sind Empfindungen der Otolithenorgane. 
Die Otolithen sind namlich auf ihrer Unterlage, die wieder mit Nerven- 
fasern in Verbindung steht, etwas beweglich, und zwar je einer jederseits 
in horizontaler, je einer in vertikaler Richtung. Bei der Bewegung des 
Korpers durch eine Kurve werden nun die horizontalen Otolithen durch 
die Zentrifugalkraft etwas nach auBen geschleudert, von der Drehungs- 
achse fort, und kommen dadurch in dieselbe Stellung, wie wenn man den 
Kopf etwas nach auBen geneigt hatte; also muB auch die Empfindung 
dieselbe sein. Bei schnellen Bewegungen. nach auf- oder abwarts dagegen 
bleiben die vertikalen Otolithen erst etwas zuriick in der Richtung der 
Bewegung und schieBen dann bei dem plotzlichen Anhalten etwas vor; 
daher hat man jetzt fur einen Moment die Empfindung der entgegenge
setzten Bewegung. Werden Bogengange und Otolithenorgane wie im 
Tierexperiment, kiinstlich gereizt oder verletzt, so fuhlen sich die Tiere 
gewissen Zwangsbewegungen unterworfen und suchen diese durch ent- 
gegengerichtete Bewegungen auszugleichen; werden sie zerstort, so kommt 
eine Quelle von Nachrichten iiber die Lagen tmd Bewegungen des Korpers 
vollig in Fortfall. Beim Menschen, wo ein solcher Verlust im Gefolge von 
Ohrenkrankheiten bisweilen eintritt, ist der Nachteil nicht besonders groB; 
zu seiner Orientierung in den genannten Hinsichten hat er ja auBerdem noch 
die Gesichts-, die kinasthetischen und Tastempfindungen. Aber bei Wasser- 
sowie bei Lufttieren, bei denen diese Sinne zum Teil zuriicktreten — 
Verschiedenheiten der Druckempfindung gibt es nicht mehr bei all- 
seitiger Umspiilung von Wasser oder Luft; im tieferen Wasser fallt auch 
das Sehen nahezu fort — ist der Ausfall ein hochst empfindlicher; hier 
sind Bogengange und Otolithensackchen sehr wertvolle und geradezu 
lebenswichtige Organe. Leider hat man noch keinen vollig zutreffenden 
Namen fur den neuen Sinn gefunden. Die Bezeichnung s t a t i s c h e r  
oder G l e i c h g e w i c h t s s i n n ,  der man vielfach begegnet, ist nur 
von einer einzelnen Wirkung seines Funktionierens hergenommen und 
wiirde zugleich auch fur andere Sinne zutreffen.

Jedoch auch hiermit kann die Aufzahlung unserer Sinne und der durch 
sie vermittelten Arten von Empfindungen noch nicht ais abgeschlossen 
gelten. Was sind Hunger und Durst, Vólle und Obelkeit? Sicherlich in 
gewisser Hinsicht etwas Ahnliches wie Tonę oder Geruche, also Emp
findungen, nur daB wir sie nicht in die unseren Korper umgebende AuBen- 
welt, sondern in ihn selbst versetzen, wie sie ja auch durch Vorgange in 
seinem Innern hervorgerufen werden. Und auf welche Weise kommen
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wir zu ihrem BewuBtsein? Sicherlich auch wieder ahnlich wie zu dem 
von Farben und Tonen: durch Reizung irgend welcher nervóser Endapparate 
und Fortpflanzung der in ihnen hervorgerufenen Erregung zu den Zentral- 
organen. Der Ort dieser Reizung sind vermutlich irgend welche Teile der 
Ernahrungsorgane, und diese miissen also auch ais eine Art Sinnesorgan 
betrachtet werden. Denn daiB die Funktionen eines solchen von dem- 
selben Organ gleichzeitig mit anderen Funktionen ausgeiibt werden konnen, 
wird ja durch das Beispiel der Haut, der Muskeln und Gelenke dargetan. 
Die gleichen Betrachtungen gelten dann aber auch von anderen Organ- 
systemen des Kórpers, z. B. von den Atmungsorganen mit den Emp- 
findungen von Beklemmung und Leichtigkeit, den Zirkulations-, Ge- 
schlechts-, Absonderungs- u. a. Organen. Kurz, wir besitzen noch eine 
ganze Gruppe von Sinnesorganen in den groBen Organsystemen des Kor- 
pers, dereń erste und wichtigste Aufgabe allerdings die Verrichtung der 
allgemeinen Lebensfunktionen bildet, die aber zugleich auch von dem 
Ablauf dieser Funktionen den nervosen Zentralorganen Nachricht geben. 
Die durch sie vermittelten Empfindungen stehen ebenso selbstandig und 
eigenartig nebeneinander und neben den iibrigen Empfindungen wie Farben 
neben Tonen und Geschmacken. Nur sind sie weniger reich gegliedert 
und meist schwerer voneinander zu sondern ais die Empfindungen der 
hóheren Sinne, haben aber fur das affektive Seelenleben eine groBe Be- 
deutung. Wegen der eben erwahnten hinzugedachten Beziehung nicht auf 
auBere Dinge, sondern auf die Organe des Korpers pflegt man sie ais 
O r g a n e m p f i n d u n g e n  zu bezeichnen.

2. D ie  i i b r i g e n  E m p f i n d u n g e n .  Von den auch der alteren 
Psychologie auBer den Hautempfindungen schon bekannten vier Emp- 
findungsarten der Farben, Tonę, Geriiche und Geschmacke ist an und fur 
sich (d. h. abgesehen von ihren Beziehungen zu den auBeren Reizen) zum 
Teil nur wenig allgemeiner Interessierendes zu sagen.

Was man im gewóhnlichen Leben ais G e s c h m a c k  eines Stoffes 
bezeichnet, wird bei weitem nicht alles im eigentlichen Sinne geschmeckt, 
d. h. in einer n u r  d u r c h  d i e  Z u n g e  vermittelten eigenartigen 
Weise empfunden; es besteht meist in einem Komplex von einander stets 
begleitenden verschiedenartigen Empfindungen, den man erst allmahlich 
auflosen lernt. So sind vielfach Tastempfindungen der Zunge dabei be- 
teiligt, wie namentlich bei dem brennenden und dem zusammenziehenden 
Geschmack. Durchweg aber spielen Geruchsempfindungen eine hervor- 
ragende Rolle; die verschiedenen Arten von Fleisch, Wein, Brot usw. 
unterscheiden sich fast allein durch sie. Sieht man ab von solchen Begleit- 
empfindungen, so bleiben nur vier eigentliche Geschmacke iibrig: suB, 
sauer, salzig, bitter, die in verschiedenen Starkegraden und in verschiedenen 
Zusammensetzungen die ganze Mannigfaltigkeit dieses Empfindungs- 
gebiets ausmachen. Ihre Hervorrufung ist nicht auf der ganzen Ober- 
flache der Zunge moglich, sondern ahnlich wie bei den Hautempfindungen

E b b i n g h a u s ,  AbriB 4
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nur an einzelnen, voneinander getrennten kleinen Stellen, u. a. an den 
leuchtend roten kleinen Warzchen, die man an der Spitze und den Randem 
der Zunge leicht unterscheidet. Wie es scheint, besteht unter diesen eine 
Art Arbeitsteilung, indem gewisse Warzchen mehr der Vermittlung des 
einen, andere mehr der eines anderen Grundgeschmacks dienen. Die Grund- 
lage hierfiir ist in zahlreichen, mikroskopisch kleinen knospenartigen Ge- 
bilden zu suchen (Geschmacksknospen), die in den Seitenwanden jener 
Warzchen liegen und die eigentlichen Aufnahmeorgane der Geschmacks- 
reize bilden. Vielleicht sind sie nur je einem bestimmten Grundgeschmack 
angepaBt und bedingen daher je nach ihrer Verteilung eine verschiedene 
Empfindlichkeit der sie tragenden Warzchen.

AuBerordentlich groB ist die Mannigfaltigkeit der G e r ii c h e. Zahl- 
lose Stoffe, Gegenstande, pflanzliche und tierische Wesen erweisen sich 
bei naherer Priifung ais mit einem eigenartigen, wenn auch oft nur schwachen 
Geruch behaftet, und noch fortwahrend wird mit der Entdeckung neuer 
Stoffe oder der Herstellung neuer Mischungen die Zahl der Geriiche ver- 
mehrt. Gleichwohl ist das Empfinden des Menschen auf diesem Gebiet 
ein unvollkommenes: es fehlt ihm die Moglichkeit, in die ungeheure Fiille 
der Einzelempfindungen Ordnung und Zusammenhang zu bringen und 
zwischen ihnen feste Beziehungen zu erkennen. Man vermag mancherlei 
Gruppen verwandter Geriiche von groBerem oder geringerem Umfang zu 
bilden (Blumengeriiche, Fruchtgeriiche, Moschus-, Zwiebel-, brenzlige, 
faulige Geriiche usw.), aber des ganzen Reichtums des einzelnen wird man 
so kaum befriedigend Herr und zudem stehen die verschiedenen Gruppen 
beziehungslos und zusammenhanglos nebeneinander. Unzweifelhaft hangt 
das damit zusammen, daB der Geruchssinn des Menschen verkiimmert ist. 
Das dem Riechen dienende periphere Organ — ein kleiner Fleck im oberen 
Teile jeder Nasenhohle — ist bei ihm im Vergleich mit anderen Sauge- 
tieren von geringer Ausdehnung. Namentlich sind die zugeordneten zen- 
tralen Gebilde, wie z. B. die Riechkolben, sowohl ihrer absoluten GroBe 
nach wie besonders in ihrem Verhaltnis zu den ubrigen Hirnteilen bei 
Tieren auBerordentlich viel machtiger entwickelt. Die Erscheinung bildet 
einen deutlichen Beleg fur die oben (S. 42) erwahnte Verkiimmerung der 
Fahigkeiten durch Nichtbetatigung. Da die Geruchstoffe sich mit der 
Entfernung von den Gegenstanden, denen sie entstammen, rasch ver- 
diinnen, so riecht der Mensch mit seinem aufrechten Gange nur ab und 
zu einmal: die starkeren Geriiche, oder solche, dereń Quelle er sich direkt 
vor die Nase halt. Das Tier dagegen, das am Boden seine Nahrung sucht, 
riecht immer.

In geradem Gegensatz zu der inneren Zusammenhanglosigkeit der 
Geriiche stehen die F a r b e n e m p f i n d u n g e n .  Auch ihre Mannig
faltigkeit ist eine ungeheuer groBe: man wird die Zahl der unter gunstigen 
Bedingungen unterscheidbaren Farbentone (im weitesten Sinne dieses 
Wortes) auf eine Million veranschlagen miissen. Aber hier ist alles Ord
nung und durchsichtige Klarheit. Die gesamte Fiille aller existierenden
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und riberhaupt erdenklichen Farben kann man unter getreuer Wieder- 
gabe ihrer unmittelbar anschaulichen Verwandtschaftsverhaltnisse durch 
ein dreidimensionales raumliches Schema darstellen. Am besten eignet 
sich dazu ein unregelmaBig oktaedrischer Korper, wie ihn Fig. 13 zeigt. 
Die geradlinige Achse reprasentiert an ihren Enden das hellste WeiB und 
das dunkelste Schwarz, in ihrem iibrigen Verlauf die minder hellen weiBen 
und die minder dunklen schwarzen Tonę sowie die von den einen zu den 
anderen allmahlich iiberfuhrenden verschiedenen Schattierungen Grau. 
Auf dem schrag um die Achse herumgelegten Viereck haben in der durch die 
Figur angegebenen Reihenfolge die feurigsten unter den bunten Farben 
ihren Ort, solche Farben, wie sie durch Zerlegung des Lichts zu einem 
Spektrum gewonnen werden, nur mit Hinzufiigung der in dem Spektrum 
nicht enthaltenen Zwischentone zwischen Rot und Yiolett. Die Ober-
flache des Oktaeders reprasen
tiert dann die r e 1 a t  i v sat- 
testen Farben, die von jenen 
Farben spektraler Sattigung 
allmahlich hiniiberfiihren ein- 
erseits zu WeiB, andererseits 
zu Schwarz, wie z. B. sattes 
Rosa, Himmelblau, Bordeaux- 
rot, tiefes Braun. Das ganze 
Innere des Kórpers endlich 
wird von den ungesattigten, 
den sog. stumpfen Farben 
eingenommen, die, verglichen 
mit den Spektralfarben, einen 
mehr oder minder grauen 
Charakter zeigen, wie Ziegel- 
rot, Lehmgelb, Blond, Akten- 
deckelblau usw. Jede Farbę 
iiegt in der Vertikalebene, welche durch die ihr im Ton ahnlichste Spek- 
tralfarbe und zugleich die WeiB-Schwarzachse hindurchgeht, und auf der 
Horizontalebene, in dereń Mitte sich das ihr an Helligkeit ahnlichste Grau 
befindet; diesem Grau naher oder ferner, je nachdem sie stumpfer oder 
satter ist. Auf solche Weise sind alle erdenklichen Farben ihrer unmittel
bar empfundenen Verwandtschaft entsprechend untergebracht; d. h. jede 
Farbę findet in dem Schema einen bestimmten, sie reprasentierenden Ort, 
dessen Lagę zugleich angibt, wie sie sich nach Ahnlichkeit und Verschieden- 
heit zu allen anderen verhalt.

Die charakteristische Eigentiimlichkeit der Welt unserer Farben- 
empfindungen, ihre innere Struktur sozusagen, ist damit gegeben: sie 
bildet wie der korperliche Raum, durch den sie getreu abgebildet werden 
kann, eine dreifach ausgedehnte kontinuierliche Mannigfaltigkeit. D. h. 
von jeder beliebigen Farbę kann man auf die mannigfachste Weise durch

4*
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allmahliche Obergange zu jeder anderen gelangen, und ferner: jede beliebige 
Farbę laBt sich in Beziehung zu jeder andern durch drei voneinander 
unabhangige Angaben eindeutig charakterisieren. Anders ausgedriickt: 
eine Farbę hat, rein ais Empfindung betrachtet, drei und nur drei von- 
einander unabhangige Eigenschaften, einen gewissen Farbenton, einen 
Sattigungsgrad und eine gewisse Helligkeii, und in jeder dieser drei Hin- 
sichten steht sie mit jeder anderen Farbę in einem Verhaltnis groBerer 
oder geringerer Ahnlichkeit.

Mit Hilfe unseres Schemas laBt sich auch eine nicht seltene Anomalie 
des Farbensehens, die sog. Farbenblindheit, anschaulich beschreiben. Sie 
kommt fast nur bei Mannern vor (bei etwa 3° /0), wird aber vorwiegend 
durch die Frauen vererbt und besteht darin, daB die dreifache Mannig- 
faltigkeit des Farbenreichs auf eine zweifache eingeschrankt ist, namlich 
auf diejenigen Farben, die in dem Oktaeder auf einem durch die WeiB- 
Schwarzachse und durch Gelb und Blau hindurchgehenden Vertikalschnitt 
liegen. Alle Gegenstande werden also auBer weiB, schwarz und grau nur 
in zwei Farbentonen gesehen, entweder Gelb oder Blau, im iibrigen aber 
mit allen Helligkeits- und Sattigungsverschiedenheiten dieser beiden. Auf 
dieses Gelb und dieses Blau werden nun alle iibrigen Farben sozusagen 
reduziert. D. h. alle von dem Normalsehenden unterschiedenen Farben- 
tone zu beiden Seiten der Gelbebene erscheinen dem Farbenblinden durch - 
weg gelb, natiirlich in verschiedenen Helligkeiten und Sattigungen, alle 
zu beiden Seiten der Blauebene gelegenen Tonę erscheinen ihm blau. 
Dabei indes ist das Gelb etwas bevorzugt. Die ihm zufallenden Farben 
erstrecken sich in dem Oktaeder von einem gewissen Purpur- oder Kar- 
moisinrot iiber Rot, Orange, Gelbgriin und Grim zu einem gewissen Blau- 
griin, bilden also die groBere Halfte des Farbenreichs; fur die Reduktion 
auf Blau bleiben nur die auf dem kiirzeren Wege zwischen jenen Grenz- 
farben gelegenen griinblauen und violetten Tonę iibrig, wahrend die Grenz- 
farben selbst (Purpur und Blaugriin) weder gelb noch blau, sondern weiB 
oder grau gesehen werden je nach der Helligkeit. Die Farbenblinden ver- 
wechseln also unter Umstanden so drastisch verschiedene Farben mit- 
einander wie Rot und Grim und werden danach oft ais Rotgrunblinde be- 
zeichnet, da die fur sie ebenso charakteristischen Verwechslungen von 
Griinblau und Violett fur den Normalsehenden nicht so auffallig sind. Indes 
v e r w e c h s e l n  s i e  n i c h t  u n t e r s c h i e d sl  o s j e d e s  R o t  
m i t  j e d e m  G r i i n ,  sondern immer nur bestimmtes mit bestimmtem, 
je nach den Helligkeits- und Sattigungsverhaltnissen wie auch nach in- 
dividuellen Eigentiimlichkeiten. Immerhin ist ihre Unterscheidungs- 
fahigkeit fiir jene beiden Farben unter allen Umstanden geringer ais bei 
dem Normalsehenden, da fiir diesen alle drei Eigenschaften der Farben 
in Betracht kommen, fiir sie nur zwei. Dadurch aber gewinnt diese an 
sich geringfiigige Anomalie bisweilen eine erhebliche praktische Bedeutung. 
Rot und Griin sind sozusagen die gegebenen Signalfarben fiir Eisenbahnen, 
Schiffe usw.; denn Gelb unterscheidet sich bei kiinstlicher Beleuchtung
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oft nicht geniigend von WeiB; Blau ist bei groBerer Sattigung zu dunkel. 
Und so kann also Farbenblindheit von Signalwartern leicht verhangnis- 
voll werden.

Eine im Grunde schon in den obigen Angaben iiber die Grundeigenschaften 
unserer Farbenempfindungen enthaltene Eigentiimlichkeit mogę noch besonders her- 
vorgehoben werden. Es gibt fur die Farben, immer rein ais Empfindungen be- 
trachtet, keinen Gegensatz von Einfachheit und Zusammengesetztheit. S ie  s i nd  
ais  E mp f i n d u n g e n  s a mt l i c h  g l e i ch e i nf ach;  so etwas wie Akkorde oder 
Mischgeschmacke auf anderen Empfindungsgebieten existiert bei ihnen nicht. Nur 
la raumlichem Nebeneinander vermogen wir verschiedene Farbenempfindungen 
gleichzeitig zu haben, aber nicht an ein und derselben Stelle des Raumes in einer 
Farbę mehrere andere ais Bestandteile wahrzunehmen. Von einer Mehrheit bei einer 
einzelnen Farbę kann allein in dem Sinne die Rede sein, daB jede gleichzeitig an 
taehrere andere er i nnert ,  nach yerschiedenen Seiten hin anderen ahnlich ist. So 
erinnert die Farbę des Veilchens gleichzeitig an Rot und an Blau, hinsichtlich ihrer 
Dunkelheit auch an Braun, wie der dialektische Ausdruck violenbrun zeigt. Aber 
an anderes erinnern und sich aus anderem zusammensetzen sind verschiedene Dinge, 
w*e auf den Gebieten, wo beides vorkommt, sogleich deutlich ist. Der Ton d hat 
na°h seiner Hohe gleichzeitig Ahnlichkeit mit c und e, seinen Nachbarn, ist aber 
sehr verschieden von dem Akkord c-e, der sich aus diesen Nachbarn zusammensetzt.

Gleichwohl sind Behauptungen iiber die Zusammengesetztheit mancher Farben 
sowie Unterscheidungen von einfachen (oder Grundfarben) und Mischfarben sehr 
verbreitet. Sie beruhen samtlich auf der irrigen Obertragung von Verhaltnissen, 
die fiir andere, mit den Farben in Beziehung stehende Dinge gelten, auf die Farben 
selbst, fiir die eben ganz anderes gilt. Zu solchen mit den Farben nicht zu ver- 
'"echseinden Dingen gehoren z. B. ihre physikalischen Ursachen, die Ather- 
schwingungen. Diese sind einfach, d. h. sie sind Schwingungen nur von einer  
bestimmten Periode ausschlieBlich bei denjenigen maximal gesattigten Farben, die 
z- B. im Spektrum vorkommen. Bei der ungeheuren Mehrheit der Farben mithin, 
So bei allen neutralen Tonen, WeiB oder Grau, bei allen ungesattigten Farben, bei 
allen Zwischentonen zwischen Rot und Violett sind die physikalischen Ursachen 
unter allen Umstanden zusammengesetzt. Sie sind es auch bei fast allen satten 
Farben, die sich in der Natur yorfinden, ausgenommen nur einiges Rot. Einfaęh- 
beit ist hier also ein ganz seltener, fast nur durch kunstliche Vorrichtungen zu 
verwirklichender Fali, Zusammensetzung die weit iiberwiegende Regel. Selbstyer- 
standlich aber wird durch diese physikalische Zusammengesetztheit die psycholog- 
■sche Einfachheit der Farben nicht im mindesten beeintrachtigt; beide bestehen 
ungestort nebeneinander. Weit haufiger ist die Verwirrung der Farbenpsychologie 
durch Hineinziehung von Verhaltnissen der technischen Herstellung der Farben. 
Zur Anbringung von Farben auf Geweben, Geraten, Bildern benutzt man zum Teil 
Stoffe, die so, wie man sie braucht, direkt von der Natur geboten werden, zum 
Tcil, und zwar zum weit groBeren Teil, Mischungen solcher Stoffe. Man kann eben 
nicht alle unter Umstanden wiinschenswerten Farbentone gesondert yorratig halten, 

n et yielleicht auch sonstwo nicht alle in der gewiinschten Beschaffenheit. Na- 
turlich hat wieder das, was man unter diesem Gesichtspunkt einfach und gemischt 
nennt, nicht die entfernteste Bedeutung fur den unmittelbaren Eindruck der Far- 
ben; dennoch aber drangt sich die genauere Kenntnis solcher Mischungsverhaltnisse 
sehr leicht in diesen hinein und yerschiebt ihn. Der Maler z. B. braucht auf seiner 
Palette mindestens WeiB, Rot, Gelb und Blau, um malen zu konnen; damit kann 
sr fiir viele Zwecke schon auskommen. Daher bezeichnet er diese vier Farben ais 

nindfarben und vermag auf keine Weise zu verstehen, wie man Griin fiir eine 
ebenso einfache Farbę halten konne, da es sich doch vortrefflich durch Mischung 
gewinnen laBt. Ja, man findet jederzeit Personen, die wie Goe t h e  yollkommen
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iiberzeugt sind, in dem Grim unmittelbar die beiden Farben Blau und Gelb zu 
sehen, aus denen es sioh zusammensetze. In wieder ganz anderer Weise ist zwisohen 
Grundfarben und Mischfarben zu unterscheiden, wenn von den physiologisohen 
Vorgangen die Rede ist, die im Auge oder iiberhaupt dem Sehapparat unseren 
Empfindungen zugrunde liegen. Aber das Gesagte wird geniigen, um darzutun, 
daB allemal, wenn von Farben gesproohen wird, genau die Beziehung beaehtet 
werden muB, in der es geschieht.

Zu den charakteristischen Eigentiimlichkeiten der G e h o r s e m p -  
f i n d u n g e n  gehort zunachst, daB sie in zwei Klassen zerfallen, Tonę 
und Gerausche. Beide kommen zwar uberwiegend nicht getrennt, sondern 
in mannigfachen Verhaltnissen gemischt vor — Geigentone z. B. sind von 
Reibegerauschen begleitet, das Heulen des Windes hat Toncharakter — 
sie konnen aber doch ais eigenartige Erlebnisse wohl auseinandergehalten 
werden. An beiden Arten lassen sich weiter ais ihre Grundeigenschaften 
Starkę und Hóhe unterscheiden, und namentlich hinsichtlich der Hohe 
ist unser Empfinden ein auBerordentlich reichhaltiges. Von den tiefsten 
bis zu den hochsten Tónen vermogen wir unter giinstigen Bedingungen 
mehrere tausend Einzeltone wahrzunehmen, in mittleren Hohenlagen 
innerhalb einer einzigen Oktave allein schon iiber tausend. DaB wir bei 
der praktischen Verwendung der Tonę in der Musik uns gleichwohl mit 
einer viel geringeren Zahl begniigen (bei den Instrumenten mit festen 
Tonen 12 in der Oktave) hat zum Teil technische Griinde, wie z. B. Un- 
beąuemlichkeit der Handhabung allzu tonreicher Instrumente. Haupt- 
sachlich aber beruht es darauf, daB mit einem beliebig herausgegriffenen 
Ton nur verhaltnismaBig wenige andere gut zusammenklingen (Quint, 
Terz, Sext usw.), und daB diese Tatsache fur die Ausbildung unserer Ton- 
systeme maBgebend geworden ist.

Nach Hohe und Starkę verhalten sich die Gehorsempfindungen ebenso 
wie die Farben: sie bilden eine k o n t i n u i e r l i c h  ausgedehnte Mannig- 
faltigkeit, d. h. man kann von jedem Ton einer bestimmten Hohe und 
Starkę ganz allmahlich und ohne Sprung zu jedem anderen Ton iibergehen. 
Anders mit einer dritten Eigenschaft. Bei gleicher Hohe und Starkę und 
auch abgesehen von allen begleitenden Gerauschen klingen die Tonę einer 
Geige ganz anders ais die eines Klaviers oder der menschlichen Stimme, 
die Gerausche des brandenden Meeres anders ais die StraBengerausche 
der GroBstadt.: die Tonę haben noch yerschiedene Klangfarben, die Ge
rausche verschiedenen Charakter. In dieser Hinsicht aber ist ihre Mannig- 
faltigkeit keine kontinuierliche; die Tonę jedes Instruments oder jeder 
Art von Instrumenten bilden sozusagen eine kleine Welt fur sich, und 
solcher kleinen Welten steht eine groBe Anzahl ohne verbindende Zwischen- 
glieder und die Moglichkeit einer bestimmten Anordnung nebeneinander. 
Indes bei groBerer Obung und hinreichender Aufmerksamkeit verwandelt 
sich diese eigenartige Mannigfaltigkeit in eine andere: in eine Verschieden- 
heit der Z u s a m m e n s e t z u n g .

Sehr leicht zu erkennen ist dies bei den Gerauschen. Sie lassen sich 
samtlich zuriickfiihren auf zwei Elementargerausche und auf Mischungen



dieser beiden. Das eine ist das Momentangerausch, das isoliert ais Knall 
°der Knips bekannt ist, das andere das Dauergerausch, das wir je nach 
Starkę und Hohe ais Brausen, Rauschen, Zischen, Reiben bezeichnen. In 
dem Donnern, Knattern, Rasseln, Klirren haben wir Reihen von ver- 
schieden starken, verschieden hohen und verschieden schnell aufeinander- 
folgenden kleinen Knallen, in dem Kratzen und Schwirren, den Gerauschen 
des Bratens und Kochens Mischungen von Knallen mit Dauergerauschen.

Aber das gleiche gilt auch von den Tonen. Alle Verschiedenheiten 
ihrer Klangfarbe (abgesehen von begleitenden Gerauschen) beruhen darauf, 
daB ein starkerer Ton von dem eigentiimlich weichen und klaren Cha
rakter der Stimmgabeltone begleitet ist von einer mehr oder minder groBen 
Anzahl hoherer und schwacherer Tonę desselben Charakters, dereń Schwin- 
gungszahlen ganzzahlige Vielfache der Schwingungen jenes tieferen, des 
Grundtones, sind. Bei den Tonen des Klaviers z. B. klingen die ersten sechs 
dieser Obertone (also vom Doppelten bis zum Siebenfachen der Schwin- 
gungszahl) in abnehmender Starkę deutlich mit, bei denen der Geige sind 
zahlreiche sehr hohe Obertone vorhanden, bei den Trompetentonen sind 
diese verhaltnismaBig stark usw. Zur ersten Wahrnehmung dieser Tat- 
sachen bedarf es in der Regel kiinstlicher Apparate, durch welche die 
einzelnen Bestandteile des Tongemisches verstarkt werden. Ist aber mit 
dereń Hilfe erst einige Obung erworben, so gelingt das Heraushoren der 
Obertone und das Auflosen der Klangfarbe in eine Reihe von Einzeltonen 
auch ohne sie.

Damit ist nun bereits eine weitere charakteristische Eigentiimlich- 
keit der Gehorsempfindungen beriihrt: d a s H o r  en  i s t ,  i m Ge  g e n  - 
S a t z  n a m e n t l i c h  z u m  S e h e n  e i n e  a n a l y s i e r e n d e  
F u n k t i o n. D. h. aus einer objektiv zusammengesetzten Erregung 
vermogen wir im  a l l g e m e i n e n d i e  Bestandteile herauszuhoren, die 
m ihr vereinigt sind, obwohl dereń Sonderexistenz an den das Ohr treffen- 
den Luftbewegungen und an den durch diese erzeugten Schwingungen 
des Trommelfells zunachst verloren gegangen ist. Bei dem Zusammen- 
klang von zwei oder mehr objektiven Tonen zu einpm Akkord werden 
wir uns in der Regel auch ihrer Mehrheit bewuBt; in einer Vielheit von 
gleichzeitig erklingenden Stimmen in einem Musikstiick oder in einem 
Gesprach vermogen wir bis zu einem gewissen Grade die einzelnen ge- 
trennt zu verfolgen. Offenbar eine fur die richtige Orientierung iiber die 
AuBenwelt sehr wichtige Fahigkeit. Da objektiv verschiedene Gegenstande 
sich in der Regel durch verschiedene Tonę oder Gerausche charakterisieren, 

iese aber bei ihrem gleichzeitigen Erklingen fur die Wahrnehmung nicht 
annahernd in solcher Scharfe wie z. B. die Farben raumlich nebenein- 
andertreten, so wiirden die in ihnen gegebenen Hinweise auf die Objekte 
sonst verwischt werden. Von Interesse sind dabei aber ein paar Aus- 
nahmen. Wenn die Schwingungszahlverhaltnisse der objektiv vorhandenen 

one sich durch kleine ganze Zahlen ausdriicken lassen, wie es bei den 
dem Grundtone zunachstliegenden Obertónen sowie bei den harmonischen
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Intervallen der Fali ist (z. B. bei der Quinte 3 :2 , der Quarte 4 :3 , der 
groBen Sext 5:3), so ist die Sonderung der einzelnen sehr erschwert; ihr 
Zusammenklang nahert sich bald mehr, bald weniger dem Eindruck eines 
einzigen Tones: sie verschmelzen, wie man es nennt. Wenn ferner die ge- 
gebenen Tonę in ihrer Hohe einander sehr nahe liegen, so hort man sie iiber- 
haupt nicht getrennt; man hort eigentiimliche Pulsationen (Schwebungen), 
die von abwechselnden gegenseitigen Verstarkungen und Abschwachungen 
der objektiven Schallwellen herriihren und genau mit der Differenz der 
Schwingungszahlen der beiden Tonę ubereinstimmen, aber der Ton, an 
dem diese fur die Empfindung haften, ist keiner der beiden objektiv ge- 
gebenen Tonę, sondern liegt zwischen ihnen. Das Ohr schafft in diesem 
Falle also etwas Neues, von dem Gegebenen Abweichendes, wenn auch 
natiirlich mit ihm gesetzmaBig Zusammenhangendes.

So verfahrt es nun aber, wie zum SchluB bemerkt werden mogę, nicht nur 
in diesem einen Falle, sondern ganz allgemein. Auoh da, wo es analysiert und 
elne gegebene Mehrheit getreu ais solohe wahrnimmt, hat es daneben noch die 
andere Fahigkeit, ihre Glieder auch gleichsam zu einer gemeinsamen Wirkung zu 
vereinigen. Werden zwei beliebige Tonę objektiv gegeben, so ist neben ihnen selbst 
bei gehoriger Uebung immer noch ein anderer Ton oder eine Mehrheit anderer Tonę 
( KombinationstSne) zu horen, dereń Schwingungszahlen zu denen der gegebenen 
Tonę in einfachen Beziehungen stehen, ohne daB sie doch, wenn die gegebenen 
Tonę unabhangig voneinander hervorgebracht werden, etwa physikalisch schon 
auBerhalb des Ohres von ihnen erzeugt wiirden. Liegen die gegebenen Tonę inner- 
halb einer Oktave, so ist dieser Nebenton besonders kraftig und deutlich: seine 
Schwingungszahl ist dann einfach gleioh der Differenz der Schwingungszahlen der 
objektiven Tonę; er wird daher ais Differenzton bezeichnet. DaB diese Kom- 
binationstone besonderen Zwecken dienen, kann man indes nicht sagen; sie werden 
ais Nebeneffekte der iibrigen zweckmaBigen Einrichtungen des Ohres anzusehen 
sein, bedingt durch die allgemeine GesetzmaBigkeit der Bewegungen schwingender 
Korper.

Oberblicken wir die Gesamtheit der vorgefiihrten Empfindungen, so 
erweist sich die Mannigfaltigkeit der Kunde iiber die AuBenwelt, die die 
Seele in ihnen erhalt, ais sehr groB. Eine bestimmte Zahl der Empfin- 
dungsarten oder der sie vermittelnden Organe laBt sich freilich nicht an- 
geben. Denn je nachdem man z. B. die Muskeln und die Gelenke, die 
Atmungsorgane und Ernahrungsorgane gesondert zahlt oder in Gruppen 
vereinigt, wird die Gesamtzahl groBer oder geringer. Man kann nur sagen, 
es ist fiir alles gesorgt. Von dem Fernsten erhalt sie Kunde durch das 
Auge, von dem Nachsten, dem, was den Korper unmittelbar beriihrt oder 
in ihm selbst vorgeht, durch die Haut und die Organe des Kórperinneren. 
Besonders mannigfaltig aber flieBen die Nachrichten von den in maBigen 
Entfernungen befindlichen Dingen, iiber die sie Auge, Ohr und Nase im 
Verein in verschiedenen Hinsichten in Kenntnis setzen.

Verglichen mit hoheren Tieren steht der Mensch in seiner sinnlichen 
Ausriistung ubrigens nicht gerade an der Spitze. Die Vogel iibertreffen 
ihn an Scharfe des Gesichts (die wunderbaren Orientierungsleistungen der 
Brieftauben sind allein durch das Auge moglich), die Hunde und zahlreiche
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andere Tiergeschlechter an Feinheit des Geruchs. In bezug auf das Horen 
scheint er den bestausgeriisteten anderen Wesen nicht nachzustehen; an 
Feinheit der Hautempfindungen iibertrifft er sie vielleicht. DaB er in 
e i n e r Hinsicht, namlich fiir die Wahrnehmung der Lagę und Bewegungen 
seines eigenen Korpers besonders reichlich ausgestattet ist, wurde schon 
bemerkt: namlich durch den Besitz des fiir die Wassertiere unbedingt 
lebenswichtigen, fiir ihn aber nicht durchaus erforderlichen Bogengangs- 
und Otolithenorgans (S. 48). Dafiir ist er in einer anderen Hinsicht, wie 
librigens auch die Tiere, verhaltnismaBig knapp bedacht, namlich fiir die 
d i r e k t e Wahrnehmung der elektro-magnetischen Vorgange, die in der 
Welt eine so groBe Rolle spielen. Nur innerhalb der geringen Breite von 
etv/a einer Oktave kommen sie ihm ais eigenartige und nach ihrer Schwin- 
gungsfreąuenz verschiedene Vorgange, namlich ais Farben, zum Be- 
wuBtsein.

3. A l l g e m e i n e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  E m p f i n d u n g e n .  
Wie oben vorweg bemerkt, hat es die Betrachtung des Einfachen im 
Seelenleben mit Abstraktionen zu tun. So ist auch bisher von den Emp
findungen und ihren Eigenschaften in einer kiinstlichen Isolierung die 
Rede gewesen, in der sie in Wirklichkeit nie existieren. Es gibt keine 
Farben 1 e d i g 1 i c h ais Glieder der dreifach ausgedehnten Mannigfaltig- 
keit, von der wir sprachen, noch Tonę, die sich b 1 o B durch Hohe, Starkę 
und Klangfarbe unterscheiden. Farben nehmen stets einen Raum ein von 
einer gewissen Form und GroBe, Tonę kommen irgendwoher, beide sind 
allemal dauernd oder intermittierend, sie werden ais gleichzeitig emp- 
funden oder folgen einander. Was sind nun diese zeitlichen und raumlichen 
Festimmungen der Empfindungen in psychologischer Hinsicht? und wie 
yerhalten sie sich zu den anderen Eigentumlichkeiten dieser Erlebnisse? 
*Jber die Antwort auf diese Frage besteht leider noch keine Einstimmig- 
keit unter den Psychologen; sie ist auch in der Tat mit mancherlei Schwierig- 
keiten besetzt, wirklichen und eingebildeten.

Wie soli es moglich sein, kann man fragen, zeitliche Verhaltnisse ein- 
fach sinnlich wahrzunehmen, etwa wie die Sattigung von Farben oder die 
Hohe von Tonen, auch wenn man ganz davon absieht, daB ein besonderes 
Organ dafiir nicht vorhanden ist? In dem Moment, in dem ein zeitliches 
Intervall anfangt, kann man es noch nicht wahrnehmen, weil man ja nicht 
weiB, wann es zu Ende ist. Wenn es aber aufhort, kann man es abermals 
nicht im eigentlichen Sinne wahrnehmen, da ja sein Anfang vorbei und 
verflogen ist und hochstens in Gedanken reproduziert werden kann. Oder 
wie soli die Seele es anfangen, von dem raumlichen AuBereinander zweier 
Punkte unmittelbar Kenntnis zu erhalten? Man denke sich, ein einzelner 
Punkt a der Haut des Korpers oder der Netzhaut des Auges werde gereizt; 
so ist begreiflich, daB die Seele je nach der Art dieser Einwirkung einen 
bestimmten Farben- oder Tasteindruck empfangt. Aber natiirlich enthalt 
dieser Eindruck keinerlei Hinweis auf irgend welche andere Punkte, da ja
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keiner gereizt wird. Das gleiche gilt von einem anderen Punkt b. An- 
genommen nun, a und b werden gleichzeitig gereizt, so wird die Seele die 
den beiden entsprechenden Eindriicke zugleich haben. Aber wie soli in 
die Summę dieser Eindriicke etwas hineinkommen, was in den einzelnen 
Gliedern nicht liegt, namlich ein BewuBtsein der raumlichen Entfernung 
der Punkte? Die bloBe Tatsache, daB eine solche Entfernung objektiv, 
d. h. zwischen den gereizten nervosen Elementen existiert, geniigt offen- 
bar nicht; sonst miifite man ja auch wohl die Tonę raumlich anderswohin 
lokalisieren, ais die Geriiche oder die Farben. Es muB also hier und ebenso 
fur die Wahrnehmung zeitlicher Dauer irgend eine Vermittlung existieren, 
durch die das objektiv Vorhandene aber direkt auf die Seele nicht Wir- 
kende zu einer Wirksamkeit auf sie gebracht wird und sie zur Bildung 
raumlicher und zeitlicher Anschauungen veranlaBt.

Fur diese Vermittlungen hat man verschiedenes in Anspruch ge- 
nommen; erwahnt sei nur eine Annahme fur den Raum, die besonders 
nahe liegt und daher auch besonders viele Vertreter gefunden hat. Die 
eigentlichen Organe der Raumanschauung sind zweifellos, wennschon 
auch die Ohren eine gewisse Lokalisationsfahigkeit besitzen, Auge und 
Tastorgan, namentlich die Finger. Charakteristisch fur diese Organe aber 
ist zugleich noch etwas anderes, namlich ihre eminente Beweglichkeit 
und ihr fast ununterbrochenes Bewegtsein. Das muB in der Tat den Ge- 
danken nahelegen, daB hier ein engerer Zusammenhang bestehe, daB diese 
Organe ebendeshalb die raumempfindenden seien, weil sie sich durch ihre 
Beweglichkeit auszeichnen, etwa dadurch, daB die bei den Bewegungen 
gemachten Erfahrungen auf die an sich unraumlichen Farben- und Tast- 
eindriicke iibertragen werden, oder dadurch, daB die von den Bewegungen 
hervorgerufenen kinasthetischen Empfindungen (S. 45) durch ihr Hinzu- 
treten zu jenen anderen Eindriicken auf irgend eine Weise dereń raum- 
liche Anordnung bewirken.

Allein man darf behaupten, daB alle die verschiedenen Versuche, 
einen solchen Zusammenhang nun im einzelnen nachzuweisen, gescheitert 
sind. Ohne Zweifel sind Bewegungen von der allergroBten Bedeutung fur 
die E r w e i t e r u n g der Raumanschauung im groBen und ihre f e i n e r e 
A u s g e s t a l t u n g  im kleinen. Die Anschauung der runden Korper- 
lichkeit der Dinge z. B., sowie ihre Lokalisation nach der Tiefe, in der 
Richtung der Gesichtslinie beruht durchaus auf ihnen. Es ist weiter auch 
sehr glaublich, daB die allmahliche Entwicklung der Fahigkeit raumlicher 
Anschauung im L e b e n  d e r  G a t t u n g  enge zusammenhangt mit 
der Beweglichkeit von Auge und Hand. Aber fur die gegenwartig ins 
Leben tretenden lndividuen muB eine gewisse, wenn auch primitive und 
unvollkommene flachenhafte Raumanschauung ais ganz urspriinglich und 
nicht durch irgend welche andere bewuBte Erlebnisse vermittelt gelten. 
D. h. wenn das Gesichts- oder Tastorgan von einer Mehrheit von Reizen 
getroffen wird, so werden die hervorgerufenen Eindriicke ganz ebenso 
unmittelbar ais irgendwie raumlich gestaltet oder ais raumlich auBer-



einander empfunden, wie sie etwa ais heli oder blau oder kiihl empfunden 
werden. Und eine weitere Bereicherung und Verfeinerung dieser ursprung- 
lichen zweidimensionalen Raumanschauung findet nur statt, weil jeder- 
mann mit einem gewissen Grundkapital von ihr von vornherein ausge- 
stattet ist, wie es ja auch beim Horen, Schmecken, kurz iiberall der Fali ist.

Den iiberzeugenden Beweis hierfiir liefern u. a. operierte Blindgeborene. 
Bei diesen sind haufig die Linsen so stark verkalkt, daB von einem Erkennen 
von Formen, Umrisśen, Entfernungen irgend welcher Gegenstande gar 
keine Rede sein kann; was sie sehen, wird annahernd mit dem iiberein- 
stimmen, was man beim Vorhalten einer Milchglastafel vor die Augen er- 
blickt. Gleichwohl erkennen sie unmittelbar nach der Operation die Dinge 
ais raumlich auBereinander und vermogen ihre Formen voneinander zu 
unterscheiden. Sie konnen ohne besondere Erfahrungen nicht sagen, daB 
etwas Rundes ein ihnen durch den Tastsinn wohlbekannter Bali und etwas 
Langes ein Stock ist, aber sie sehen ohne weiteres das Rundę anders und 
an einem anderen Orte, ais das Lange, und verwechseln beides nicht.

Raumliche Bestimmungen sind mithin etwas den Gesichts- und Tast- 
empfindungen ebenso Anhaftendes, wie den Farben die Helligkeit und 
den Tonen die Klangfarbe anhaftet, nur daB sie nicht auf die Empfindungen 
eines einzelnen Sinnes beschrankt sind, sondern den genannten beiden 
g e m e i n s a m  zukommen. Natiirlich muB das in irgend welchen gleich- 
artigen Besonderheiten dieser Sinne seinen Grund haben, die es eben be- 
wirken, daB eine gleichzeitige Reizung zweier Punkte nicht nur zwei Einzel- 
eindriicke, sondern noch etwas mehr, namlich das BewuBtsein einer raum- 
lichen Entfernung zwischen ihnen, hervorruft. Aber diese Besonderheiten 
sind nicht in bewuBten Zwischengliedern, sondern in Struktureigentiim- 
lichkeiten der beiden Organe zu suchen, die uns noch unbekannt sind.

Ganz entsprechend verhalt es sich mit dem BewuBtsein zeitlicher 
Verhaltnisse. Auch sie sind unter Umstanden etwas Vermitteltes: Minuten, 
Stunden und noch langere Zeiten erleben wir nicht unmittelbar in sinn- 
licher Anschauung, sondern durch gedankliche Ausweitung einfacherer 
zeitlicher Erlebnisse auf Grund gewisser Erfahrungen. Aber zu solchen 
Erweiterungen wiirden wir nimmer gelangen, wenn wir nicht irgendwo 
ohne alle Vermittlung erfiihren, was zeitliches Dauern, zeitliches Auf- 
einanderfolgen eigentlich ist. Das ist der Fali bei kurzdauernden Zeiten 
von Bruchteilen einer Sekunde. Das fliichtige Aufblitzen eines Leucht- 
feuers, die rasche Aufeinanderfolge zweier Klopfschlage empfinden wir 
unmittelbar und ohne alle bewuBten Zwischenglieder ganz in derselben 
Weise wie die Helligkeit jenes Feuers oder die Starkę der Schlage. Und 
so bei den Eindriicken aller iibrigen Sinne. Zeitlichkeit ist eine i h n e n  
a l l e n  g e m e i n s a m  und ebenso urspriinglich anhaftende Eigenschaft 
wie ihre Starkę oder ihre qualitativen Verschiedenheiten. Freilich, ohne 
daB wir auch hier zu sagen vermógen, welche Eigentiimlichkeit der nervosen 
Prozesse es bewirkt, daB sich die unmittelbar sinnliche Wirkung eines 
objektiven Reizes eine Weile iiber seine eigene Dauer hinaus erstreckt.

Allgemeine Eigenschaften der Empfindungen 59
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Vielleicht steht sie in einem gewissen Zusammenhang mit der oben (S. 24) 
erwahnten Erscheinung der Summation.

Noch auf eine dritte solcher gemeinsamen Eigenschaften sei die Auf- 
merksamkeit gelenkt. Wie oben (S. 55) kurz beriihrt wurde, werden gleich- 
zeitig erklingende Tonę im allgemeinen voneinander unterschieden. Aber 
sie werden es weniger, wenn ihre Schwingungszahlen in einfachen ganz- 
zahligen Verhaltnissen zueinander stehen. Man vermag zwar auch dann 
noch ihre Mehrheit zu erkennen, aber sie erklingt zugleich einheitlicher 
ais bei anderen Tonen, und zwar je nach Umstanden mehr oder weniger 
einheitlich. Man erlebt also zugleich E i n h e i t  u n d  V i e 1 h e i t , eine 
Mehrheit in verschiedener Engigkeit zu einem Ganzen zusammengeschlossen, 
ein Ganzes in verschiedener Deutlichkeit in Teile gegliedert. Und wie 
bei der raumlichen Flachenanschauung und dem BewuBtsein kleiner Zeiten 
ist auch dieses Erlebnis durchaus unvermittelt und reflexionslos, eine 
ohne weiteres mit und an der Empfindung gegebene sinnliche Anschauung. 
Natiirlich kann ich das gleiche Verhaltnis auch bloB gedanklich vorstellen 
oder ich kann durch allerlei Vermittlungen dazu kommen, es in Dinge 
willkiirlich hjneinzutragen, wo ich es direkt und urspriinglich nicht erlebe, 
wie wenn icń z. B. aus einer Schar gleichfórmig angeordneter Punkte 
beliebig Gruppen zu Vieren oder zu Fiinfen heraussehe, oder wenn ich 
eine Vielheit geistiger Bestrebungen ais Ganzes zu verstehen suche. Aber 
alles das ist eben nur dadurch moglich, daB ich irgendwo die Sache ur- 
spriinglich und anschaulich kennen gelernt habe und immer wieder kennen 
lerne. Dazu aber geben nicht nur zusammenklingende Tonę, sondern 
iiberhaupt alle Empfindungsgebiete Veranlassung; es handelt sich wieder 
um eine allgemeine Eigenschaft alles Empfundenen. Ein in ruhender 
Umgebung sich tummelndes Tier, ein durch einzelne hervorragende Stabe 
gegliederter Lattenzaun, ein Wohlgeruch, dessen Bestandteile mir be- 
kannt sind, eine zusammengesetzte Speise, sie alle werden nicht ais zu- 
sammenhanglose Summen, sondern ohne weiteres in dem beschriebenen 
Sinne ais Ganze mit Teilen wahrgenommen. Und nicht nur bei gleich- 
zeitigen, sondern auch bei aufeinanderfolgenden Empfindungen ist es der 
Fali: Reihen von sukzessiven Gehorseindriicken schlieBen sich bei Er- 
fiillung gewisser Bedingungen ohne weiteres zu einheitlichen kleinen Gruppen 
zusammen; sie werden zu R h y t h m e n .

Ihre groBe Wichtigkeit hat diese unmittelbare Anschauung von Ein
heit in Vielheit u. a. ais Grundlage der Z a h 1. Denn Zahl ist nichts anderes 
ais die der verschiedenen Empfindungsbesonderheiten und iiberhaupt der 
sinnlichen Anschauung entkleidete allgemeine Vorstellung einer zur Ein
heit zusammengefaBten Vielheit.

4. B e z i e h u n g e n  z u  d e n  a u B e r e n  R e i z e n .  Dreierlei 
ist hier von ajlgemeinerer Bedeutung. Zunachst die erstaunliche a b - 
s o l u t e  E m p f i n d l i c h k e i t  mancher unserer Sinne, d. h. ihre 
Fahigkeit, noch auBerst geringe Intensitaten der objektiven Reize fur
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unser Empfinden anzuzeigen. Es hat groBe Miihe gemacht, einen un- 
mittelbar auf Schall ansprechenden Apparat von annahernd gleicher Emp
findlichkeit wie das Ohr zu konstruieren; es zu ubertreffen, ist noch nicht 
gelungen. Die Empfindlichkeit des Auges fiir schwachstes Licht wird 
lOOmal so groB geschatzt wie die der empfindlichsten photographischen 
Platten. Man bedenke, wie lange Zeit es dauert, um in einem halbdunkeln 
Zimmer deutliche Bilder zu erhalten; das Auge macht sozusagen Moment- 
aufnahmen von Sternen fiinfter GroBe und einer von diffusem Mondlicht 
erhellten Landschaft. Das Geruchsorgan des Menschen steht weit hinter 
dem vieler Tiere zuriick. Dennoch entziehen sich die mit seiner Hilfe 
wahrnehmbaren geringen Substanzmengen in einem leichten Tabaksrauch 
oder Moschusduft jeder anderen Feststellung; bei stark riechenden Stoffen 
geniigen winzige Bruchteile eines Milliontel Milligramms fiir die Wahr- 
nehmung. Auch die Geschmacksempfindlichkeit ist eine auBerordentlich 
feine; die „Zunge“ eines Weinkenners oder Tee-Probers (die allerdings 
sehr wesentlich durch die Nase unterstiitzt wird) spottet bekanntlich 
jeder chemischen Analyse. VerhaltnismaBig gering sind dagegen die ver- 
schiedenen Empfindlichkeiten der Haut und die kinasthetische Empfind
lichkeit. In der Wahrnehmung schwacher Drucke, leichtester Gewichte, 
feinster Zitterbewegungen unserer Glieder, auch in der Wahrnehmung 
raumlicher Abstande und raumlicher Dicke vermittelst der Finger wird 
die Leistungsfahigkeit unserer Sinne durch entsprechend gebaute Apparate 
erheblich iibertroffen.

Von nicht geringerer Wichtigkeit ist ferner der auBerordentliche 
U m f a n g , in dem unsere Sinne meist verschiedenen Intensitaten der 
objektiven Reize zu folgen vermogen. Mit unseren kiinstlichen Apparaten 
beherrschen wir durchweg nur ein enges Bereich gleichartiger Zwecke; 
soli das gleiche Resultat an groBeren, schwereren, helleren oder sonstwie 
vermehrten Dingen erreicht werden, so bedarf es nicht nur eines, sondern 
einer Reihe von Apparaten. Zur Bereitung von Rezepten braucht man 
eine andere Wagę ais zum Verkauf von Nahrungsmitteln, und fiir Kohlen 
und Gartenkies wieder eine andere; der Uhrmacher benutzt ahnliche 
Werkzeuge wie der Schlosser, aber nicht dieselben. Auf solche Weise 
kann die organische Natur begreiflicherweise nicht leicht verfahren; sie 
muB gleichartigen Zwecken in der ganzen Breite ihres Vorkommens mit 
demselben Organ zu geniigen suchen. So vermogen wir denn mit der- 
selben Hand Gramme, Pfunde und Zentner zu wagen und abzuschatzen. 
Dasselbe Ohr, das fiir schwachste Schalle die Empfindlichkeit der feinsten 
Resonatoren besitzt, kann auch dem Donnerschlag groBer Geschiitze aus- 
gesetzt werden ohne zu zertriimmern oder zu versagen. Und dasselbe 
Auge, das noch Bruchteile des Glimmlichtes eines Gliihwiirmchens wahr- 
zunehmen vermag, darf auch ungestraft in die etwas verschleierte Sonne 
schauen mit ihrer millionenfach groBeren Helligkeit. K e i n  k i i n s t -  
l i c h e r  A p p a r a t  h a t  e i n e n  g l e i c h e n  U m f a n g  d e r  L e i s 
t u n g s f a h i g k e i t  a u f z u w e i s e n  wi e  d i e s e  d r e i  S i n n e ,
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und in ahnlicher Weise funktionieren auch die meisten iibrigen fiir eine 
sehr ausgedehnte Skala von Reizstarken.

Zum Teil beruht dieser Vorzug auf rein auBerlichen Veranstaltungen. 
Das Auge z. B. besitzt in der Iris mit der Pupille eine Blende von stark 
veranderlichem Durchmesser, die den objektiven Veranderungen entgegen- 
wirkt und so dem Organ gestattet, ihnen langer zu folgen. Bei starkem 
Licht zieht sie sich reflektorisch bis auf eine feine óffnung zusammen 
und verkleinert dadurch alle Strahlenkegel, die von den leuchtenden 
Punkten der AuBenwelt in das Auge eindringen. Bei schwachem Licht 
dagegen erweitert sie sich und laBt bei gróBtem Durchmesser ungefahr 
40mal soviel Licht in das Auge gelangen wie bei geringstem. Bei der Nase 
werden durch Schniiffeln die riechenden Substanzen in groBeren Mengen 
zur Einwirkung auf die empfindliche Schleimhaut gebracht, wenn sie 
sparlich vertreten sind, dagegen durch AusstoBen der Luft von ihr fern- 
gehalten, wenn allzu reichlich.

In der Hauptsache aber liegt hier eine allgemeine GesetzmaBigkeit 
fiir die Abhangigkeit der Empfindungen von den sie verursachenden Reiz- 
intensitaten zugrunde, die vermutlich auf der eigentiimlichen Erregbar- 
keit der nervosen Substanz beruht: das sog. W e b e r s c h e  G e s e t z .  
Bei zunehmender Steigerung der objektiven Reize namlich folgen ihnen 
die Empfindungen zwar, wie allbekannt, aber immer langsamer und trager, je 
weiter die Steigerung bereits gediehen ist, und zwar a n n a h e r n d  so, daB 
zur Erzielung eines Empfindungszuwuchses von stets gleicher Merklichkeit die 
zugehorigen Reize immer eine v e r h a l t n i s m a B i g  gleiche Steigerung, 
d. h. eine Steigerung urn einen gleichen Bruchteil, erfahren miissen. Wenn 
ich z. B. bei einer Petroleumflamme von 10 Kerzen Helligkeit die Licht- 
intensitat um 2 Kerzen steigern muB, um den Eindruck eines bestimmten 
Grades von deutlicher Aufhellung zu empfangen, so muB diese Steigerung 
(genaue Giiltigkeit des Gesetzes vorausgesetzt) bei einer Auerflamme von 
60 Kerzen Leuchtkraft 12 Kerzen, bei einer elektrischen Bogenlampe von 
2000 Kerzen gar 400 Kerzen betragen, um subjektiv immer den Eindruck 
einer gleich groBen Aufhellung zu machen. Angenommen, ein erfahrener 
Postbeamter vermoge durch Abwagen mit der bloBen Hand eben noch 
bei einem Briefe von 21 g mit Sicherheit zu erkennen, daB er die Ge- 
wichtsstufe von 20 g iiberschreite, so bedarf er an der Gewichtsgrenze 
von 250 g eines Mehrgewichts von 121/, g, bei einem 5-Kilo-Paket eines 
solchen von 250 g. Man kann das Gesetz auch noch etwas anders aus- 
sprechen. Denkt man sich eine beliebige Ausgangsempfindung sukzessive 
so verstarkt, daB die einzelnen Glieder der gewonnenen Reihe den Ein
druck einer gleichmaBigen Stufenfolge machen, oder, wie man auch sagt, 
durchweg gleich stark gegeneinander abstechen, so bilden die dazu er- 
forderlichen objektiven Reize annahernd eine geometrische Progression. 
Jene gleichmaBig abgestufte Empfindungsreihe kann man ais eine arith- 
metische Progression betrachten und man kann also sagen: d e m  F o r t -  
s c h r e i t e n  d e r  E m p f i n d u n g e n  i n  e i n e r  a r i t h m e t i -
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s c h e n  R e i h e  e n t s p r i c h t  a n n a h e r n d  e i n  F o r t s c h r e i -  
t e n  d e r  z u g e h o r i g e n  R e i z i n t e n s i t a t e n i n  g e o m e -  
t r i s c h e r  P r o g r e s s i o n ,  was dann wieder identisch ist mit der 
verbreitetsten Formulierung: die Empfindungen wachsen annahernd pro- 
portional den Logarithmen der zugehorigen Reizintensitaten. Bei immer 
weitergehender Steigerung der auBeren Reize wird die Seele also zwar 
immer noch von dieser Zunahme unterrichtet, wie es offenbar zweck- 
maBig ist, aber doch in immer starkerem Zuriickbleiben hinter den objek- 
tiven Zuwiichsen, ganz so wie die Logarithmen hinter ihren Zahlen zuriick- 
bleiben, und zum guten Teil daher vermag sie es, fiir jedes Empfindungs- 
gebiet mit nur einem Apparat — oder doch hochstens, wie beim Auge, 
mit einem Doppelapparat (s. S. 65) — auszukommen.

DaB immer nur von einer annahernden Giiltigkeit des Weberschen Gesetzes 
gesprochen werden konnte, beruht auf dem Verhalten der Empfindung an den 
beiden Enden der Skala der Reizintensitaten. Fiir sehr starkę sowohl wie sehr 
schwache Reize sind namlich immer groBere Steigerungen (nach unten Verminde- 
rungen) der Reize erforderlioh, um einen bestimmten gleichen Grad der Empfin- 
dungsanderung zu bewirken, und schlieBlich wird beiderseitig eine Grenze erreicht, 
uber die hinaus eine Anderung der Empfindung iiberhaupt nioht mehr zu erzielen 
ist. Wenn die Sonne doppelt so heli ware, wie sie jetzt ist, wiirde sie dem un- 
bewaffneten Auge nioht merklich anders aussehen, und ob die Wand eines Dunkel- 
zimmers aus einigen Metern Entfernung von einer oder von einem halben Dutzend 
glimmender Zigaretten belichtet wird, vermogen wir nioht zu unterscheiden. Die 
iogarithmisohe Beziehung gilt also mit merklioher Genauigkeit nur fiir ein groBeres 
Gebiet mittelstarker Reize, eben derjenigen, mit denen wir im taglichen Leben 
ganz iiberwiegend zu tun haben. Fiir dereń Verschiedenheiten besitzen wir zugleioh 
auch die feinste Empfindlichkeit, Besonders groB ist diese auf dem Gebiete des 
Sehens: mittelstarke Helligkeiten vermogen wir unter giinstigen Bedingungen noch 
voneinander zu unterscheiden, wenn die eine nur um 1ln0—V1B0 ihres Wertes 
groBer ist ais die andere.

Das Webersohe Gesetz ist iibrigens nooh in einer anderen Hinsioht fiir die 
Orientierung der Seele uber die AuBenwelt von Bedeutung: es maoht uns, in einigen 
Beziehungen wenigstens, unabhangig von den haufigsten Veranderungen der Um- 
stande, duroh die das Wiedererkennen der Dinge sonst ersohwert werden wiirde. 
Die gesehenen Dinge unterliegen fortwahrend starken Schwankungen ihrer objektiyen 
Helligkeit; die gleichen Gehorseindriicke dringen bald laut aus geringer, bald leise 
aus groBer Entfernung an unser Ohr. Natiirlich ist es von Bedeutung, daB uns 
diese Verschiedenheiten nioht entgehen: auf einen nahen Ruf werde ich mich viel- 
fach anders zu yerhalten haben ais auf einen fernen Ruf. Nioht minder aber ist 
von Bedeutung, daB uns dariiber anderes nioht yerloren gehe, worauf unser Ver- 
halten zu den Dingen gleichfalls beruht: nioht sowohl auf ihr absolutes Heli- oder 
Dunkel, Laut- oder Leisesein, ais yielmehr auf die Deutlichkeit, mit der sie sich 
im ganzen und in ihren Teilen yoneinander abheben, auf die GroBe der an ihnen 
empfundenen Verschiedenheiten kommt es uns zumeist an. Eine bestimmte Person 
bedeutet fiir mich doch dasselbe in der Dammerung wie am hellen Tage; eine Rede 
hat in 30 Sohritt Entfernung den gleichen Sinn wie in 5 Schritt. Die Auffassung 
dieses Identischen aber wird erleiohtert durch das Webersohe Gesetz. Denn sowohl 
bei den Schwankungen der Helligkeiten duroh den weohselnden Stand der Sonne 
oder weohselnde Bewolkung wie bei den Anderungen der Sohallstarken duroh die 
Entfernung bleiben die Quotienten der objektiyen Reize allemal ungeandert. Eben- 
damit aber bleiben auch die Yersohiedenheitsstufen der Dinge und ihrer Teile, ihre



64 Elementargebilde des Seelenlebens

Helligkeits- und dynamisohen Schattierungen annahernd ungeandert, und wir er- 
kennen sie so ais dieselben Dinge. Da8 bei musikalischen Auffiihrungen zahlreiche 
Platze mittlerer Entfernung annahernd gleiohwertig sind und zu gleichen Preisen 
verkauft werden konnen, aber auch, daB die sehr nahen und sehr entfernten Platze 
ungiinstiger sind und weniger geschatzt werden, liegt an dem Weberschen Gesetz 
mit seinen oberen und unteren Abweichungen.

Die dritte bemerkenswerte Beziehung der Empfindungen zu der 
AuBenwelt besteht darin, d aB  in  i h n e n  d i e  O r i e n t i e r u n g  
i i b e r  d a s  G e s c h e h e n d e  u n d  W e c h s e l n d e  e n t s c h i e d e n  
b e v o r z u g t  i s t  v o r  d e r  i i b e r  d a s  Z u s t a n d l i c h e  u n d  
B e h a r r e n d e. So z. B. hinsichtlich raumlicher Ruhe und Bewegung. 
Ftihrt man einen zugespitzten Gegenstand mit leichtem Druck tiber die 
Haut, so erkennt man Umfang und Richtung der Bewegung bei viel 
kleineren Raumstrecken ais etwa die Entfernung zweier ruhend auf- 
gesetzten Spitzen oder die Lange und Orientierung einer ruhend ange- 
driickten Kante. Ein genaueres Erkennen der GroBen und Entfernungen 
ruhender Dinge mit den Seitenteilen der Netzhaut ist bekanntlich sehr 
schwer und unsicher. Aber Bewegungen, wie Tticherschwenken, das Auf- 
springen eines Tieres, erkennt man seitlich sehr gut, und man beherrscht 
so das Auftreten raumlicher Veranderungen in der ganzen Ausdehnung 
des Gesichtsfeldes, wahrend zum genaueren Wahrnehmen der ruhenden 
Formen nur eine kleine Stelle der Netzhaut des Auges geeignet ist. Ebenso 
fur qualitative Veranderungen. Das Auge ubertrifft, wie vorhin erwahnt, 
in der raschen Wahrnehmung von Helligkeiten und Farben bei weitem 
die empfindlichsten photographischen Platten; es vermag noch Moment- 
aufnahmen von den lichtschwachsten Gegenstanden zu machen. Aber 
dafiir ist es nun fur langdauernde Zeitaufnahmen nicht geeignet. Wollte 
man es stundenlang mit fester Fixation dieselben Gegenstande betrachten 
lassen, wie man es mit photographischen Platten macht, um Sterne 12. 
oder 14. GroBe festzuhalten, so wtirde es gar nichts mehr sehen oder viel- 
mehr nichts mehr unterscheiden. Schon nach verhaltnismaBig kurzer Zeit 
sieht es das mit fester Fixation betrachtete Helle dunkler, das Dunkle 
heller, das Farbige grauer. Es paBt sich den einwirkenden Reizen bei 
langerer Dauer an, a d a p t i e r t  sich ihnen, wie der technische Ausdruck 
lautet, so daB sie ihm einen zunehmend geringeren, statt des auffallenden 
extremen einen mittleren und neutralen Eindruck machen. Und zwar 
jeder Reiz immer nur an der Stelle, an der er dauernd auf die Netzhaut 
einwirkt, so daB man bei Bewegungen des Blicks die vorgegangene Ver- 
anderung der Empfindlichkeit in eigentiimlichen Nachbildern der vor- 
herigen Eindriicke direkt konstatieren kann. Der gleichen Erscheinung 
der Adaptation begegnen wir fast auf allen anderen Empfindungsgebieten. 
Dauernde Beriihrungen, dauernde Gliedlagen, dauernde und nur nicht 
gar zu extreme Temperaturen, dauernde Geriiche horen wir schlechthin 
auf zu empfinden. Das von dem gerade Bestehenden Abweichende da- 
gegen, das Neue gelangt sogleich und eben wegen der vorangegangenen
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Anpassung an ein anderes meist in besonderer Starkę zum BewuBtsein. 
Offenbar eine fiir die Kampfzwecke des Organismus und der Seele sehr 
nutzliche Einrichtung. Das Gefahrliche im Kampf sind die Oberraschungen.

VerhaltnismaBig unvollkommen unterrichtet sind wir iiber die Art und 
Weise, wie die besonderen Eigentiimlichkeiten und GesetzmaBigkeiten der 
verschiedenen Arten des Empfindens durch entsprechende Eigentiimlich- 
keiten der sie vermittelnden Organe bedingt werden, iiber das, was man 
ais Theorie des Sehens, Horens usw. zu bezeichnen pflegt. Vor etwa einem 
Menschenalter schien vieles bereits befriedigend geklart, was sich seitdem 
wieder verdunkelt hat. Die emsige Vermehrung unserer Kenntnisse des 
tatsachlichen Verhaltens der Dinge hat erkennen lassen, dafi ihre inneren 
Verwicklungen viel groBer sind, ais man sich zunachst vorgestellt hatte. 
Nur e i n e  Einsicht, das Auge betreffend, ist zurzeit so gesichert, daB 
sie kaum noch von jemand bezweifelt wird; sie erklart allerdings erst 
einen Teil seiner Funktionen. Unser Auge ist ein Doppelorgan; es um- 
schlieBt zwei sich erganzende, aber doch verschiedenen Zwecken dienende 
Apparate, den einen fiir das Sehen in der Dammerung und im Dunkeln, 
den andern fiir das Sehen im Hellen. Jeder Zweck wird verwirklicht durch 
bestimmte Formelemente, die in den auBeren Schichten der Netzhaut 
des Auges mosaikartig ineinander gearbeitet sind. Dem Dammerungs- 
sehen dienen die sog. Stabchen mit einem in ihnen enthaltenen lichtemp- 
findlichen Stoff, dem Sehpurpur. Sie finden sich iiberwiegend in den 
peripheren Teilen der Netzhaut; nach ihrer Mitte zu werden sie seltener, 
im Zentrum fehlen sie ganzlich. Ihre einzige Funktion besteht in der Ver- 
mittlung der Empfindung eines schwachen WeiB oder vielmehr Blaulich- 
weiB, wie bei einer Mondscheinlandschaft, natiirlich noch in verschiedenen 
Starkegraden. Die Funktion des Hellsehens haben die sog. Zapfen, die 
gerade die Mitte der Netzhaut, die Stelle des deutlichsten Sehens, allein 
ausfiillen, in ihrer nachsten Umgebung noch ziemlich reichlich, weiterhin 
aber nur sparlich vertreten sind. Sie vermitteln die ganze Mannigfaltig- 
keit unseres Farbensehens. Auf diesen Verhaltnissen beruht es, daB uns 
,,bei Nacht alle Katzen grau“ erscheinen, d. h. daB wir keine Farben- 
unterschiede, sondern nur noch Helligkeitsunterschiede wahrnehmen; der 
Hellapparat vermag eben bei schwachem Licht nicht mehr zu arbeiten. 
Ferner, daB wir in der Dammerung die Formen schlechter erkennen, z. B. 
nicht mehr lesen konnen; die Gegend des scharfsten Sehens funktioniert 
nicht mehr hinreichend. Ja, zur Wahrnehmung sehr schwacher Eindriicke, 
z. B. der lichtschwachsten Sterne, muB man geradezu daran vorbei, statt 
direkt nach ihnen hin visieren, wie den Astronomen wohl bekannt ist. 
Was beim Menschen — ganz iiberwiegend wenigstens — vereinigt ist, 
ist bei Tieren bisweilen getrennt. Hiihner z. B. und Schlangen haben 
nur den Hellapparat, die Zapfen; bei den Nachttieren ist der Dunkel- 
apparat zwar nicht ausschlieBlich, aber doch vorwiegend entwickelt. Daher 
kommt es, daB die Hiihner mit der Sonne zu Bett gehen, wahrend die 
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Fledermause dann erst ihren Flug beginnen. In wenigen, sehr seltenen 
Fallen findet man indes auch Menschen, die vermutlich nur einen, namlich 
den Dunkelapparat besitzen: die sogenannten total Farbenblinden. Sie 
sehen alles grau in grau, haben dabei aber — eben wegen Fehlens des 
Hellapparates — eine grofie Lichtscheu und ferner — wegen der Funk- 
tionsuntiichtigkeit des Netzhautzentrums — nur die geringe Sehscharfe 
des indirekten Sehens.

Wenn auch nicht ais vollig sichergestellt, so doch ais sehr wahrschein- 
lich kann weiter eine in ihren wesentlichen Ziiger. von H e 1 m h o 11 z ausge- 
dachte Theorie des Horens bezeichnet werden. In der Schnecke des Ohres 
befindet sich eine 2x/2 cm lange, aber sehr schmale, spiralig aufgewickelte 
Membran (Basilarmembran), die von ihrem einen Ende zum anderen um 
ein Mehrfaches an Breite zunimmt. Sie birgt in ihrem Innem eine Schicht 
von vielen tausend feinen elastischen Querfaserchen und ist ferner in ihrer 
ganzen Lange von mehreren Reihen von Zellen bedeckt, an denen die 
Nervenfasern endigen. Diese Membran funktioniert nun nach Helmholtz 
wie der mit Saiten bespannte Resonanzboden eines Klaviers, der bekannt- 
lich einen gegen ihn gesungenen Ton oder Vokal getreu wiedergibt. Je 
nach der verschiedenen Breite der Membran haben ihre verschiedenen 
Fasergebiete eine verschiedene Abstimmung. Wird ihr nun eine irgendwie 
zusammengesetzte Bewegung zugefiihrt, so geraten alle die, aber auch 
nur die Gebiete in Mitschwingung, die eine ihrer eigenen Abstimmung 
entsprechende Periodizitat in der Gesamtbewegung finden, und diese be- 
wirken dann weiter durch ihre Vibrationen eine Erregung der ihnen auf- 
gelagerten Nervenendigungen. Was die Theorie vortrefflich erklart, ist 
der analysierende Charakter des Horens (S. 55); zu den ihr entgegen- 
stehenden Schwierigkeiten gehórt u. a. die sehr geringe Lange selbst der 
langsten Faserchen der Basilarmembran (1/2 mm), verglichen mit den 
groBen Abmessungen, die sonst zur Erzeugung tiefster Tóne und zum 
Mitschwingen auf sie erforderlich sind.
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§ 6. Die VorstelIungen.
Durch ihre Empfindungen wird die Seele unterrichtet iiber die AuBen- 

welt, aber es ware schlecht um sie bestellt, wenn sie darauf beschrankt
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ware. Das bloBe Jetzt und Hier der Dinge ware allein fur sie von Be- 
deutung; das Vergangene und Zukiinftige und das hinter dem nachsten 
Hiigel Verborgene wiirde fiir sie nicht existieren. Von der groBten Wich- 
tigkeit fur ihre Betatigung in der AuBenwelt ist es daher, daB sie noch 
durch eine zweite Art von Eindriicken von ihr Kenntnis besitzt, durch 
V o r s t e l l u n g e n  oder Gedanken. Sie vermag die Dinge noch irgend- 
wie zu sehen mit geschlossenen Augen und noch irgendwie zu horen mit 
verstopften Ohren. Ich denke an einen Lowen und erkenne deutlich, er 
sieht ganz anders aus ais ein Pferd, oder an meine letzte Gasthofswohnung 
und sehe deutlich, wie verschieden sie ist von meinem Arbeitszimmer. 
^ie Seele ist somit nicht schlechthin an die materielle Gegenwart der 
Dinge gebunden, mit denen sie zu tun hat; sie tragt die Moglichkeit einer 
gewissen Vergegenwartigung ihrer Eigenttimlichkeiten und ihres Ge- 
schehens jederzeit mit sich; sie hat sie in sich selbst.

Allerdings einer g e w i s s e n Vergegenwartigung. Inhaltlich enthalten 
die Vorstellungen nichts Neues, verglichen mit den Empfindungen. Es 
gibt ihrer soviele Arten wie von diesen, mit ebensovielen Besonderheiten, 
wie diese sie haben. Wo eine Empfindungsklasse fehlt, fehlt auch die 
entsprechende Vorstellungsklasse, und wo Vorstellungen von dem Emp- 
fundenen abweichen oder dariiber hinausgehen, in den Erzeugnissen der 
Phantasie z. B., da geschieht es doch nur durch Umordnung von Ele- 
menten, die ais Empfindungen in anderen Kombinationen erlebt wurden. 
Gleichwohl aber wird der in den Vorstellungen wiederkehrende Empfin- 
dungsinhalt nicht vóllig getreu, sondern mit eigenartigen Veranderungen 
ubgebildet. Die Vorstellungen haben eine nicht naher zu beschreibende, 
uber jedermann bekannte Blasse und Kórperlosigkeit, verglichen mit der 
Greifbarkeit und sozusagen Materialitat der Empfindungen. Die vorge- 
stellte Sonne leuchtet nicht und die vorgestellte Glut ihrer Tausende von 
Warmegraden warmt nicht; ein verglimmendes Streichholzchen leistet 
Weit mehr in beiden Beziehungen. Nur in der Jugend und im Traume, 
bei einzelnen lndividuen ferner (unter den bildenden Kiinstlern z. B.) und 
unter besonderen Umstanden, wie bei der phantasievollen Erganzung 
eines luckenhaft Wahrgenommenen, erheben sich die Vorstellungen zu 
solchen Graden sinnlicher Lebhaftigkeit, daB sie wohl mit schwachsten Em
pfindungen verglichen und verwechselt werden konnen; im allgemeinen aber 
besteht da eine groBe Kluft. Bei irgendwie reichhaltigen Empfindungen 
weiter sind die ihnen entsprechenden Vorstellungen liickenhafter und 
armer an unterscheidbaren Merkmalen. Nur wenige Einzelheiten des 
Empfindungskomplexes kehren in ihnen wieder, und zwar meist in einer 
bizarren und in der empfundenen Wirklichkeit nie vorkommenden Aus- 
wahl; das ubrige ist ausgefallen oder verwischt und unbestimmt geworden. 
Endlich drittens charakterisieren sie sich durch eine eigentumliche Fluch- 
tigkeit und Unbestandigkeit. Gegenuber der Aufdringlichkeit und Be- 
harrlichkeit der Empfindungen verharren sie kaum auf Momente in einer 
bestimmten sich gleichbleibenden Gestalt. Man will sie festhalten, aber

5*
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man merkt, wie sie entschwinden; auf einmal sind sie durch andere ersetzt, 
oder sie verflieBen und verwandeln sich in andere wie kaleidoskopische 
Figuren.

Alles das natiirlich nicht ohne Nachteile ftir die stellvertretende Be- 
deutung der Vorstellungen, aber zugleich auch von den groBten Vorteilen. 
Indem die Vorstellungen gleichzeitig Abbilder und doch zum Teil nur 
Zeichen und Abbreviaturen der empfindbaren Dinge sind, erleichtern 
sie der Seele aufs wirksamste dereń Beherrschung; bei allzugroBer Ahn- 
lichkeit wiirden sie in die Irre fiihren, wie die Halluzinationen. Gerade 
durch ihre Liickenhaftigkeit und Fliichtigkeit ferner ermoglichen sie der 
Seele die Bewaltigung einer groBeren Vielheit der ihr stellvertretend zum 
BewuBtsein gebrachten Dinge, sowohl in jedem einzelnen Augenblick wie 
innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes; sie verhelfen ihr zu einer 
schnelleren und vielseitigeren Orientierung iiber die AuBenwelt.

Durch ihre Unabhangigkeit von auBeren Ursachen und ihr haufiges 
Wiederkehren aus rein seelischen Veranlassungen erscheinen die Vor- 
stellungen ais ein dauernd der Seele angehoriger Besitz, dessen einzelne 
Stiicke zwar wegen ihrer ungeheuren Vielheit nicht jederzeit samtlich 
Verwendung finden konnen, aber doch jederzeit zur Verwendung bereit 
seien. Das legt die Frage nahe, wie denn dieses Vorhandensein der Vor- 
stellungen wahrend der Zeit ihres bewuBten Nichtvorhandenseins eigent- 
lich zu denken sei, namentlich wie es zu denken sei innerhalb des ma- 
teriellen Organs der Seele, des Gehirns. Seit dem Bekanntwerden von 
Ganglienzellen und Nervenfasern ais Elementen des Gehirns hat dariiber 
dem naiven Denken die Annahme stets nahe gelegen, daB jeder einzelnen 
Vorstellung eine kleine Gruppe zusammenliegender Zellen zugehore, in der 
sie ihren dauernden und nur fur sie bestimmten Wohnsitz habe, daB in 
einem gewissen kleinen Zellenhaufchen also z. B. die Vorstellung des Hundes, 
in einem anderen die des Baumes residiere usw. In ihnen werde sie bei 
ihrer ersten Entstehung durch auBere Reize sozusagen deponiert, sei 
wahrend ihres NichtbewuBtseins irgendwie latent in den ruhenden Zellen 
vorhanden und werde durch dereń Erregung wieder im BewuBtsein lebendig. 
Selbst einsichtige Leute haben ausgerechnet, ob unter dieser Voraus- 
setzung die Zahl der vorhandenen Rindenzellen wohl ausreiche fiir den 
Vorstellungsreichtum eines bedeutenden Seelenlebens, und sind zu dem 
beruhigenden Ergebnis gelangt, daB befriedigend vorgesorgt sei.

Gleichwohl ist eine so einfache Auffassung der Sache ganz unmoglich. 
Einmal aus psychologischen Griinden. Unsere Vorstellungen sind durch 
die Verhaltnisse der Ober- und Unterordnung sowie durch das Vorkommen 
der gleichen Eigenschaften an den yerschiedensten Dingen so vielfach in- 
einander verwoben, daB sich gar nicht angeben laBt, welches die einzelnen 
Vorstellungen denn sind, denen getrennte materielle Substrate zugehoren 
sollen. Angenommen, die Vorstellung des Hundes sitze hier, die des Lowen 
anderswo, wie steht es dann mit der Vorstellung des Raubtiers, an der 
doch beide Anteil haben, an der aber weiter auch die Yorstellungen der
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zahlreichen Hundearten und Hundeindividuen, die ich kenne, sowie der 
zahlreichen anderen Raubtiere Anteil haben? Oder mit der Vorstellung 
des Saugetieres, Wirbeltieres, des Tieres im allgemeinen usw.? Oder wie 
mit der Vorstellung des Bellens, das dem Hunde eigentiimlich ist, aber 
auch vom Menschen nachgeahmt werden kann, mit der Vorstellung WeiB, 
die sich an einzelnen Hunden findet, daneben aber auch den Wolken, 
dem Schnee, den Lilien anhaftet? Auf solche Fragen wird man mit der 
Anschauung von gesonderten, einzelne Vorstellungen beherbergenden 
Zellengruppen keine Antwort finden.

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich aus anatomischen Griinden. Ich 
betrachte in diesem Augenblick einen Hund, unmittelbar darauf eine 
Ziege. Die den Eindruck vermittelnden zahlreichen Elemente der Netz- 
haut des Auges sind beide Małe zum groBen Teil ganz dieselben; also 
werden auch die Erregungen groBenteils auf denselben Bahnen in die 
Zentralorgane weitergeleitet und mithin teilweise den gleichen Zellen zu- 
gefuhrt. Wenn ich die Worte Schlagbaum und Baumschlag ausspreche, 
so errege ich genau dieselben akustischen und kinasthetischen peripheren 
Elemente in genau derselben Weise, nur in etwas anderer Reihenfolge. 
Wie sollen es aber dann die wiederum auf den gleichen nervósen Bahnen 
fortgeleiteten nervosen Erregungen anfangen, in ganz verschiedene kleine 
Zellengruppen der Rinde zu gelangen und diese zu erregen, entsprechend 
^er groBen Verschiedenheit der bezeichneten beiden Vorstellungen?

Offenbar ist diese Sache betrachtlich verwickelter ais jene naive Auf- 
sPeicherungsvorstellung voraussetzt. Wie man sich ihre genauere Gestal- 
tung im einzelnen zu denken habe, ist zurzeit noch unsicher; jedenfalls 
aber ist dabei folgenden allgemeinen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:

1) . Das einer sogenannten Einzelvorstellung zugehorige materielle 
Substrat besteht nicht aus einer kleinen Gruppe irgendwo zusammen- 
gelegener nervoser Elemente, sondern unter Umstanden aus einer iiberaus 
groBen Anzahl solcher Elemente, die, entsprechend den sichtbaren, hor- 
baren, tastbaren usw. Eigentiimlichkeiten des vorgestellten Dinges, iiber 
verschiedene Gebiete der Hirnrinde verteilt und netzartig untereinander 
verbunden sind.

2) . Die auf solche Weise einer einzelnen Vorstellung zugeordneten 
Elemente gehóren doch nicht dieser ausschlieBlich an, sondern sie helfen 
gleichzeitig — wenigstens zum groBen Teil —, indem sie in anderen An- 
ordnungen oder anderen Reihenfolgen oder ais Glieder anderer Verbande 
funktionieren, die materielle Grundlage zahlreicher anderer Vorstellungen 
bilden.

3) . Das materielle Aquivalent einer nicht bewuBt vorhandenen, aber 
leicht ins BewuBtsein tretenden Vorstellung besteht nicht in dem Auf* 
gespeichertsein eines stofflichen Substrats in den zugehórigen nervosen 
Elementen, sondern in einer besonderen Geneigtheit, einer Disposition 
dieser Elemente, in einem friiher dagewesenen Zusammenhang leicht wieder 
in Erregung zu geraten.
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§ 7. Die Gefiihle.
Empfindungen und Vorstellungen sind seelische Gebilde, die zwar ais 

Urbilder und Abbilder einander nahe verwandt sind, auch in ihrem Vor- 
kommen durchweg einander begleiten und ineinander verflochten sind, 
dabei aber doch in einer gewissen Unabhangigkeit und Selbśtandigkeit 
nebeneinander stehen, d. h. sie konnen im allgemeinen in jeder beliebigen 
Weise miteinander verbunden oder voneinander isoliert auftreten; sie er- 
scheinen nicht ais aufeinander angewiesen. Anders eine dritte Klasse 
seelischer Elementargebilde, die man jenen beiden ais etwas Nebenge- 
ordnetes anzureihen pflegt, ihnen aber vielleicht besser ais etwas Anders- 
artiges gegeniiberstellt, d i e G e f i i h l e  v o n  L u s t  u n d  U n l u s t .  
Diese sind nichts Selbstandiges und fur sich Vorkommendes; sie treten 
immer nur auf ais Begleiterscheinungen irgendwelcher Empfindungen oder 
Vorstellungen, ais etwas an sie Gebundenes, ihnen Anhaftendes. Die Lust, 
die ich erlebe, hat immer einen Gegenstand oder einen Inhalt, woran oder 
woriiber ich mich freue: den Geschmack einer Frucht oder eine Nach- 
richt oder mein allgemeines Wohlergehen oder anderes; sie schwebt nicht 
isoliert in meinem BewuBtsein. Gleichwohl aber — und darin besteht eine 
gewisse Schwierigkeit fur die richtige Auffassung des Verhaltnisses — 
darf diese Gebundenheit auch nicht ais eine zu enge aufgefaBt werden. 
Farben z. B. und Tonhohen, raumliche Ausdehnung und zeitliche Dauer 
sind auch nichts Selbstandiges und Isoliertes; sie haften an anderen Dingen 
ais dereń Eigenschaften. Nach der Analogie d i e s e r Zugehorigkeit aber 
darf das Verhaltnis der Gefiihle zu den Empfindungen und Vorstellungen 
nicht gedacht werden. Die Eigenschaften eines Dinges oder Vorgangs 
sind, wenn auch nicht bis in die letzten Einzelheiten, so doch i m w e s e n t -  
1 i c h e n gegeben durch bestimmte, sie sozusagen absolut hervorbringende 
auBere Ursachen; wenn diese in gleicher Weise wiederkehren, so wird 
auch das Ding im ganzen mit denselben Eigenschaften wieder erlebt, den- 
selben Farben, derselben Dauer usw. Das mit bestimmten Empfindungen 
oder Vorstellungen verbunden auftretende Gefiihl aber ist keineswegs mit 
dereń Inhalt schon ausreichend bestimmt; es kann nicht nur seinem Grade, 
sondern selbst seiner Art nach in verschiedenen Fallen sehr verschieden 
sein. Der Geschmack des Honigs oder der Klang einer Melodie ais bloBes 
sinnliches Erlebnis ist zu verschiedenen Zeiten nahezu identisch. Aber 
diese gleichen sinnlichen Eindriicke konnen je nach Umstanden intensiv 
lustvoll oder indifferent oder gar direkt unlustvoll sein.

Die Gebundenheit der Gefiihle an Empfindungen und Vorstellungen 
ist also eine eigentiimlich freie; es kommt auBer auf dereń Inhalt noch 
auf manches andere an. So z. B. auf die jeweilig in der Seele vorhandene 
Gesamtheit von Empfindungen und Vorstellungen und die dadurch ent- 
stehenden Zusammenhange und Beziehungen, Einheiten und Gegensatze. 
Dieselben Farben oder Linien konnen zu schónen und zu haBlichen Mustern 
yerwebt sein, dieselben Schilderungen und Gedanken zu einem anziehenden
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oder abstoBenden Buch. Ferner auf die bereits bestehenden, durch irgend- 
welche anderen Eindriicke geweckten Gefiihle. Ein triiber Wintertag 
driickt auf die Stimmung in jeder Hinsicht; man fiihlt an den Dingen 
nun iiberall das Graue heraus, wie an einem heiteren Friihlingstage das 
Rosige. Der Kummervolle, der VerdrieBliche, sie erleben ganz dieselben 
Begegnisse mit ganz anderen Gefiihlen ais der Heitere oder der Hoffnungs- 
volle. Endlich aber kommt es sehr wesentlich an auf die Haufigkeit der 
Wiederkehr der gefiihlsweckenden Erlebnisse. Es besteht namlich fiir das 
Gefiihlsleben eine auBerordentlich wichtige an die oben (S. 64) erwahnte 
Adaptation anklingende Erscheinung: bei haufiger Wiederholung derselben 
Inhalte wird das mit ihnen verbundene Gefiihl immer schwacher und 
schwacher. Wir gewóhnen uns an das ofter Erlebte, wie man sagt, d. h. 
wir stumpfen ab gegen seine Annehmlichkeit sowohl wie seine Unannehm- 
lichkeit, unter Umstanden bis zu volliger Gleichgiiltigkeit. Die schonste 
Melodie kann es nicht vertragen, in allen Konzerten und auf allen StraSen 
gespielt zu werden; die wohlschmeckendsten Speisen verlieren ihren Reiz, 
wenn man sie alle Tage vorgesetzt bekommt. Aber andrerseits bleibt 
auch die bitterste Arznei nicht andauernd widerlich, und die anfanglich 
abstoBendsten Eindriicke verlieren fiir den, der sich ihnen berufsmaBig 
taglich aussetzen muB, bald ihre Kraft. Wie also in der bloBen Emp- 
findung das Wechselnde und Neue schon bevorzugt ist vor dem Beharren- 
den und unverandert Andauernden, so in dem Gefiihl auch vor dem gleich- 
formig Wiederkehrenden und Gewohnten.

Die Lust- und Unlustgefiihle erscheinen somit nicht ais Begleit- 
erscheinungen der Empfindungen und Vorstellungen, die durch dereń 
Inhalt schon fest bestimmt sind, sondern gleichsam ais einander entgegen- 
gesetzte Pradikate, die sich ihnen mit Riicksicht zum Teil allerdings auf 
ihren Inhalt, zugleich aber noch mit Riicksicht auf andere Momente an- 
heften. Oder vielmehr mit Riicksicht auf e i n anderes Moment. Denn 
im Grunde ist das die besondere Beschaffenheit der Gefiihle noch Mit- 
bestimmende uberall ein und derselbe Faktor. Er besteht — und darin 
liegt die groBe allgemeine Bedeutung der Gefiihle — in der Beziehung der 
°bjektiven Gefiihlsursachen zu dem jeweiligen W o h l  u n d  W e h e  d e s  
O r g a n i s m u s  oder der sein Innenleben ausmachenden S ee  1 e. Durch 
die Gefiihle erhalten die iiber die AuBenwelt orientierenden Eindriicke 
d i e  B e w e r t u n g ,  d e r e ń  e s  f i i r  d i e  S e e l e  b e d a r f ,  u m 
d i e  ° b j e k t i v e n  D i n g e  f i i r  d e n  K a m p f  u m  i h r e  S e l b s t -  
e r  ^ a *i-u n g r i c h t i g  z u  v e r w e n d e n .  Und zwar zeigen die Ge- 
fiihle der Lust durchweg an — nicht fiir das BewuBtsein, aber ais objektiv 
bestehendes Verhaltnis —, daB die sie hervorrufenden Eindriicke oder 
dereń Ursachen unter den gegenwartigen Umstanden dem Organismus 
oder seinen zunachst in Anspruch genommenen Organen angemessen und 
forderlich sind, und die Gefiihle der Unlust umgekehrt, daB die jeweiligen 
Einwirkungen unangemessen und schadigend sind. Lust ist das Symptom 
einer den Kraften des Organismus entsprechenden und dadurch fiir das
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Ganze zutraglichen und erhaltenden Betatigung, Unlust das Symptom 
einer unzutraglichen und zerstorenden Betatigung. So wenigstens in der 
ganz erdriickenden Mehrzahl der Falle und mannigfache Ausnahmen, die 
durch die Verwicklung der Verhaltnisse hervorgebracht werden, abge- 
rechnet. Auch so ferner, daB das Geftihl nur ein Symptom und Zeuge 
der gegenwartig gerade bestehenden Niitzlichkeits- oder Schadlichkeits- 
beziehung ist, aber nichts vorweg dariiber anzeigt, was sich etwa weiter- 
hin fur Folgen aus ihr entwickeln mogen. Heilsame Arzneien sind bekannt- 
lich oft bitter. Aber die Heilsamkeit besteht eben nicht fur die Zunge, 
dereń Erregung den unangenehmen Geschmack liefert, sondern entfaltet 
sich erst nach Aufnahme der Stoffe in den Kreislauf und vermoge anderer 
Eigenschaften ais der den Geschmack bewirkenden.

Durch das Hinzutreten der Gefiihle werden, eben wegen mancher 
ihrer Eigentiimlichkeiten, groBe Verwicklungen der seelischen Bildungen 
hervorgebracht und eben dadurch dann wieder groBe Erschwerungen fiir 
ihre Auffassung und das Verstandnis ihres Wesens. Die sich an Vor- 
stellungen heftenden Gefiihle erhalten ihren Charakter urspriinglich durch- 
aus von den betreffenden Empfindungen: gedachte Priigel sind unan- 
genehm, weil die wirklich empfangenen es waren. Aber durch die Ver- 
kniipfung der Vorstellungen konnen darin oft vollstandige Verkehrungen 
eintreten: die Erinnerung an ein unangenehmes Erlebnis wird bei aller 
Peinlichkeit zugleich zu einer Quelle von Lust durch den hinzutretenden 
Gedanken, daB die Sache auf einer Torheit beruhte, dereń man jetzt sicher 
nicht mehr fahig ist. Auch die Gefiihlswirkung von Empfindungen kann 
so durch hineingetragene Vorstellungen vollig geandert werden: ein sattes 
Grim ais Farbę einer Wiese oder eines Ornamentes erfreut, ais Farbę der 
menschlichen Backe ware es abscheulich. Weiter aber heften sich Gefiihle, 
wie erwahnt, nicht nur an die Inhalte von Empfindungen und Vorstel- 
lungen ( Inhalłsgefiihle), sondern zugleich auch an dereń Verhaltnisse und 
Beziehungen (Formalgefiihle), an ihr raumliches Nebeneinander, wie in 
einem Bilde oder einem Park, ihre zeitliche Aufeinanderfolge, wie in einer 
Symphonie oder einem Drama, an ihre begrifflichen Verhaltnisse, wie in 
einem Witz oder einem Ratsel u. a. In jede Mehrheit von Empfindungen 
und durch sie geweckten Vorstellungen spielt also eine ungeheure Menge 
Von Gefiihlstonungen hinein. In gewisser Weise haften diese alle an den 
bestimmten Inhalten und Beziehungen, dereń Bewertung sie darstellen; 
sie bleiben also so weit auBereinander und nebeneinander, ais ihre Trager 
voneinander unterscheidbar bleiben. Zugleich aber sind sie doch samtlich 
Glieder einer nach zwei entgegengesetzten Richtungen ausgedehnten 
Mannigfaltigkeit, samtlich verschiedene Grade von Lust und Unlust. Und 
eben dadurch vereinigen und vereinheitlichen sie sich doch auch wieder 
bis zu einem gewissen Grade: flieBen zusammen und unterstiitzen sich, 
soweit sie derselben Art, und heben sich auf oder kompensieren sich teil- 
weise, soweit sie entgegengesetzter Art sind. Daher das eigenttimlich 
UnfaBbare, zugleich Einheitliche und doch unerschopflich Inhaltreiche
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solcher Bildungen wie Liebe, Stolz, Ehrgefiihl, Riihrung, der Freude an 
einem Drama, den Schicksalen eines Menschen usw. Daher auch die Ver- 
schiedenheiten in der Auffassung so vieler seelischer Bildungen, der Wider- 
streit zwischen der Behauptung der einen, die in solchen Erlebnissen wie 
Aufregung, Niedergeschlagenheit, Erwartung lauter qualitativ verschiedene 
Aufierungen des G e f ii h 1 s lebens sehen, und der anderen, die die q u a l i 
t a  t i v e n Verschiedenheiten hier allein den Empfindungen und Vorstell- 
Ungen zuschreiben, fur die darin enthaltenen Gefiihle aber durchweg nur 
die erwahnten beiden Arten der Lust und Unlust anerkennen. Man darf 
diesen Unterschieden der Auffassung keine zu groBe Wichtigkeit beilegen.

§ 8. Trieb und Wille.
Ais letzte Klasse seelischer Elemente pflegt man Triebe und Willens- 

akte aufzuzahlen. Und freilich sind auch sie etwas Elementares, aber 
doch in anderem Sinne ais die bisher erwahnten intellektuellen Elemente 
Und die ihnen anhaftenden Gefiihle. Worin besteht ein Trieb, z. B. der 
Nahrungstrieb eines ganz jungen Kindes? Nun, zunachst in stark unlust- 
betonten Empfindungen, wie Hunger oder Durst, und in mannigfachen 
Bewegungen, wie Schreien, Sichherumwerfen, die reflektorisch sich daran 
anschlieBen und schlieBlich zur Beseitigung der Unlust fiihren. Die Be
wegungen selbst sind nichts Psychisches. Indem sie geschehen, werden 
sie bewuBt; das geschieht wieder in Empfindungen: von Spannungen der 
Muskeln, Verschiebungen der Glieder, in kinasthetischen Empfindungen 
also. Zwei Gruppen von Empfindungen mithin lassen sich hier und so 
dei jedem Trieb unterscheiden: die eine beliebiger Art und stark gefiihls- 
betont; die andere herriihrend von reflektorisch hervorgerufenen Be
wegungen, die objektiv das Resultat haben, unlustvolle Empfindungen 
zu beseitigen oder lustvolle dauernd zu erhalten. Indem nun aber solche 
Triebe und ihre AuBerungen wiederholt erlebt werden, hinterbleiben mit
immer groBerer Deutlichkeit Vorstellungen von dem befriedigenden End- 
ergebnis des ganzen Prozesses. SchlieBlich werden diese schon bewuBt, 
wenn der ganze dazu fiihrende Vorgang iiberhaupt erst einsetzt. Mit dem 
Auftreten der qualenden Hungerempfindung z. B. stellt das Kind auch 
schon die Flasche vor, die ihm Sattigung bringt, die Mutter, die mit ihr 
herbeieilt, die Bewegungen des Ergreifens, Saugens usw. Damit ist aus 
dem Triebe ein einfacher Willensakt geworden. D e r  Wi l l e  i s t  d e r  
v o r a u s s c h a u e n d  g e w o r d e n e  T r i e b .  Er enthalt zunachst die 
beiden Gruppen von Empfindungen nebst dem der einen anhaftenden 
Gefiihl, die den Trieb charakterisieren, auBerdem aber noch ein Drittes, 
beide Verbindendes: d i e  g e i s t i g e  V o r w e g n a h m e  e i n e s  
E n d g l i e d e s  d e r  e m p f u n d e n e n  T a t i g k e i t e n ,  d a s  
z u g l e i c h  a i s  1 u s t v o 11 e B e e n d i g u n g  d e r  g e g e n w a r -  
t i g e n  U n l u s t  o d e r  a i s  l u s t v o l l e  A u f r e c h t e r h a 1- 
t u n g d e r  g e g e n w a r t i g e n  L u s t  v o r g e s t e l l t  w i r d .

Von neuen Elementen auBer den bereits besprochenen kann, wie man
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sieht, dabei nicht die Rede sein; etwas anderes ais Empfindungen, Lust- 
oder Unlustgefiihle, Vorstellungen ist nicht vorhanden. Und nur insofern 
kann man einfache Willensakte doch auch ais elementare Erscheinungen 
des Seelenlebens bezeichnen, ais die in ihnen verwirklichte Vereinigung 
jener drei Arten von Gebilden eben die Grundform darstellt, in der diese 
real urspriinglich allein vorkommen. Empfindungen und Vorstellungen 
sind nicht etwa zuerst isoliert da, um dann zu verwickelteren Bildungen 
u. a. zu Willensakten, zusammenzutreten. Sondern von Anfang an be- 
tatigt sich die Seele sogleich in einem reichen Triebleben und einfachen 
Wollungen, und in diesen vermogen wir dann durch abstrahierende Be- 
trachtung jene anderen Elemente ais enthalten zu unterscheiden, wie sie 
sich unter Umstanden in der entwickelten Seele auch ais selbstandige 
Bildungen herausdifferenzieren. Anders ausgedriickt: Empfindungen und 
Vorstellungen sind b e g r i f f l i c h e ,  Triebe und einfache Willensakte 
g e n e t i s c h e  Elemente des Seelenlebens.

Einen Willen ais einfache und ais solche stets mit sich identische 
seelische Betatigung, die sich nur je nach Umstanden auf verschiedenes 
auBer ihr Befindliches richtet, gibt es mithin nicht. Das reale Vorkommnis 
besteht aus einzelnen, einen mehrheitlichen Inhalt umschlieBenden Willens
akten, die nur wegen der allgemeinen Gleichartigkeit dieser Inhalte AnlaB 
zu der Bildung eines abstrakten Begriffs, eben dem des Willens, geben. 
Natiirlich aber kann man sich dieses Begriffs, wenn man tiber seine Be- 
deutung klar ist, ebenso zwanglos bedienen, wie man etwa von dem Wahr- 
nehmen, dem Verstehen spricht, ohne damit AuBerungen einer einfachen 
seelischen Fahigkeit zu meinen. Ebenso natiirlich kann man typische inhalt- 
liche Verschiedenheiten jener Willensakte bei verschiedenen Individuen oder 
allgemeine Unterschiede ihrer Beziehung zu nachfolgenden Bewegungen 
mit Benutzung jenes Begriffs bezeichnen und also auf dem hier vertretenen 
Standpunkt ganz ebenso wie auf dem der popularen Psychologie von 
einem aufs Ideale oder aufs Praktische gerichteten, von einem entschie- 
denen oder schwankenden Willen u. dergl. reden.

B. D ie Grundgesetze  des s e e l i s c h e n  Geschehens .

Die der Seele zugefiihrten und sie iiber die AuBenwelt unterrichtenden 
Eindriicke entsprechen natiirlich auch in ihren verwickelten Gestaltungen 
zum guten Teil den objektiv vorhandenen Verbindungen der Dinge, da 
sie ja sonst ihren Zweck verfehlen wiirden. Aber doch nimmt die Seele 
sie nicht einfach auf, wie sie auf sie eindringen, sondern sie entfaltet ihnen 
gegeniiber mannigfache selbstandige Verhaltungsweisen, in denen sich 
eben die Eigenart ihres Wesens und besonders auch ihrer Zwecke be- 
kundet. Im wesentlichen sind ihrer vier zu unterscheiden, die paarweise 
in einem gewissen Gegensatz zueinander stehen. Sie werden kurz bezeichnet
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durch die Namen A u f m e r k s a m k e i t  und G e d a c h t n i s ,  O b u n g  
und E r m i i d u n g .

§ 9. Die Aufmerksamkeit.

Ein Schiff, das mehreren verschiedenen Einwirkungen, wie der Kraft 
seiner Schraube, des Windes, einer Stromung, gleichzeitig ausgesetzt ist, 
folgt ihnen allen zugleich, und der Ort, den es nach einer gewissen Zeit 
einnimmt, ist derselbe, wie wenn jene einzelnen Krafte isoliert die gleiche 
Zeit nacheinander eingewirkt hatten. Sein Verhalten, wie iiberhaupt das 
der aufieren Dinge, einem gleichzeitigen Angriff verschiedener Krafte 
gegeniiber wird beherrscht von dem Gesetz der Resultantenbildung. Vóllig 
anders das Verhalten der Seele. Wenn sie gleichzeitig vieles zu sehen be- 
kommt, wie eine Volksszene auf einer Biihne, dazu vieles zu horen, wie 
einen Chor mit Orchesterbegleitung, und wenn auBer den hierin schon 
enthaltenen Anlassen zum Auftreten von mancherlei Gedanken noch 
andere auf sie einwirken, wie ein leises Gefliister in der Nachbarschaft, 
so ist das Ergebnis ganz und gar nicht dasselbe, wie wenn alle diese Ein
wirkungen zeitlich getrennt voneinander sie trafen. Wird ihr genugend 
Zeit gelassen, so vermag sie sehend, horend, vorstellend allen an sie heran- 
tretenden Einzelforderungen gerecht zu werden. Soli alles auf einmal 
geschehen, so ist sie dazu nicht mehr imstande; ihre Leistungsfahigkeit 
>st begrenzt. Sie antwortet nicht mit allen den Empfindungen und Vor- 
stellungen, dereń objektive Ursachen vorhanden sind, sondern nur mit 
einem Teil. Einzelne besonders begunstigte Einwirkungen setzen sich fur 
sie durch und rufen den ihnen moglichen Erfolg auch tatsachlich ftir das 
BewuBtsein hervor. Aber es geschieht stets auf Kosten zahlreicher anderer. 
Und je energischer die Wirkung einzelner Ursachen sich Bahn bricht, 
d- h. je deutlicher und starker einzelnes Gesehene oder Gehorte oder 
Gedachte in der Seele hervortritt und fiir sie Geltung gewinnt, desto 
schwdcher und unmerklicher werden die Wirkungen der ubrigen. Sie 
sind nicht vóllig verloren fiir die Seele, aber sie machen sich nicht ge- 
sondert bemerklich, sondern flieBen zu einem mehr oder weniger einheit- 
lichen Totaleindruck zusammen; sie bilden einen diffusen Hintergrund 
der klar bewuBten Erlebnisse.

Man bezeichnet diese Auswahlerscheinung ais Enge des BewuBtseins 
oder — mit viel verbreiteterem Ausdruck — ais A u f m e r k s a m k e i t  
der Seele auf eben die Inhalte, die sich vor anderen in ihr zur Geltung 
bringen, und Z e r s t r e u t h e i t  in bezug auf die ubrigen, die das nicht 
vermogen. In der ganzen Breite des auBerseelischen, d. h. des auBer- 
organischen Geschehens ist keine ahnliche Erscheinung zu finden; fiir das 
Seelenleben ist sie charakteristisch in jedem Moment und in jeder seiner 
AuBerungen. Ich werfe einen Blick auf die Dinge um mich her und 
bemerke vieles von ihnen; aber sehr viel mehr noch bildet sich jedesmal 
auf meiner Netzhaut ab, was mir nicht zum BewuBtsein kommt. Beim 
Lesen eines Buches kann ich nicht alles auf einmal erreichen, was ich wohl
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erreichen mochte; achte ich auf den Sinn des Geschriebenen, so entgeht 
mir leicht die Schonheit seiner Form, fahnde ich auf Druckfehler oder 
sonstige Verderbtheiten des Textes, so verstehe ich nichts von seinem 
groBen Zusammenhang; fur jeden besonderen Zweck, dem die Kenntnis- 
nahme des Buches dienen soli, ist in der Regel auch eine besondere Lesung 
erforderlich. Geistige Arbeit vertragt sich nicht mit dem Anhoren von 
Klavierspielen und Kindergeschrei oder mit Turniibungen und schnellem 
Gehen. Wer schwierige Musik ordentlich erfassen will, schlieBt die Augen. 
In Augenblicken wichtiger Entscheidungen oder einer groBen Gefahr 
verliert man leicht den Kopf, d. h. iiber der Inanspruchnahme durch die 
Vorstellungen von der GroBe und Wichtigkeit eines Vorganges ist man 
unfahig zu den einfachsten Erinnerungen und Oberlegungen.

Fiir die populare Vorstellung besteht das Aufmerken in reinen Willkiir- 
akten der Seele. Diese gilt ihr ais ein besonderes selbstandiges Wesen 
neben und auBer ihren Vorstellungen. Sie steht ihnen mit bestimmten 
Interessen und Zwecken gegeniiber, und je nachdem „wendet sie ihre Auf- 
merksamkeit“ den einen zu und von den anderen ab. Es bedarf keiner 
Worte, daB eine so mythologische Auffassung unmoglich ist. Wie der 
Organismus und das Nervensystem nicht besondere, abtrennbare Wesen 
sind neben und auBer den organischen und nervosen Prozessen an ihnen 
und in ihnen, sondern lediglich dereń Gesamtheit, so ist auch die ihnen 
wesensverwandte Seele nichts ais der Inbegriff alles dessen, was in ihr 
vorgeht und enthalten ist. Und die Bevorzugungen und Vernachlassigungen, 
in denen das Aufmerken und Zerstreutsein besteht, beruhen nicht auf der 
Ausiibung einer besonderen Tatigkeit der Seele gegen ihre Eindriicke, 
sondern sind streng gesetzmaBige Folgen bestimmter Eigentiimlichkeiten 
oder bestimmter Beziehungen der Eindriicke selbst. Von diesen sind 
namentlich zwei von Bedeutung.

Erstens der G e f i i h l s w e r t  der Eindriicke. Stark lustbetonte oder 
unlustbetontę Empfindungen und Vorstellungen setzen sich in der Seele 
leichter durch, machen sich starker vor anderen geltend ais indifferente 
Erlebnisse. Was in meiner Nahe Gutes oder Schlimmes iiber mich selbst 
gesprochen wird, horę ich leicht, auch wenn es leise geauBert und also 
physisch nur schwer vernehmbar ist. Das Neue und Abweichende macht 
sich vor dem Gewohnten bemerklich, zum guten Teil, weil es sich vor 
diesem durch eine geringere Abstumpfung und also groBere Starkę des 
begleitenden Gefuhls auszeichnet. Alles, was man ais Weckung der Auf- 
merksamkeit durch I n t e r e s s e  bezeichnet, gehórt hierher. Denn Interesse 
ist nichts ais ein Gefiihl der Lust, hervorgebracht durch das harmonische 
Zusammengehen eines gegenwartig in der Seele hervorgerufenen Eindrucks 
mit friiher erworbenen und jetzt durch ihn geweckten Vorstellungen, durch 
das Entgegenkommen, das jener bei diesen findet. Und was mich inter- 
essiert, d. h. wovon ich gewisse Kenntnisse besitze, dereń lustvolle Er- 
weiterung ich jetzt erlebe, das drangt sich mir auf, macht sich in meinem 
BewuBtsein vorwiegend geltend. Nun sind die Gefiihle der Lust und Unlust,
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Wie vorhin gezeigt, Symptome des der Seele und dem Organismus Forder- 
lichen und Schadlichen. Die Bedeutung dieser GesetzmaBigkeit besteht 
also darin, daB von den auf die Seele einwirkenden und sie iiber die AuBen- 
welt unterrichtenden Eindriicken vorwiegend diejenigen fur sie wirksam 
werden, d i e  f u r  s i e  s e l b s t ,  f i i r  i h r  W o h l  u n d  W e h e  v o n  
h e s o n d e r e r  W i c h t i g k e i t  s i n d .  Unter der ungeheuren Fiille 
der jederzeit vorhandenen Einwirkungen heben sich eben diese, die her- 
vorragend wichtigen, gesetzmaBig besonders heraus und drangen die 
iibrigen zuriick. Mit einer gewissen Bevorzugung allerdings des Lustvollen, 
also Forderlichen. „Auf die warnenden Symptome“, sagt etwas iiber- 
treibend Goethe, „achtet kein Mensch, auf die schmeichelnden und ver- 
sprechenden allein ist die Aufmerksamkeit gerichtet.“ Bekannt ist die 
vorwiegende Beachtung zustimmender Urteile bei dem Vertreter einer 
hestimmten Meinung, gunstiger Instanzen bei dem Anhanger eines be- 
stimmten Glaubens oder Aberglaubens, dagegen das nicht etwa nur ab- 
sichtliche, sondern auch durchaus unabsichtliche Ignorieren und Ober- 
sehen des Widerstreitenden, Unbeąuemen, Unangenehmen.

Eine zweite gesetzmaBige Ursache des Aufmerkens ist die Verwandt- 
schaft der an die Seele herantretenden Eindriicke mit dem zurzeit gerade 
in 'hr Vorhandenen. Wenn bestimmte Vorstellungen das BewuBtsein er- 
fiillen, so erzwingen sich besonders leicht solche Empfindungen Beachtung, 
dereń Abbilder diese Vorstellungen sind, die das in ihnen Gedachte in 
sinnlicher Wirklichkeit enthalten, sowie solche Vorstellungen, die jene 
vorhandenen naher ausfiihren oder mit ihnen verwandt sind. AuBer der 
Eucksicht auf das Wohl und Wehe der Seele ist es die Beziehung zu dem 
jeweilig in ihr herrschenden Gedankenlauf, die die Auswahl unter den 
jederzeit allzu zahlreich auf sie andringenden Einwirkungen bestimmt. 
Das bereits zum BewuBtsein Gelangte, das offenbar im allgemeinen sich 
deshalb dieses Vorzugs erfreuen wird, weil es gerade von Wichtigkeit war, 
bahnt ahnlichen oder erganzenden Inhalten gleichsam den Weg und ver- 
schafft sich so eine erweiterte Wirksamkeit. Das Ticken einer Uhr im 
Zimmer wird in der Regel uberhort; die Ohren nehmen die Schallwellen 
natiirlich dauernd auf, aber fur die Seele gelangen sie nicht zur Geltung. 
Sowie man aber an die Uhr denkt oder an die Zeit denkt, springt sogleich 
auch das Ticken ins BewuBtsein. Um einen schwachen Ton aus einer 
Mehrheit starkerer Tonę oder um eine Melodie aus dem Gefiige eines mehr- 
stimmigen Satzes herauszuhoren, muB man sie vorher isoliert angeben 
und dann versuchen, sie in der Vorstellung festzuhalten. Geringe Aus- 
schlage des Zeigers eines MeBapparates, geringe Farbungsunterschiede 
benachbarter Felder bleiben unbemerkt, wenn sie inmitten anderer Ein- 
driicke die nicht weiter vorbereitete Seele treffen. Wenn man aber vor- 
her schon an sie denkt, d. h. wenn man sie beobachtet, werden sie so
gleich wahrgenommen. Sehr deutlich ist die Sache bei den sog. Vexier- 
bildern. Zuerst vermag man die in ihnen enthaltene, aber versteckt 
gezeichnete Figur nicht zu finden; ist ihre Auffassung aber einmal ge-



78 Grundgesetze des Seelenlebens

lungen, so ist es fast unmoglich, sie nicht zu sehen, weil man stets mit 
der Vorstellung von ihr an die Zeichnung herantritt. Man betrachte 
Figur 14 und frage sich, was sie darstellt. Man wird sagen, einen nach links 
blickenden Vogel. Aber man denke sich, es sei ein nach rechts blickendes 
Kaninchen, und sogleich wird man sagen wie Polonius: wahrhaftig, es ist 
ein Kaninchen, und je nach der Vorstellung, die man sich macht, sieht 
man beliebig oft das eine oder das andere. Die gleiche bahnende Kraft 
haben aber Vorstellungen auch fur rein gedankliche Dinge. Die Auffassung 
eines Vortrags wird erleichtert durch die Kenntnis seiner Disposition, 
d. h. das BewuBtwerden der in dem Vortrag enthaltenen Gedanken wird 
begiinstigt durch das Vorhandensein anderer, sie gleichsam abbildender 
und vorwegnehmender Gedanken.

Besonders charakteristisch fur das Aufmerken ist noch, daB es durch- 
weg von mannigfachen unwillkiirlichen Bewegungen begleitet ist, die 
iiberwiegend eine enge Zweckbeziehung zu der jeweiligen naheren Gestal- 
tung des Vorgangs haben: sie erleichtern das Bestehenbleiben des gerade 
in der Seele hervortretenden Eindrucks oder bewirken noch eine weitere

Steigerung seiner Energie. Bei 
Sinneseindriicken werden so die 
vermittelnden Organe besser auf 
den objektiven Reiz eingestellt 
durch Fixationsbewegungen, 
Hinwenden des Kopfes u. dgl. 
Bei dem rein gedanklichen Auf
merken werden wohl die Augen 
auf Gleichgiiltiges gerichtet 
oder geschlossen, die Lippen 
zusammengekniffen, Bewegun
gen der Extremitaten gehemmt, 
was alles die Fernhaltung zer- 
streuender Einwirkungen be- 

gunstigt. Diese Bewegungen aber finden naturlich nicht nur statt, son- 
dern sie werden auch selbst wieder empfunden; indem sie geschehen, 
kommen sie der Seele ais mannigfache Spannungen und Betatigungen zum 
BewuBtsein und verleihen dadurch dem Gesamterlebnis eine eigenartige 
Farbung. Sie ist es eben, die im Verein mit der popularen Seelenvor- 
stellung die vorhin erwahnte irrige Auffassung des Aufmerkens ais einer 
gegen ihren eigenen Inhalt gerichteten Tatigkeit der Seele hervorbringt. 
Unter bestimmten Umstanden liegt diese Auffassung besonders nahe. 
Wenn namlich Vorstellungen im BewuBtsein sind, die nicht nur objektiv 
andere, spater kommende vorwegnehmen, sondern zugleich a i s  s o 1 c h e 
V o r w e g n a h m e n ,  d. h. ais Abbilder anderer, sie alsbald vollstandiger 
oder sinnlich lebhafter verwirklichender Erlebnisse gedacht werden, so 
sind alle Momente beisammen, die nach friiher Gesagtem (S. 73) das Wollen 
•charakterisieren. Der Gesamtvorgang bildet dann das, was man ais will-

Fig. 14. Doppelseitiges Tierbild 
(nach Thorndicke).
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kurliche Aufmerksamkeit bezeichnet, und was in der Tat leicht ais das Er- 
gebnis des Eingreifens einer selbstandigen Seele in ihr eigenes Innenleben 
erscheint. Aber es liegt nichts vor ais eine Bereicherung des unwillkiir- 
lichen Aufmerkens durch vorwegnehmende Vorstellungen. Die beiden 
^organge verhalten sich zueinander ganz wie Wille und Trieb: d i e  w i l l -  
k u r l i c h e  A u f m e r k s a m k e i t  i s t  d i e  v o r a u s s c h a u e n d 
g e w o r d e n e  u n w i l l k i i r l i c h e .  In der Regel folgen auch beide 
unmittelbar aufeinander. Ein zunachst ohne vorbereitende Vorstellungen 
ins BewuBtsein tretender Eindruck weckt sofort Vorstellungen von dem, 
was voraussichtlich folgen wird, und mit dereń Hinzutreten vervollstandigt 
sich der Gesamtzustand zu einem willkiirlichen Aufmerken. Man sieht 
z- B. einen Blitz und denkt nun lebhaft und gespannt, d. h. unter Kon- 
traktion zahlreicher Muskeln, an den ais kommend vorgestellten Donner.

Langere Dauer ist iibrigens dem lebhaften Hervortreten eines be- 
stimmten BewuBtseinsinhalts oder auch einer gleichartigen Klasse von 
solchen nicht beschieden. Auch wenn die das Hervortreten begiinstigenden 
Brsachen andauern, verlieren sie doch bald von ihrer Kraft; andere Ein- 
driicke nehmen die erste Stelle ein, und die von ihnen verdrangten Vor- 
stellungen vermogen bestenfalls nach kurzer Zeit aufs neue zur Geltung 
2U gelangen. Besonders bei Kindern tritt dieses rasche Erlahmen der 
Aufmerksamkeit fur jede bestimmte Art der Inanspruchnahme charak- 
teristisch hervor; es bildet eine groBe Erschwerung des Unterrichts. Wieder- 
holte Aufforderungen, sich zusammenzunehmen und bei der Sache zu 
bleiben, vermógen dagegen wohl etwas zu helfen — sie rufen allgemeine 
v orstellungen von dem Gegenstand hervor, urn den es sich handelt, und 
wirken also fur diesen begiinstigend — aber doch immer nur voriiber- 
gehend; denn eben die Vorstellung des Bei-der-Sache-bleibens selbst ver- 
mag sich auch nicht lange zu halten. ZweckmaBiger ist es daher, dieser 
Eigenart des Aufmerkens nach Moglichkeit Rechnung zu tragen, also 
fur einen gewissen Wechsel der hervorgerufenen Vorstellungen zu sorgen 
und namentlich das Interesse an ihnen rege zu erhalten.

Die Erscheinung der Aufmerksamkeit hat auf dem ganzen Gebiet des auBer- 
organischen Geschehens nicht ihresgleichen, wie oben gesagt wurde. Wenn anders 
aber nun unsere allgemeinen Anschauungen iiber das Verhaltnis von Leib und Seele 
riohtig sind, so muB sich Ahnliches innerhalb der nervosen Vorgange nachweisen 
•assen. Das ist in der Tat der Fali. Wenn mehrere Reize gleichzeitig auf die 
subkortikalen Zentren einwirken, so rufen auch sie nicht einfach die Summę der 
reflektorischen Bewegungen hervor, die jeder fur sich auslosen wiirde, sondern ent- 
weder weniger oder mehr, je nach Umstanden. Entweder die beiden Reize storen 
einander und beeintrachtigen ihre Wirkung wechselseitig (Ref l exhemmung) :  
wahrend der eine fiir sich z. B. einen Schrei hervorbringen wiirde und der andere 
eine Beinbewegung, geschieht auf beide zusammen garnichts. Oder sie unterstiitzen 
und fórdern einander (Ref l exbahnung):  jeder fiir sich bleibt z. B. wegen zu ge- 
dnger Intensitat wirkungslos, aber beide zusammen bewirken eine Muskelkontraktion.

side Erscheinungen haben eine unverkennbare Ahnlichkeit mit zwei charakteristi- 
schen Ziigen des Aufmerkens: die eine mit der wechselseitigen Storung mehrerer 
gleichzeitig einwirkender Empfindungs- und Yorstellungsursachen, die andere mit
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der Unterstiitzung des Auftretens von Eindrueken duroh vorwegnehmende oder 
sonstwie dazugehorige Vorstellungen. Vielleicht also erleben wir in dem seelisohen 
Vorgang der Aufmerksamkeit unmittelbar die geistige Korrelaterseheinung zu eben- 
solchen Prozessen der Hemmung und Bahnung innerha lb der GroBhirnrinde,  
wie wir sie in den subkortikalen Zentren yermittelst unserer sinnliehen Organe 
auBerlich beobachten konnen.

§ io. Das Gedachtnis.

Die Aufmerksamkeit ist eine Erscheinung der Auswahl und Ein- 
schrankung. Die Seele entzieht sich der iibergrofien Fiille der jeweilig 
auf sie eindringenden Anforderungen zugunsten einiger weniger, die zu 
ihren Zwecken in besonderen Beziehungen stehen. Aber in gliicklicher 
Erganzung dieser ersten GesetzmaBigkeit wird sie nun von einer zweiten 
beherrscht: sie geht gleichzeitig auch iiber das durch auBere Ursachen 
von ihr Geforderte hinaus und leistet unter Umstanden weit mehr, ais 
direkt von ihr verlangt wird. Wenn namlich das, was sich in ihr durch- 
setzt und zum BewuBtsein gelangt, in  g l e i c h e r  o d e r  a h n l i c h e r  
G e s t a l t  f r i i h e r  s c h o n  e i n m a l  v o n  i h r  e r l e b t  w u r d e ,  
s o  e r g a n z t  u n d  b e r e i c h e r t  s i e  e s  j e t z t  d u r c h  V o r -  
s t e l l u n g e n  v o n  d e m ,  w a s  f r i i h e r  d a m i t  v e r b u n d e n  
w a r  o d e r  d a r a u f  f o l g t e ,  ohne daB doch die urspriinglichen 
Ursachen des Verbundenen vorhanden zu sein brauchen. Horę ich die 
Anfangsworte eines Gedichtes, das ich haufiger gelesen habe, so fahre ich 
in Gedanken fort, auch wenn ich das Folgende nicht horę. Sehe ich den 
Himmel sich verdunkeln und die Baume sich biegen unter der Gewalt des 
Sturmwindes, so weiB ich, es folgt ein Gewitter. Riecht es nach Karbol 
oder Jodoform, so sehe ich mich um nach jemand mit einem Verbande. 
Oberall erweitert und vervollstandigt sich mir das unmittelbar Gegebene 
auf Grund friiherer Erfahrungen. Die Seele stellt — wenigstens durch 
Vorstellungen — die umfassenderen Verbande und groBeren Einheiten 
wieder her, in denen sie das gegenwartig luckenhaft und fragmentarisch 
in ihr Hervorgerufene friiher erlebt hat.

Ihre allgemeine Fahigkeit zu diesem Verhalten bezeichnet man ais 
G e d a c h t n i s ,  seine AuBerung ais R e p r o d u k t i o n  oder A s s o -  
z i a t i o n. Die ungeheure Wichtigkeit dieser Leistung liegt auf der Hand. 
Die Natur wiederholt sich. Was sie in Begleitung oder ais Folgeerscheinung 
gewisser Umstande friiher gebracht hat, bringt sie bei der Wiederkehr 
gleicher oder ahnlicher Umstande auch wieder; nicht ausnahmslos, aber 
doch uberwiegend haufig. Indem nun die Seele das friiher Dagewesene 
in Gedanken reproduziert, besitzt sie zumeist eine Kenntnis des objektiv 
Vorhandenen, noch ehe es direkt auf sie eingewirkt hat. Sie wird unab- 
hangig von dem Hier und Jetzt. Das Verborgene iiberschaut sie, ehe es 
noch sichtbar oder greifbar geworden ist, und das Zukiinftige, ehe es 
Wirklichkeit gewonnen hat, und so vermag sie sich auch in ihren Gegen- 
wirkungen dem raumlich und zeitlich Entlegenen anzupassen und im 
Kampf mit den Dingen Umsicht und Yoraussicht zu betatigen.
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Ein haufig verwirklichter Sonderfall des Reproduzierens móge noch 
erwahnt werden. Wie die auBeren Dinge in ihrer Aufeinanderfolge nicht 
vollig voneinander verschieden sind, sondern sich wiederholen, so auch 
nicht in ihrem Zugleichsein, sie haben mannigfache Ahnlichkeiten mit- 
einander. Solche Ahnlichkeit aber besteht vielfach darin, daB zwei Dinge 
gewisse Bestandteile gemeinsam haben, in gewissen anderen vollig von- 
einander abweichen. So z. B. die Ahnlichkeit zweier Reimworte oder die 
Ahnlichkeit einer Photographie mit einem ólbilde oder beider mit ihrem 
Original. Wenn die Seele sich nun eines Dinges etwa mit den Eigen- 
schaften a b c d bewuBt wird, zugleich aber in friiheren Erfahrungen ein 
ahnliches Ding c d e f kennen gelernt hat, so kann es sehr wohl sein, daB 
sie durch Vermittlung der gemeinsamen Ziige c d von den Besonderheiten 
a b des ersten Dinges zu denen des zweiten e f  hiniibergeleitet wird und 
also dieses vorstellt. Vermoge derselben GesetzmaBigkeit, die die Repro- 
duktion des zeitlich verbunden Gewesenen und also vielfach rein auBer- 
lich Zusammengeratenen bewirkt, werden mithin die Gedanken unter Um- 
standen auch zu dem Ahnlichen, d. h. z u d e m  s a c h l i c h  V e r - 
w a n d t e n, weitergefiihrt.

Naturlich besteht nun fur eine Seele von einigermaBen ausgedehnten 
Erfahrungen fur jedes Erlebnis, das sie gerade erfiillt, eine groBe Vielheit 
Von Reproduktionsmoglichkeiten. Biicher, wie sie zum Nachschlagen 
gerade neben mir liegen, ein halb hinter Baumen verstecktes Landhaus, 
Wie ich es beim Hinausschauen aus dem Fenster driiben auf dem Hiigel 
erblicke, iiberhaupt nahezu alles, was ich gerade wahrnehme, ist mir zahl- 
reiche Małe schon fruher vorgekommen, aber in zeitlicher Verkniipfung 
mit sehr verschiedenen Dingen; alles hat auch Beziehungen der Ahnlich
keit nach verschiedenen Seiten hin. An und fur sich konnten also uniiber- 
sehbar zahlreiche Vorstellungen jetzt erganzend und erweiternd in mein 
BewuBtsein treten. DaB es nicht geschieht, bedarf keiner Erorterung; 
es ist die Folgę der GesetzmaBigkeit, die uns eben beschaftigt hat, der 
Enge des BewuBtseins. Auch was die Auswahl der wirklich eintretenden 
Vorstellungen unter der Fiille der moglichen gesetzmaBig bestimmt, haben 
wir zum Teil schon kennen gelernt.

Einmal sind es die Erlebnisse von starkem Gefiihlswert, dereń Re- 
produktion besonders begiinstigt ist. Ein glanzender Erfolg, aber ebenso 
eine schwere Krankung vergessen sich so leicht nicht; das BewuBtsein 
von ihnen liegt sozusagen immer auf der Lauer, um bei der geringfiigigsten 
Veranlassung lebendig zu werden. Dabei aber iiberwiegt, noch mehr ais 
es fur das Aufmerken schon der Fali ist, der Lustwert der Vorstellungen. 
Soweit die Gedanken die Wahl haben, bevorzugen sie bei der Reproduktion 
friiherer Erfahrungen entschieden die lustvollen; die unlustvollen werden 
zuriickgedrangt. Die Seele vernachlassigt das Unlustvolle nicht, solange 
es gegenwartig ist; es ist fiir sie — nicht notwendig mit ihrem Wissen, 
aber objektiv — das Anzeichen einer Gefahrdung. Aber wenn es iiber- 
wunden und vergangen ist, so hat sie die Tendenz, es von sich fernzu- 

Ebbinghaua, AbriB 6
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halten. Darauf beruhen bekannte wichtige Erscheinungen: die versohnende 
und schmerzlindernde Macht der Zeit, die Ausmalung der Zukunft auf 
Grund der erfreulichen und nicht der bitteren und triiben Erfahrungen, 
die sich immer neu erzeugende Vorstellung jeder alteren Generation von 
der „guten alten Zeit“ u. a.

Sodann ist die jeweilige Gesamterfiillung des BewuBtseins maBgebend 
fiir die weitere Richtung des Vorstellungsverlaufs: unter sonst gleichen 
Umstanden wird am leichtesten bewuBt, was in der Gesamtheit der gegen- 
wartig wirksamen Eindriicke die meisten Ankniipfungspunkte hat, was 
am besten in die Gesamtlage hineinpaBt. Dasselbe Buch weckt mir andere 
Vorstellungen auf meinem Arbeitstische ais im Laden eines Buchhandlers. 
Im Dunkeln oder im Traume wird derselbe Gedanke in ganz anderer Weise 
weitergesponnen ais im Hellen und im Wachen. Wenn in eine Unter- 
haltung plotzlich ein Wort oder ein Zitat in einer fremden Sprache hin- 
eingeworfen wird, so wird es sehr haufig auch von den mit dieser Sprache 
Vertrauten nicht verstanden; die fremden Klange haben keine geniigende 
Vorbereitung in dem gerade Gesprochenen, sie vermogen daher die mit 
ihnen sehr oft verbunden gewesenen Bedeutungsvorstellungen nicht so- 
gleich zu wecken. Wenn aber dann etwa das Zitat wiederholt wird, so 
ruft es auch leicht eine Antwort in der fremden Sprache hervor, oder die 
ganze Unterhaltung springt in diese iiber.

Neben den genannten beiden Faktoren aber sind noch manche andere 
fiir die konkrete Gestaltung der allgemeinen assoziativen GesetzmaBigkeit 
von Wichtigkeit und bestimmen im Wettbewerb mit jenen und mitein- 
einander den jedesmaligen tatsachlichen Verlauf der Vorstellungen. In 
den letzten Jahrzehnten hat man vielfach und mit Erfolg versucht, iiber 
ihre Natur und die genaue GroBe ihrer Wirksamkeit durch experimentelle 
Untersuchungen AufschluB zu gewinnen. Verschiedene Methoden dazu 
hat man aus der Beachtung und sachgemaBen Umformung der verschiedenen 
Weisen gewonnen, in denen das Reproduzieren im taglichen Leben und 
besonders auch in der Schule vorkommt. Die gewohnliche unwillkiirliche, 
nach Art eines Einfalls auftretende Reproduktion z. B. wird benutzt, um 
durch einzelne zugerufene Worte oder vorgezeigte Bilder Vorstellungen zu 
wecken und an diesen festzustellen, welcher Art sie sind je nach der Ver- 
schiedenheit der einwirkenden Eindriicke oder der Art ihrer Einwirkung 
oder der Verschiedenheit der Versuchspersonen, wieviel Zeit in jedem 
Falle bis zu ihrem Auftreten verflieBt usw. Das willkiirliche Reproduzieren 
unmittelbar vorher dagewesener Eindriicke, wie es in der Schule beim 
Nachsprechen oder Diktieren geiibt wird, verwertet man durch optische 
oder sprachliche Vorfiihrung von Worten, Silben, Zahlen, Bildern mit der 
Aufforderung, unmittelbar nachher anzugeben oder niederzuschreiben, was 
man davon behalten hat; wobei dann die Menge des jedesmal Behaltenen, 
sowie Zahl und Art der begangenen Fehler mannigfache Schliisse gestatten. 
Oder man laBt wie die Schule umfangreichere Stoffe durch haufigere 
Wiederholung bis zu ihrer yollstandigen Beherrschung einpragen (Er-



Gedachtnis

lernungsverfahren)  und untersucht, wieviel Arbeit dazu unter verschiedenen 
Umstanden erforderlich ist, sowie wieviel weitere Arbeit eine Reproduktion 
2U verschiedenen spateren Zeiten noch erfordert. Das Lernen von Vo- 
kabeln und Jahreszahlen endlich hat das Vorbild abgegeben fiir die sog. 
Treffermethode, d. h. fiir die Einpragung von Stoffen mit paarweise ver- 
bundenen Gliedern und die spatere Reproduktion eines Gliedes eines solchen 
Paares bei Vorfiihrung des anderen. Durch solche Verfahrungsweisen nun 
hat man sowohl manches gesichert und ais fundamental nachgewiesen, 
was aus fruheren, aber weniger zuverlassigen Erfahrungen schon bekannt 
war, wie auch manches Neue gefunden. Einiges davon sei kurz beriihrt.

Besonders leicht reproduziert unter sonst gleichen Umstanden wird 
das jiingst bewuBt Gewesene. In der ersten Zeit nach der Vergegenwarti- 
gung oder Einpragung eines Inhalts tritt er, wenn auch bei groBerem 
Umfang nicht ais Ganzes, so doch in Bruchstiicken und kleineren Teilen, 
°ft bei so geringfiigigen Anlassen wieder ins BewuBtsein, daB er dauernd 
zu heharren scheint (Perseveration). Danach vermindert sich die Reproduk- 
tionsmoglichkeit mit groBer Schnelligkeit; die Sache wird vergessen. Weiter- 
hin aber schreitet dieser ProzeB dann mit einer erstaunlichen Langsamkeit 
fort;*noch nach mehr ais 20Jahren konnte ich sichere Nachwirkungen 
v°n dem einmaligen Erlernen eines Gedichtes nachweisen. Es geht also so 
leicht nichts vollig fiir die Seele verloren, wenn es auch sehr bald schon 
mcht mehr aus freien Stiicken reproduziert werden kann.

Das wichtigste Mittel fiir die Sicherung der Reproduktion eines be- 
stimmten Inhalts ist, abgesehen von der Konzentration der Aufmerksam- 
keit auf ihn, seine haufigere Wiederholung. Die nahere Untersuchung 
dieses Faktors ist besonders haufig geschehen und hat namentlich zwei 
mteressante Ergebnisse geliefert. Das eine bestatigt und rechtfertigt ein 
durch die Praxis jedes Unterrichts langst ais zweckmaBig gefundenes 
Verfahren. Um die Einpragung und langere Festhaltung eines Stoffes zu 
sichern, ist es nicht vorteilhaft, sie durch massenhafte einmalige Haufung 
von Wiederholungen erzwingen zu wollen, sondern vielmehr, die Wieder- 
holungen je in geringerer Haufigkeit iiber eine langere Zeit zu verteilen, 
also wieder und wieder zu dem Stoff zuriickzukehren und ihn, wenn auch 
jedesmal nur mit einigen Wiederholungen, immer aufs neue der Seele 
v°rzufiihren. Stetige Repetitionen sind mithin fiir die Gewinnung dauernder 
Herrschaft iiber einen Stoff unerlaBlich, und e i n e  a u f  k i i r z e r e  Z e i t  
2 u s a m m e n g e d r a n g t  e , w e n n  a u c h  v i e l  i n t e n s i v e r e  
B e s c h a f t i g u n g  m i t  i h m  v e r m a g  i h r e n  W e r t  n i c h t  z u  
e r s e t z e n .  Das andere Resultat lauft dem Instinkt der Praxis direkt 
entgegen. Bei der Einpragung eines zusammenhangenden Stoffes, z. B. 
eines Gedichtes, Monologes, der spater genau in der urspriinglichen Reihen- 
l°lge seiner Teile reproduziert werden soli, ist es unvorteilhaft, ihn in 
leinere Abschnitte, Strophen, Halbstrophen, einzelne Satze, zu zerlegen 

Und diese dann zusammenzuschweiBen. Man verfahrt zumeist ókonomi- 
scher, wenn man der Seele das Ganze stets von Anfang bis zu Ende vor-
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fiihrt und keine Einschnitte macht, die bei der spateren Reproduktion 
nicht gewiinscht werden.

Eine interessante praktische Anwendung hat man neuerdings von 
der oben an erster Stelle genannten Methode, der Verwertung unwillkiir- 
licher Reproduktionen, gemacht. Man hat versucht, mit ihrer Hilfe in 
das geheime Getriebe eines bestimmten individuellen Seelenlebens ein- 
zudringen und in ihm Vorstellungen oder Eigentiimlichkeiten des Vor- 
stellungslebens bloBzulegen, die sich der direkten Beobachtung schwer 
enthiillen oder auch von dem betreffenden lndividuum absichtlich ver- 
heimlicht werden (Assoziationsdiagnosłik). Dazu laBt man die zu unter- 
suchende Person moglichst schnell auf eine groBe Anzahl von Reizworten 
antworten, die iiberwiegend indifferent sind, von denen aber einzelne, 
hier und da verteilte eine nahere Beziehung zu dem vermuteten Vor- 
stellungskomplex oder der sonst vermuteten Eigentiimlichkeit besitzen. 
Sind dann die verborgenen Vorstellungen fiir das zu beurteilende Seelenleben 
von groBerer Bedeutung, so verrat sich ihr Vorhandensein auf die eine 
oder andere Weise auch gegen den bewuBten Willen des Individuums in 
den erteilten Antworten. Entweder die vermuteten Vorstellungen werden 
durch die wiederholten Reizworte direkt hervorgelockt. Oder, falls die 
Versuchsperson stutzig wird und die sich immer starker vordringende 
Reaktion zuriickzudrangen und durch eine harmlose zu ersetzen sucht, 
braucht sie dazu einige Zeit; das Eintreten der Antwort wird also — oft 
auch noch bei den folgenden Reaktionen — auffallig verzogert. Oder auch, 
die Versuchsperson wird durch die erstrebte Harmlosigkeit und die dabei 
gebotene Schnelligkeit leicht verwirrt und produziert dann vollig sinnlose 
Antworten.

DaB die Gedachtnisbegabung verschiedener Individuen eine hochst 
verschiedene ist, hat man natiirlich zu jeder Zeit bemerkt. Aber auch 
hier ist wieder erst durch neuere Untersuchungen einige Aufklarung ge- 
bracht worden iiber die Arten der vorkommenden Verschiedenheiten, so
wie — zum Teil wenigstens — iiber ihre tiefere Begriindung. U. a. gehort 
die Verschiedenheit der sog. G e d a c h t n i s  - oder A u f f a s s u n g s -  
t y p e n hierher. Die verschiedenen Arten von Empfindungen, wie Tonę, 
Farben usw., haben fiir das Vorstellungsleben verschiedener Individuen 
vielfach eine sehr verschiedene Bedeutung. Die einen ( v i s u e l l e r T  y p u s )  
bevorzugen mit Entschiedenheit Gęsichtsvorstellungen. Sie reproduzieren 
Formen und Farben leicht und mit groBer Lebhaftigkeit, sehen das bloB 
Gedachte gleichsam halb sinnlich vor sich und vermogen es nach rechts 
und links, oben und unten zu verfolgen und deutlich zu unterscheiden. 
Bei anderen ( a u d i t i v e r T y p u s )  spielen vielmehr Gehorsvorstellungen 
eine solche bevorzugte Rolle, wieder bei anderen die von Bewegungen 
besonders der Sprachorgane herriihrenden Vorstellungen ( m o t o r i s c h e r  
T y p u s). Extreme Falle dieser verschiedenen Einseitigkeiten sind selten; 
hervorragende malerische oder musikalische Begabung wird wohl mit 
ihnen zusammenhangen. Im allgemeinen handelt es sich nur um ein ge-



Obung 85

wisses Oberwiegen der einen oder anderen Vorstellungsart. Auch ist das 
Verhalten eines Individuums gegenuber den Vorstellungen auBerer Gegen- 
stande noch wieder verschieden von seinem Verhalten gegenuber den 
Worten der Sprache, die ja sowohl ais gesehene wie ais gehorte und ais 
artikuliert gesprochene vorgestellt werden konnen. Naturlich aber be- 
dingen nun diese individuellen Unterschiede mannigfache Verschieden- 
heiten in den AuBerungen des Gedachtnisses. Der ausgepragt Visuelle 
vermag blindlings Schach zu spielen, eine auswendig gelernte Zahlengruppe 
nach einigem Besinnen auch riickwarts oder in einer anderen raumlichen 
Anordnung herzusagen, was dem Auditiven vollig ratselhafte Leistungen 
s‘nd. Er verwechselt bei der Reproduktion leicht ahnlich aussehende 
Elemente, der Auditive leicht ahnlich klingende oder an der gleichen Stelle 
e>nes Taktes stehende. Fur den Auditiven oder Motorischen ist lautes 
°der halblautes Sprechen bei der Einpragung eines Stoffes eine sehr wesent- 
liche Unterstiitzung, der Visuelle ist davon unabhangiger usw.
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§ n .  Obung.
Mit diesem Worte pflegt man nicht eine ihrem Wesen nach einheit- 

'iche, sondern eine Mehrheit von Erscheinungen zu bezeichnen, dereń 
Gemeinsames darin liegt, daB s i e b e i  h a u f i g e r  W i e d e r h o l  u n g 
^ e r  g l e i c h e n  s e e l i s c h e n  B e t a t i g u n g e n  auftreten, sowohl 
Wenn die Wiederholungen unmittelbar, ais wenn sie mit maBig groBen 
Zwischenzeiten aufeinanderfolgen. Zum guten Teil sind diese Erscheinungen 
die naturlichen Folgen der bereits erorterten erganzenden und auswahlen- 
den Tatigkeit der Seele. Aber doch eben nur zum Teil. Manches von ihnen 
lst aus jenen beiden allein nicht zu verstehen und muB daher ais AusfluB 
e>ner besonderen letzten GesetzmaBigkeit betrachtet werden. Von diesem 
Unterschied des Urspriinglichen und Ableitbaren soli aber hier abgesehen 
Werden. Dann handelt es sich um ein Dreifaches.

Bei haufiger Wiederkehr derselben Anforderungen an die Seele, welcher 
Art sie auch sein mogen, entspricht sie ihnen — das ist das erste — mit 
einer immer gróBeren Vollkommenheit. Diese auBert sich aber wieder in 
^erschiedenen Weisen, je nach den verschiedenen Seiten, die sich an den 

etatigungen der Seele unterscheiden lassen. Soweit ihre Erlebnisse von 
der Einwirkung auBerer Reize abhangen, also auf dem Gebiete des sinn- 
ichen Empfindens, besteht die Vervollkommnung in einer V e r f e i n e -
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r u n g  der Leistungen: schwachere Reize werden gehort, gesehen, ge- 
schmeckt usw., namentlich werden geringere U n t e r s c h i e d e  der 
Farben, Tonę, Gewichte, Bewegungen, RaumgroBen usw. noch wahrge- 
nommen und richtig beurteilt, wenn die objektiven Einwirkungen haufiger, 
ais wenn sie seltener erfolgen. Soweit die Leistungen ferner einen zeitlichen 
Verlauf haben, bewirken Wiederholungen dessen B e s c h l e u n i g u n g :  
die gleiche Zahl von wahrnehmbaren Einzelheiten wird rascher iiberblickt, 
die gleiche Zahl von Elementen in geringerer Zeit dem Gedachtnis ein- 
gepragt oder reproduziert; die Schnelligkeit des Lesens, des Denkens, der 
Ausfiihrung von Bewegungen steigert sich. In einer dritten Hinsicht, so
weit namlich die Leistungen einen Umfang haben, findet eine E r w e i t e -  
r u n g s ta tt: an wiederholt wahrgenommenen Gegenstanden gelangen 
mehr Einzelheiten zum BewuBtsein; von verschiedenen Dingen wird eine 
groBere Anzahl gleichzeitig aufgefaBt, bei wiederholter Ausfiihrung be- 
stimmter Handlungen einer groBeren Zahl von Umstanden Rechnung 
getragen. Auch daB eine bestimmte Betatigung nach ofterer Wieder- 
holung langere Zeit hindurch fortgesetzt zu werden vermag, kann man 
hierher rechnen. Soweit endlich die Leistungen bestimmten Zwecken 
dienen, werden sie immer o k o n o m i s c h e r  und k o r r e k t e r ,  d. h. 
sie erreichen ihren Zweck mit immer geringerem Kraftaufwand, immer 
besserer Vermeidung von unniitzen Nebenbetatigungen, Mitbewegungen 
u. dgl. und mit immer weniger Fehlern und Irrtiimern.

Damit verbindet sich nun ein Zweites. Die haufiger dagewesenen 
Leistungen werden zwar von der Seele immer leichter, schneller und rich- 
tiger vollzogen, aber deshalb nicht notwendig so, daB sie in ihren einzelnen 
Gliedern auch leichter zum BewuBtsein kommen. Nur dann ist dies der 
Fali, wenn dafiir gerade noch besondere Ursachen wirksam sind, wie vor- 
wegnehmende Vorstellungen oder ein auBergewohnliches Interesse. Fehlen 
solche begiinstigende Momente, s o b l e i b t  g e r a d e  d a s  h a u f i g  
D a g e w e s e n e  b e s o n d e r s  l e i c h t  u n b e a c h t e t  u n d  u n -  
b e w u B t ;  das BewuBtsein wird von ihm mehr und mehr entlastet, je 
haufiger die entsprechenden objektiven Ursachen eingewirkt haben. An- 
dauernde oder regelmaBig wiederkehrende Gerausche, wie Uhrticken, 
StraBenlarm, das Rauschen eines Gebirgsbaches, hort man schlieBlich nicht 
mehr, obwohl sie jederzeit durch einen darauf gerichteten Gedanken in 
voller sinnlicher Starkę zum BewuBtsein gebracht werden konnen. Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Klavierspielen und zahlreiche andere Tatigkeiten 
werden erst langsam und mit deutlichem BewuBtsein jedes einzelnen 
Schrittes und der in ihm enthaltenen Einzeleindriicke vollzogen. Mit der 
Zeit, nach tausendfaltigen Wiederholungen, wird eine groBe Schnelligkeit 
ihrer Ausfiihrung moglich, aber dafiir und vermutlich dadurch tritt das 
deutliche BewuBtsein der einzelnen Buchstaben, Ziffern, Notenzeichen 
ganz zuriick.

Dennoch aber — und das ist die dritte Eigentiimlichkeit — sind nun 
die Wirkungen der unbewuBt oder nur schwach bewuBt bleibenden Zwischen-



Ermiidung 87

glieder nicht etwa verloren, sondern namentlich d i e  in  B e w e g u n g e n  
n a c h  a u B e n  t r e t e n d e n  W i r k u n g e n . d i e  objektiven Folgen 
der seelischen Reaktionen auf die haufig durchlaufene Reihe von Ein- 
driicken bleiben vollkommen erhalten. Der einzelnen Buchstaben oder 
selbst der einzelnen Worte wird sich der schnell Lesende, der einzelnen 
Noten der fertige Klavierspieler nicht deutlich bewuBt, aber die Bewegungen 
der Sprachwerkzeuge oder der Finger, die bei dem friiheren BewuBtwerden 
jener Zeichen mit ihnen fest verkniipft wurden, laufen gleichwohl ab. 
Ebenso bei allen anderen langsam erlernten und vielfach wiederholten 
Bewegungsfolgen, wie Stricken und Nahen, Schwimmen und Reiten, Tanzen 
und Schlittschuhlaufen: die ursprunglich mit ihnen verbundene starkę 
Inanspruchnahme bewuBter seelischer Energie kommt allmahlich bis auf 
verschwindend geringe Reste in Wegfall; die Bewegungen selbst aber 
bleiben; sie sind a u t o m a t i s c h  geworden.

In den Erscheinungen der Obung haben wir mithin eine wunderbare 
Vervollkommnung der Anpassung der Seele an die Umgebung, in der sie 
ihre Selbsterhaltung erstrebt. Durch die GesetzmaBigkeit der Assoziation 
und Reproduktion paBt sie sich den haufig wiederkehrenden Vorgangen 
an. indem sie dereń Verwicklungen und Verlauf vorwegnimmt, noch ehe 
diese fur sie sinnliche Wirklichkeit gewonnen haben. In der Obung be- 
tatigt sie eine noch weitergehende Anpassung an die besonders haufigen 
und im ganzen dadurch wohl besonders wichtigen Vorgange. Sie faBt 
sie auf in besonders feiner, schneller und umfassender Weise und begegnet 
ihnen sogleich mit den vielfach ais zweckentsprechend erprobten und jetzt 
aufs prompteste ablaufenden Reaktionen, ohne doch dazu von der ihr nur 
in begrenztem MaBe jederzeit zur Verfiigung stehenden Kraft nennens- 
werte Aufwendungen notig zu haben. Ohne demnach das Alltagliche und 
dadurch Wichtige zu vernachlassigen, behalt sie jederzeit fast ihre volle 
Energie iibrig, um sich dem Abweichenden, Neuen und Oberraschenden 
zu widmen.

§ 1 2 . Ermiidung.

Unter ahnlichen Bedingungen wie die Obung tritt die Erscheinung 
der E r m i i d u n g  auf: wenn namlich die Wiederholungen einer seelischen 
Leistung in  g r o B e r  H a u f i g k e i t  u n m i t t e l b a r  a u f e i n -  
a n d e r f o l g e n .  Sie auBert sich aber in gerade entgegengesetzter 
Weise, nicht ais eine weitere Vervollkommnung, sondern ais eine V e r - 
s c h l e c h t e r u n g  der Leistung. Die Empfindlichkeit fur auBere Reize 
und fur ihre Onterschiede wird stumpfer; die Aufmerksamkeit laBt sich 
weniger energisch konzentrieren und ist zugleich weniger umfassend; die 
Aufnahme neuer Vorstellungen in das Gedachtnis ist erschwert, die Re
produktion bereits angeeigneter, z. B. beim Rechnen, Lesen, Nachdenken, 
verlangsamt und fehlerhaft. Ebenso der Ablauf der Bewegungen und 
Handlungen, in denen die seelischen Gegenwirkungen nach auBen treten:



sie erfolgen langsamer, weniger ausgiebig, ungeschickter, unter Umstanden 
horen sie ganz auf.

Die Ermiidung ist offenbar eine Schutz- und AbwehrmaBregel der 
Seele. Allzu lange und zugleich starkere Inanspruchnahme durch eine 
bestimmte Art von Leistungen schadigt sie; sie vermag den Anforderungen 
auch nicht mehr gerecht zu werden und entzieht sich ihnen daher. Bei 
der Kontinuitat der organischen Einrichtungen aber kann sie das Zuviel 
nicht erfolgreich abwehren, wenn sie nicht bei dem Wenig schon einen 
gewissen Anfang macht. Die ersten Spuren der Ermiidung zeigen sich 
daher schon sehr bald nach dem Beginn einer mehrfach wiederholten 
geistigen Tatigkeit, und zwar zunachst in einer zunehmenden Beeintrachti- 
gung der Fortschritte, die infolge der Obung eintreten. Nicht selten fiihrt 
das zu der auffallenden Erscheinung, daB eine selbst fur langere Zeit unter- 
brochene Tatigkeit unmittelbar nach ihrer Wiederaufnahme besser voll- 
zogen wird ais am Ende der vorangegangenen Obungsperiode. Die vorher 
erworbene Obung besteht dann, wenn auch etwas abgeschwacht, fort; 
die Ermiidung aber, durch die ihre Wirkungen vorher teilweise verdeckt 
wurden, ist verschwunden, und es entsteht der paradoxe Anschein, ais 
ob die Befahigung zu der Tatigkeit in der iibungsfreien Zwischenzeit Fort
schritte gemacht hatte.

Die groBe praktischę Bedeutung, die die Ermiidung durch ihre Be- 
ziehung zu einer Schadigung des Seelenerlebens und des Organismus be- 
sitzt, hat in den letzten Jahren zu zahlreichen Untersuchungen ihres 
naherens Verhaltens gefiihrt. Namentlich die durch den Schulunterricht 
bewirkte Ermiidung hat die Geister viel beschaftigt. Aber befriedigende 
Aufklarung hieriiber hat bei der groBen Verwicklung der Dinge und der 
Schwierigkeit der Auffindung geeigneter Prufungsmethoden erst in ge- 
ringem Mafie gewonnen werden konnen. Vielfach hat man versucht, so- 
zusagen von auBen in die Sache einzudringen: die geistige Ermiidung 
z. B. durch die GroBe und das schnellere Eintreten der Muskelermiidung 
zu erkennen, wie sie durch wiederholtes Heben eines Gewichts hervor- 
gebracht wird, oder sie durch die Verschlechterung einer bestimmten 
Empfindungsleistung zu messen, namlich der Fahigkeit, zwei in geringer 
Entfernung auf die Haut gesetzte Zirkelspitzen auch ais zwei wahrzu- 
nehmen. Allein eine Beziehung dieser Leistung zu allgemeiner geistiger 
Ermiidung ist, wenn auch wahrscheinlich, doch bestritten; namentlich 
aber ist die Art und GroBe der Abhangigkeit ganz unbekannt. Bei anderen 
viel angewandten Priifungsmitteln — Addieren mehrstelliger Zahlen, fort- 
laufendes Addieren einzelner Ziffern, Schreiben nach Diktat, Wiedergabe 
vorgesprochener Worte — ist die geistige Inanspruchnahme sehr einseitig 
und einfach, sodaB Riickschliisse auf allgemeinere geistige Ermiidung 
auch hier nicht ohne weiteres gestattet erscheinen; auBerdem stort die 
anfangliche rasche Vervollkommnung der Priifungsleistungen durch Obung. 
Bei schwierigeren geistigen Leistungen dagegen, wie Obersetzungen, der 
Losung mathematischer Aufgaben, der sinnvollen Erganzung liickenhafter
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Texte, ist es nicht leicht, eine groBere Anzahl von Priifungsaufgaben gleich- 
roaBig zu gestalten und also die unter verschiedenen Umstanden erhaltenen 
Resultate zu vergleichen. Dazu kommt endlich eine allen erdenklichen 
Priifungsmethoden gemeinsame Schwierigkeit. Wenn namlich auch eine 
geistige Ermiidung auf irgendwelche Weise unzweifelhaft ais yorhanden 
festgestellt sein mag, so fehlt uns doch einstweilen jede Moglichkeit, zu 
entscheiden, ob und wann sie nun ais schadlich betrachtet werden muB. 
DaB das bei geringeren Graden nicht im mindesten der Fali ist, unterliegt 
keinem Zweifel; sonst waren die meisten Menschen geistig langst ruiniert. 
Nach den Erfahrungen bei korperlicher Ermiidung, z. B.. beim Marschieren, 
Exerzieren, Fechten, wirken aber vielleicht auch hohere Grade nicht 
schlechthin und fiir jeden nachteilig, sondern vertragen sich, bei gehoriger 
Erholung, ganz gut mit zunehmender Kraftigung. Wo aber die Grenze 
des Zulassigen liegt, ist einstweilen unbekannt.

Weder iiber die GroBe noch die Schadlichkeit der geistigen Ermiidung 
durch den Schulunterricht ist mithin auf Grund der bisherigen Unter- 
SUchungen ein vollig sicheres Urteil moglich. Soweit man aber dem durch 
diese Untersuchungen geweckten allgemeinen Eindruck trauen darf, sind 
d'e Behauptungen schwerer Schadigungen durch die gegenwartige Unter- 
r>chtsgestaltung — selbstredend nur fiir Schuler, dereń geistige Veran- 
iagung nicht erheblich hinter der Norm zuriickbleibt — ais iibertrieben 
2U betrachten.
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E- Die aufieren W irk u n g e n  der s e e l i s c h e n  Vorgange.

§ 1 3 . Empfindungen und Bewegungen.

Indem die Vorgange der AuBenwelt der von ihnen beriihrten Seele 
^eranlassung werden zur Bildung der mannigfachsten Eindriicke und je 
nach ihren Interessen und Erfahrungen zu dereń auslesender, bereichern- 
der und zusammendrangender Auffassung, geschieht allemal zugleich noch 
etwas anderes. Die der AuBenwelt entstammenden und von dem ma- 
teriellen Organismus aufgenommenen Einwirkungen entladen sich auch 
wieder nach auBen; sie miinden jederzeit aus in den mannigfachsten Be- 
Wegungen der korperlichen Organe, die wir hier, den tieferen Zusammen- 
hang der Dinge (S. 39) auBer acht lassend, mit der naiven Auffassung ais 
auBere Gegenwirkungen der Seele betrachten konnen. Unter den Ver- 
wicklungen des ausgebildeten Seelenlebens ist dieser Zusammenhang oft
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verdunkelt: man gibt sich traumerisch und rein passiv bestimmten Ein- 
driicken hin, oder man legt Wert darauf, bei den aufregendsten Veran- 
lassungen eine vornehme Ruhe oder stoische Gelassenheit zu bewahren. 
Aber ursprunglich besteht er durchaus. Von Hause aus w i r d j e d e 
E i n w i r k u n g  d e r  A u B e n w e l t  a u f  d i e  S e e l e  v o n  i h r  
m i t  m a n n i g f a c h e n  B e w e g u n g e n  b e a n t w o r t e t :  Be- 
wegungen der vermittelnden Sinnesorgane, der Arme und Beine, des Kopfes, 
der Sprachwerkzeuge, auch Bewegungen innerer Organe wie des Herzens 
und der BlutgefaBe, der Lunge usw. Fur viele von diesen Reaktionen, 
namlich die meisten sog. A u s d r u c k s b e w e g u n g e n ,  wie die Ande- 
rungen in der Blutzirkulation und Atmung, die Bewegungen des Lachens, 
Weinens, Zitterns u. a., haben wir noch kein geniigendes Verstandnis. 
Bei den direkt in die AuBenwelt eingreifenden oder die Beziehungen des 
Organismus zu ihr andernden Bewegungen aber erkennen wir mit groBer 
Deutlichkeit einen zwiefachen Charakter.

Die einen zieleń d i r e k t  ab auf die E r h a 1 1  u n g d e s  O r g a 
n i s m u s  unter den obwaltenden Umstanden. Die fur ihn im ganzen oder 
fur seine Organe fórderlichen Reize, d. h. also zugleich die Erreger lust- 
voller Eindriicke, werden festgehalten, zu langerer Einwirkung veranlaBt 
oder direkt in den Korper aufgenommen (Angriffsbewegungen). Schadliche 
und stdrende Reize dagegen, fur die Seele zugleich die Erreger unlustvoller 
Eindriicke, werden abgewehrt und der Korper moglichst ihrer weiteren 
Einwirkung entzogen (Abwehr- oder Fluchtbewegungen). Es ist schwer, die 
Fiille der zustromenden Beispiele zu beschranken. Wird ein Bissen auf die 
Zungenwurzel gebracht, so wird er durch entsprechende Muskelkontrak- 
tionen unter gleichzeitigem VerschluB aller iibrigen Auswege die Speise- 
rohre hinunter in den Magen geschoben; gerat durch Zufall eine Partikel 
„in die falsche Kehle“ , so wird sie durch Husten wieder hinausbefordert. 
Streichelt man die Handflache eines kleinen Kindes, so schlieBt sich die 
Hand und halt die streichelnden Finger fest; von den kratzenden Fingern 
zieht sie sich schnell zuriick. Ein mildes und ruhig brennendes Licht saugt 
das Kind fixierend gewissermaBen in sich auf und folgt seinen Bewegungen 
mit Kopf und Augen; von einem allzu intensiven und flackernden wendet 
es den Blick weg. Den angenehmen und ais Bestandteil der Nahrung 
notwendigen Zucker umspielt und umspiilt es unter Zuspitzung des Mundes 
mit der Zunge, bis er aufgelost und einverleibt ist; eine bittere Wurzel 
stoBt es unter Zuruckziehen der Lippen aus dem Munde heraus. Ist das 
Kind hungrig, so wirft es sich suchend umher und schreit, bis seinem 
Nahrungsbedurfnis abgeholfen wird; ist es satt, so liegt es regungslos da, 
und die beginnende Verdauung wird durch anderweitige Inanspruchnahme 
der Blutzufuhr nicht gestort usw.

Daneben aber gibt es nun eine zweite Klasse urspriinglicher Be- 
wegungsreaktionen. Wenn eine Katze eine Maus erblickt, so erhascht sie 
sie und friBt sie auf; das ist zweckmaBig fur ihre Erhaltung. Aber in der 
Regel laBt sie sie vorher noch einige Małe laufen und erhascht sie wieder,



obwohl dabei doch eine gewisse Moglichkeit des Entwischens besteht; 
und wenn sie ein Garnknauel oder eine rollende Kugel erblickt, so be- 
handelt sie diese mit Haschen und Loslassen ganz ahnlich wie eine Maus, 
obwohl sie iiber ihre UngenieBbarkeit doch sogleich im klaren sein muB. 
Ein Hund benagt einen ihm zugeworfenen Knochen; das tragt bei zu 
seiner Ernahrung. Aber er benagt auch Tischbeine und Teppichkanten, 
von denen seine Ernahrung keinen Vorteil hat. Er verfolgt instinktiv den 
fliehenden Hasen und andere Tiere, die fur ihn ais Beute geeignet sind, 
aber ebenso hitzig verfolgt er seinesgleichen, vorbeirollende Wagen, Reiter 
usw., dereń Erbeutung fur ihn keinen Sinn hatte. Ganz ebenso beim Men
schen. AuBer mit Erhaltungs- und Kampfreaktionen, wie den vorhin er- 
wahnten, beantwortet er u r s p r i i n g l i c h  u n d  u n v e r m i t t e l t  
sine groBe Fiille der ihn treffenden Eindriicke mit Bewegungen, denen ein 
u n m i t t e l b a r e r  Wert fur seine Erhaltung gar nicht zukommt: Stram- 
Peln und Zappeln, ZerreiBen und Zusammensetzen, Herumhantieren mit 
den Dingen und mit seinen GliedmaBen, Herumbalgen mit seinesgleichen 
usw. Menschen und Tiere kampfen nicht nur mit den Dingen, sie s p i e 1 e n 
auch mit ihnen. Was in solchem Spielen verwirklicht wird und seinen 
Sinn ausmacht, ist lediglich die B e t a t i g u n g  i h r e r  O r g a n e  u n d  
* b r e r  K r a f t e ,  d i e  A u s b i l d u n g ,  O b u n g  u n d  E r h a l 
t u n g  d e r  i h n e n  n u n  e i n m a l  v e r l i e h e n e n  E ^ b i g 
le e i t e n. Und wie bei den Erhaltungsbewegungen erscheint p s y -  
c h i s c h auch hier wieder ais Begleiterscheinung oder Ziel des Tuns die 
Gewinnung von Lust und die Vermeidung von Unlust. Die ausgiebige 
Eetatigung der Krafte und zumal die Erreichung des auch nur spielend 
gesetzten Zweckes ist in hohem MaBe lustvoll, die Untatigkeit, das 
Rasten und Rosten, ąualend und unertraglich.

Mit der hierdurch angezeigten unmittelbaren Fórderlichkeit des Spiels 
fur den Organismus verbindet sich dann indirekt noch eine weitere. Die 
in dem Spiel betatigten Krafte und Fahigkeiten sind natiirlich keine 
anderen ais die auch fur den Kampf mit der AuBenwelt in Betracht kom- 
naenden. Indem sie also betatigt und dadurch geiibt werden, wird der 
Spielende zugleich fiir seine Erhaltung geschickter gemacht. Das Tier, 
das sich im spielerischen Erspahen, Jagen und Fangen der Scheinbeute 
Gewandtheit erwirbt, vervollkommnet damit zugleich seine Ausriistung fiir 
den Kampf mit der wirklichen Beute. Die Spielbewegungen, obwohl ihrem 
Charakter und nachsten Zwecke nach von den Erhaltungsbewegungen 
verschieden, sind also doch zugleich ais Vorbereitungen und Obungen 
fiir diese aufzufassen. Und biologisch haben sie vielleicht dadurch ihre 
groBe Bedeutung gewonnen, daB ein starker Spieltrieb einen groBen Vor- 
teil fiir die Erhaltung im Kampf ums Dasein bedeutet und die durch Natur- 
anlage weniger spielerisch veranlagten lndividuen leichter unterliegen.

Kampf und Spiel begleiten den Menschen und die Tiere ihr ganzes 
Leben hindurch. Aber doch in verschiedenem Verhaltnis. Das jungę 
Tier und vor allem der jungę Mensch wird zunachst beschutzt und er-
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halten von den Eltern. Die Veranlassungen fur eigene Erhaltungsbe- 
wegungen werden dadurch weniger haufig gegeben, zumal ja auch zu einer 
erfolgreichen Durchfiihrung der Erhaltungskampfe die Krafte und Er- 
fahrungen noch wenig ausreichen. Mit erlangter Reife dagegen nimmt die 
Sorge um die Erhaltung der Krafte meist voll in Anspruch, sodaB fur 
Spielhandlungen nur seltener noch ein OberschuB verfiigbar bleibt. Daher 
spielt vorwiegend die Jugend und ist das Alter vorwiegend im Dienst der 
Erhaltung tatig.

Erhaltungs- und Spielbewegungen sind, wie vorhin gesagt, von An- 
fang an gegebene, durchaus urspriingliche Bewegungsreaktionen des Orga- 
nismus. Natiirlich kommen ihrer zahlreiche erst allmahlich, in Anpassung 
an besondere Umstande und nach Erwerbung einer vollkommenen Herr- 
schaft des Individuums iiber seine Bewegungsorgane zustande, aber eine 
groBe Fiille von ihnen ist von vornherein da ohne alle Erlernung und Ver- 
mittlung. Ihre Erwerbung und Ausbildung fallt in das Leben vergangener 
Generationen; gegenwartig sind sie eine' dem einzelnen Individuum fertig 
angeborene Mitgift, die ihm sein erstes zweckmaBiges Verhalten gegeniiber 
den auBeren Einwirkungen ermoglicht und zugleich das Rohmaterial fur 
sein gesamtes weiteres Handeln abgibt. Das materielle Substrat, an dem 
sie haften und mit dem sie iibertragen werden, sind die subkortikalen 
Zentren (S. 25). In diesen werden die von auBen zugeleiteten Erregungen 
je nach ihrem Ort, ihrer Starkę, ihrer Kombination vermoge bestimmter 
angeborener Verkniipfungen der nervosen Elemente in bestimmten Bahnen 
weitergeleitet und den Muskeln zugefiihrt, und so werden je die ver- 
schiedenen objektiven Reize stets mit bestimmten und allemal gleichen 
Reaktionen beantwortet. Man pflegt diese wohl nach ihrer Verwicklung, 
der Schnelligkeit ihres Ablaufs oder nach ihrer Ahnlichkeit mit bewuBt 
zweckmaBigen Bewegungen verschieden zu bezeichnen, ais Reflexbewegungen, 
Tnebbewegungen, Instinkte, aber das Wesentliche der Vorgange ist immer 
dasselbe: unvermittelt auf die auBeren Einwirkungen erfolgende und 
direkt oder indirekt der Erhaltung des Organismus forderliche Gegen- 
wirkungen seiner Bewegungsorgane.

L i te ra tu r .
Ober die biologische Bedeutung des Spiels: K. GROOS, Die Spiele der Tiere. 

2. Aufi. (1907). Die Spiele der Menschen (1899).

§ 1 4 . Vorstellungen und Bewegungen.

Das BewuBtsein ist bei dem Zustandekommen jener rein reflektori- 
schen Reaktionen des Korpers, ganz ebenso wie sein Organ, das GroBhirn, 
nicht beteiligt. Fur das bewuBte Seelenleben sind sie, soweit sie urspriing- 
lich sind, etwas DrauBenbefindliches, Fremdes, gleichsam Vorgange der 
AuBenwelt. Aber sogleich indem sie geschehen, treten sie in Beziehungen 
zu ihm und werden dadurch sehr bald in sein Getriebe hineingezogen.
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In zwiefacher Richtung bilden sich diese Beziehungen. Die eine geht 
sozusagen zu der Seele hin. Es ist dieselbe, die zwischen ihr und anderen 
auBeren Vorgangen besteht: w e n n  i r g e n d w e l c h e  j e n e r  B e - 
w e g u n g e n  g e s c h e h e n ,  s o  w e r d e n  s i e  w a h r g e n o m m e n ,  
2 u m g r o J Be n  T e i l  w e n i g s t e n s ;  s i e  h a b e n  n i c h t  s e e l i -  
s c h e  U r s a c h e n ,  a b e r  s e e l i s c h e  W i r k u n g e n .  Zum Teil 
werden sie gesehen, zum Teil geben sie zu Hautempfindungen AnlaB, vor 
allem und durchweg werden sie fur die Seele von Bedeutung ais kin- 
asthetische Empfindungen (S. 45), also durch die der Vermittlung der 
Gelenke, Sehnen, Muskeln entstammenden Eindrticke. Natiirlich asso- 
z>ieren sich nun diese kinasthetischen Empfindungen mit den gleichzeitig 
>n der Seele sonst noch hervorgerufenen Eindriicken optischer, akustischer 
und anderer Art, und wenn hinterher einmal diese anderen Eindriicke 
wiederkehren, ohne daB die sie vorher begleitende Bewegung stattfindet, 
so wird doch der ihr entsprechende kinasthetische BewuBtseinsinhalt ais 
Vorstellung reproduziert. Das aber ist nun von Bedeutung fur die zweite 
Beziehung, die sozusagen von der Seele fortgeht, zugleich die Grundgesetz- 
maBigkeit fiir alles vermittelte Zustandekommen von Bewegungen: k i n - 
^ s t h e t i s c h e  V o r s t e 11 u n g e n h a b e n  e i n e  T e n d e n z ,  
e t>en d i e  B e w e g u n g e n  w i e d e r  h e r v o r z u r u f e n ,  d e n e n  
s *e s e l b s t  i h r e  E n t s t e h u n g  v e r d a n k e n ;  d e r  b l o B e  
G e d a n k e  d a r a n ,  w i e  e i n e m  b e i  A u s f i i h r u n g  e i n e r  
b e s t i m m t e n  B e w e g u n g  z u m u t e  i s t ,  b e w i r k t  b e i  g e - 
n H g e n d e r  L e b h a f t i g k e i t  d i e  B e w e g u n g  s e l b s t .  Das 
Anhoren einer Tanzmelodie weckt die kinasthetischen Vorstellungen der 
Wiegenden Bewegungen des Tanzes, und diese verwirklichen sich in einem 
leichten Wiegen des Korpers oder des Kopfes. Lebhafte Gedanken drangen 
nach Aussprache; man empfindet oft deutlich die Bewegungstendenzen 
^er Lippen, und ohne absichtliche Unterdriickung kommt es zu einem 
tatsachlichen Flustern der Worte. Selbst die lebhafte Vorstellung von 
Bewegungen eines fremden Korpers hat solche realisierende Kraft. Sie 
ruft zunachst die naheliegende Vorstellung von entsprechenden Bewegungen 
des eigenen Korpers hervor, und diese werden dann ausgefiihrt; die mannig- 
lachen Rumpf- und Handbewegungen, mit denen erhitzte Billard- oder 
Kegelspieler ihren Ballen die Richtung angeben, beweisen es.

Durch diese Hineinziehung in das bewuBte Seelenleben und ihre Vor- 
Wegnahme in Vorstellungen werden nun die urspriinglich rein reflektorischen 
Beaktionen unter Umstanden zu g e w o l l t e n  Bewegungen.

Ein Kind erblicke etwas Glitzerndes, WeiBes, ergreife es und fiihre 
es, wie Kinder tun, reflektorisch zum Munde. Zufallig ist das Ergriffene 
e>n Stiick Zucker; es schmeckt ausgezeichnet und wird von dem Kinde 
saugend festgehalten und verzehrt. Alle die dabei erlebten Ein- 
driicke, das Aussehen des Gegenstandes, die Arm- und Handbewegungen, 
der intensiv lustvolle Geschmack und die Saugbewegungen, liegen nun 
einander zeitlich so nahe, daB sie sich miteinander assoziieren, um so fester,
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je^haufiger ahnliche Erfahrungen gemacht werden. In spateren Fallen 
wird daher das Kind beim Anblick eines Stiickes Zucker sogleich dessen 
angenehmen Geschmack, sowie die von den Arm- und Saugbewegungen 
herriihrenden Empfindungen, die mit ihm verknupft waren, in der Vor- 
stellung vorwegnehmen, und diese Vorstellungen werden mehr oder weniger 
starkę Ansatze zu den entsprechenden Bewegungen auslosen — der Arm 
wird sich ausstrecken, Mund und Zunge werden Saugbewegungen machen 
— auch wenn der Zucker zufallig so liegt, daB er gar nicht ohne weiteres 
ergriffen werden kann, sondern nur von weitem gesehen wird. Dann aber 
enthalt das BewuBtsein des Kindes alles, was nach Friiherem (S. 73) das 
Wollen ausmacht: einen stark gefiihlsbetonten sinnlichen Eindruck (die 
Gesichtsempfindung des Zuckers), mannigfache Bewegungs- und Spannungs- 
empfindungen (von der hervorgerufenen Unruhe) und die Vorstellung eines 
lustvoll den Vorgang abschlieBenden Resultats. D a s  K i n d  w i l l  d a n n  
d e n  Z u c k e r h a b e n, d. h. die friiher rein auBerlich dem Eindruck 
sich anschlieBenden Bewegungen und ihre Effekte gehen jetzt erst durch 
die Seele hindurch, ais Vorstellungen wenigstens, und ihre objektive Ver- 
wirklichung wird unter Fortbestehen des urspriinglichen Reflexmechanis- 
mus mitbedingt durch diese seelische Vorwegnahme.

Die materielle Grundlage fiir jene enge Verkettung von Bewegungen 
mit den ihrer eigenen Ausfuhrung entstammenden kinasthetischen Vor- 
stellungen liegt in dem Bau des GroBhirns. Diejenigen Stellen der GroB- 
hirnrinde, die z e n t r i f u g a l  mit den Ausgangszellen einer bestimmten 
Bewegungskombination in den subkortikalen Zentren verbunden sind, 
stehen zugleich im engsten Zusammenhang mit den Endstationen fiir die 
von der Ausfuhrung eben dieser Bewegung herriihrenden und z e n t r i -  
p e t  a 1 der Rinde zuflieBenden kinasthetischen Erregungen. Wird nun in 
diesen Gebieten durch Vermittlung von Assoziationsbahnen eine einer 
bestimmten Bewegung zugeordnete Zellengruppe in Erregung versetzt, 
so erleben wir seelisch eine assoziativ geweckte Vorstellung davon, wie 
uns bei Ausfuhrung jener Bewegung zumute ist. Materiell aber entladt 
sich die den Rindenelementen zugefiihrte Erregung in die mit ihnen ver- 
bundenen motorischen Zellen der subkortikalen Zentren, und die gedank- 
lich vorgebildete, unter Umstanden gewollte Bewegung erfolgt zugleich 
(soweit ihr nicht gleichzeitige Hemmungen entgegenwirken) in realer 
Ausfuhrung.

Dieser Zusammenhang der Dinge aber macht sich auch umgekehrt 
geltend. D a m i t  e i n e  B e w e g u n g  v o n  d e r  S e e l e  a u s ,  d. h. 
b e w u B t ,  h e r v o r g e b r a c h t  w e r d e ,  m i i s s e n  z u n a c h s t  
d i e  i h r  e n t s p r e c h e n d e n  k i n a s t h e t i s c h e n  V o r s t e l -  
l u n g e n  g e w e c k t ,  a l s o  v o n  a n d e r e n  V o r s t  e 11 u n g e n 
a u s  r e p r o d u z i e r t  w e r d e n .  Man kann nur wollen, was man, 
mindestens in seinen Elementen, schon ausgefiihrt, namlich reflektorisch 
ausgefiihrt, dadurch kennen gelernt und zugleich mit anderen Eindrucken 
assoziativ verknupft hat. Bewegungen dagegen, von denen man nicht
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WeiB, wie einem bei ihrer Ausfiihrung zumute ist, und dereń Ausfiihrung 
nicht zugleich von bestimmten anderen Empfindungen regelmaBig be- 
gleitet war, kann man von der Seele aus, also willkiirlich und absichtlich, 
nicht hervorbringen. Kinder beherrschen die Sprache physisch immer so 
We>t, wie sie die in ihr vorkommenden Laute zufallig, d. h. aus korper- 
lichen Ursachen, die wir nicht naher kennen, gefunden haben. Da das 
bei einzelnen Lauten, wie k, r, sch, meist erst spat eintritt, dauert es oft 
tr°tz alles Vorsagens so lange, bis sie sie sprechen lernen. Vorausgesetzt 
•mmer, daB sie nicht taub sind; denn dann konnen die auch hier bei der 
reflektorischen Erzeugung der Sprachlaute entstehenden kinasthetischen 
Ernpfindungen sich nicht assoziieren und also auch nicht reproduziert 
Werden. Mancher Erwachsene wird wissen, wie bei der Erlernung eines ihm 
b’s dahin fremden Lautes, wie eines Zungen-r statt eines Zapfchen-r oder 
her franzosischen Nasenlaute, die groBten Anstrengungen vergeblich sind, bis 
e>nem eine zufallige Entgleisung bei der Hervorbringung ahnlicher Laute 
zu Hilfe kommt und man den Laut einmal zufallig trifft. Dann beherrscht 
man ihn.

Fiir die allgemeinen Zwecke der Seele ist die Eingliederung und Ver- 
flechtung der angeborenen reflektorischen Reaktionen des Korpers in ihre 
bewuBten Betatigungen, materiell gesprochen in das Getriebe der Hirn- 
rindenvorgange, von der groBten Bedeutung. Denn bei aller ZweckmaBig- 
^e't  der Reflexe fiir die erste Erhaltung des jungen Organismus vermag 
er bloB mit ihrer Hilfe den Verwicklungen des Lebens gegeniiber doch 
nicht weit zu kommen. GroBe Unvollkommenheiten haften ihnen an. 
Eine Reflexbewegung erfolgt nur ais Reaktion auf einen gerade gegen- 
^artigen und direkt auf den Organismus einwirkenden Reiz. Aber sehr 
ahnliche und daher auch mit den gleichen Reflexen beantwortete Reize 
haben vielfach sehr verschiedene Folgen. Giftige Stoffe sehen verlockend 
aus und sind wohlschmeckend wie heilsame; der Feind maskiert sich und 
Zeigt das Aussehen und wohlwollende Benehmen des Freundes. Die Re- 
flexaktion vermag dem nicht geniigend gerecht zu werden. Sie entspricht 
zuerst dem trugerischen Schein von Annehmlichkeit und Forderung. Wenn 
dann hinterher die verderblichen Folgen eintreten, so wird sie eine andere 
und entspricht wiederum diesen; aber zumeist wird sie jetzt zu spat kom- 
n ^ n ; s i e  w a r  n i c h t  w e i t s i c h t i g  g e n u g .  Die Reflexe sind 
ferner ein fur allemal fertige und stets in gleicher Weise wirkende Ver- 
anstaltungen. Darin liegt ein ungeheurer Vorteil, namentlich fiir den 
jungen Organismus; wenn er alles erst lernen miiBte, dessen er zum Leben 
hedarf, wiirde er sogleich zugrunde gehen. Aber eben darum sind sie nun 
nicht auf alle moglichen, sondern nur auf die iiberwiegend haufigsten 
^orkommnisse eingerichtet, denn fur das unendlich Vielfache lassen sich 
heine bestimmten Vorkehrungen treffen. Sie verandern und vervoll- 
hommnen sich auch nicht je nach den besonderen Erlebnissen und Er- 
fahrungen eines bestimmten Individuums. S ie  s i n d  u n d  b l e i b e n  
7  i e 1 m e h r s t a r r e  D u r c h s c h n i t t s e i n r i c h t u n g e n ,  die
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den allgemeinen Lebenslagen einer ganzen Klasse von Wesen zweckmaBig 
angepaBt, aber einer ungewohnlichen Gestaltung oder Verwicklung der 
Umstande in der Regel nicht gewachsen sind.

Diesen Mangeln wird dadurch abgeholfen, daB die dem Nervensystem 
von auBen zugeleiteten Erregungen nicht auf die subkortikalen Zentren 
beschrankt bleiben, sondern zugleich zur GroBhirnrinde weiterstrahlen, 
hier je nach ihren regelmaBigen oder besonders eindrucksvollen Begleit- 
umstanden und Folgen neue Verbindungen eingehen und dadurch auch 
mit neuen Bewegungskombinationen beantwortet werden. Ein schematisches 
Beispiel mogę statt allgemeiner Erorterungen zeigen, wie das moglich ist. 
Es erlautert das Sprichwort „Gebranntes Kind scheut’s Feuer“. Ein Kind 
erblickt eine Flamme, greift danach, verbrennt sich und zieht die Hand 
wieder zuriick. Dabei sind zunachst die subkortikalen Zentren beteiligt. 
Der Gesichtsreiz r, (Fig. 15) lost in ihnen iiber die Stationen a und c in 
Sehhiigeln und Ruckenmark die Greifbewegung b1 aus. Indem diese voll- 
zogen wird und sich dabei mit einem lebhaften Schmerz verbindet, wirkt

sie ais ein neuer Reiz r2 auf das 
Ruckenmark, der iiber d und e die 
Reflexbewegung b2 des Zuriickziehens 
hervorruft. Diese im Verein mit dem 
sie begleitenden Gefiihl der Befriedi- 
gung iiber das Nachlassen des Schmer- 
zes bildet einen dritten Reiz r3, dessen 
etwaige Folgen jedoch hier nicht weiter 
interessieren. Aber indem nun die 
Reize r subkortikal jene Bewegungen 
auslosen, strahlen sie zugleich mit 
einem Teil ihrer Energie weiter zur 
GroBhirnrinde und versetzen hier die 
Stellen o, s und m der optischen, 
sensibeln und kinasthetisch-motori- 
schen Sphare in Erregung. Diese Er
regungen strahlen auf den die drei 
Stellen verbindenden Assoziations- 

bahnen gegeneinander aus und werden schlieBlich vermoge des soeben 
(S. 94) erwahnten Zusammenhanges nach e abgeleitet, d. h. nach dem 
Riickenmarkszentrum, von dem aus die ais rs empfundene Bewegung des 
Zuriickziehens innerviert wird. Dadurch wird die Bahn o s m e w or anderen 
zu einer relativ gut leitenden und leicht ansprechenden gemacht, und 
wenn nun der Gesichtsreiz der Flamme spater einmal wiederkehrt, so 
findet er in ihr einen vorher nicht in dieser Weise ausgebildeten, seine 
Weiterleitung bestimmenden neuen Weg. Die sich in a gabelnde Erregung 
geht zum Teil nach c, um hier wie friiher den Greifreflex bx auszulosen. 
Zum anderen Teil geht sie zur Hirnrinde nach o, lauft jetzt aber ohne 
weiteres, d. h. ohne die fruheren Erregungen s und m abzuwarten, iiber

Fig. 15. Schematische Erlauterung der 
Entstehung willkurlicher Bewegungen 

aus Reflexen.



diese Stellen nach e und ruft hier den Reflex des Zuriickziehens hervor, 
der die antagonistische Greifbewegung noch im Entstehen unterdriickt.

Die Reaktion des Nervensystems ist somit vermoge der Beteiligung 
des GroBhirns, des Organs des BewuBtseins, vorausschauend geworden. 
Sie hat sich losgelóst von der bloBen Beantwortung eines unmittełbar ein- 
wirkenden sinnlichen Reizes und vermag auf Grund eines eindrucksvollen 
friiheren Erlebnisses einer schadlichen Folgę zu begegnen, die noch gar 
nicht Wirklichkeit gewonnen hatte. Auf ahnliche Weise aber wird nun 
dberhaupt die starre ZweckmaBigkeit der urspriinglichen Reflexmechanis- 
ruen allmahlich vervollkommnet: die durch Vermittlung der bewuBten 
Seelentatigkeit erfolgenden Antworten auf die jeweiligen auBeren Reize 
sind auf Grund der gemachten Erfahrungen immer mehr zugleich dem 
raumlich Entlegenen und zeitlich Fernen, sowie eigenartigen und von dem 
Durchschnitt abweichenden Gestaltungen der Umstande zweckvoll angepaBt.

Wahrnehmung 97

D rit te r  A b sch n itt.

Verwicklungen des Seelenlebens.

A. Das Vorstel lungs leben .

§ 1 5 . Die Wahrnehmung.

1. A l l g e m e i n e r  C h a r a k t e r .  In jedem Augenblick ihres 
Wachen Daseins wird der Seele eine groBe Fiille auBerer Eindriicke zu- 
gefuhrt; Augen und Ohren, die Haut und die ubrigen Sinne sind unaus- 
gesetzt tatig, sie iiber die Vorgange der AuBenwelt und die Veranderungen 
'hres eigenen Korpers auf dem laufenden zu erhalten. Aber was sie nun tat- 
sachlich erlebt ais Resultat der empfangenen Einwirkungen, ist vermoge 
der ihr eigenen GesetzmaBigkeiten sehr erheblich verschieden von der 
S u m m ę  d e r  E m p f i n d u n g e n ,  die durch jene auBeren Reize an 
and fiir sich hervorgerufen werden konnten, d. h. von dem, was der Seele 
zum BewuBtsein kommen wiirde, wenn sie bloB eine sinnliche Organisation 
besaBe. Es ist, freilich unter hervorragender Beteiligung solcher Emp
findungen, doch zugleich mitbestimmt durch die ganze iibrige Gesetz- 
ma8 igkeit des Seelenlebens und gewinnt dadurch in mehrfacher Hinsicht 
einen besonderen Charakter. Im Unterschied von dem bloBen isoliert 
gedachten Empfinden werde dieses tatsachliche Erlebnis ais W a h r -  
n e h m u n g bezeichnet.

Wie anders sieht ein Zeitungsblatt aus, wenn man es aufrecht, ais 
Wenn man es verkehrt in die Hand nimmt, wie anders eine Landschaft, 
Wenn man sie nicht in gewóhnlicher Haltung, sondern zwischen den Beinen 
hindurch betrachtet! In dem einen Falle, bei verkehrter Betrachtung, eine 
diffuse Vielheit unverstandlicher Einzelheiten, Linien, Figuren, Farben- 

E b b i n g h a u s ,  AbriB 7
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flecke, im anderen bestimmte und bekannte Dinge, sinnvoll geordnet zu 
einzelnen Gruppen oder einem groBeren Ganzen. Das erste ist das im 
wesentlichen durch die bloBe Tatigkeit der Sinne zustande gebrachte 
Resultat, weil hier durch die ungewohnte Anordnung der Eindriicke der 
EinfluB der seelischen GesetzmaBigkeiten sich nicht geltend machen kann. 
Das andere ist das unter normalen Umstanden von der entwickelten Seele 
wirklich Erlebte.

Die Verschiedenheit zwischen beiden aber beruht auf dem Walten von 
Aufmerksamkeit, Gedachtnis und Obung.

In jedem Wahrnehmungsakt kommt zunachst v i e l  w e n i g e r  zum 
BewuBtsein, ais nach den jeweilig auf die Seele einwirkenden objektiven 
Reizen an sich moglich ware. Je nach dem Gefiihlswert der Einwirkungen, 
den bisherigen Erfahrungen der Seele, den sie augenblicklich erfiillenden 
Gedanken machen sich einzelne Inhalte vorwiegend geltend auf Kosten 
zahlreicher anderer, dereń objektive Ursachen gleichfalls vorhanden sind 
und die Sinnesorgane affizieren. Nur einen kleinen Teil der Dinge, die 
sich in jedem Moment auf meiner Netzhaut abbilden, nehme ich mit vollem 
BewuBtsein wahr und auch diese nur nach einigen ihrer Eigentiimlich- 
keiten; und wenn ich nun gerade sichtbare Dinge wahrnehme, dann bleiben 
die gleichzeitig vorhandenen horbaren oder tastbaren leicht unbeachtet. 
Namentlich das fur die Zwecke des taglichen Lebens in Betracht Kom- 
mende, das praktisch Interessierende wird so begiinstigt, das praktisch 
Unwichtige dagegen vernachlassigt. Die verschiedenen Schattierungen 
eines faltenwerfenden Gewandes werden in der Regel wenig bemerkt; das 
BewuBtsein, daB das Gewand durchweg aus „demselben“ Stoff besteht, 
ist praktisch wichtiger und iiberwiegt. Manche iiberaus alltagliche Dinge, 
wie Nachbilder, Obertone, Differenztone, bleiben so wegen ihrer geringen 
praktischen Bedeutung den meisten Menschen ihr ganzes Leben lang 
unbekannt.

Dafiir aber enthalt die Wahrnehmung andererseits wieder v i e 1 m e h r, 
ais nach den einwirkenden objektiven Reizen allein moglich ware: die 
Seele bereichert und durchwebt die rein sinnlich fur sie sich durchsetzen- 
den Eindriicke sogleich mit mannigfachen Vorstellungen auf Grund ihrer 
fruheren Erfahrungen. Was sie unter ahnlichen Umstanden wie den 
gegenwartigen friiher regelmaBig oder iiberwiegend haufig erlebt hat, 
denkt sie jetzt ausdeutend in das sinnlich Gegebene hinein oder erganzend 
zu ihm hinzu, um so lebhafter und zwangsmaBiger, je haufiger jene Er
fahrungen gewesen sind. So sehen wir den Dingen ohne weiteres an, wie 
sie sich anfassen oder wie sie schmecken, ob sie heiB oder kalt, rauh oder 
glatt, schwer oder leicht sind, obwohl die sinnlichen Augen das natiirlich 
gar nicht lehren konnen. Namefttlich sehen wir ihnen mit groBer Sicher- 
heit an, wie weit sie von uns oder voneinander in der Richtung der Ge- 
sichtslinie entfernt sind, wovon unsere urspriingliche Raumanschauung 
nichts enthalt. In unzahligen und unablassig wiederholten Erfahrungen 
lernen wir, daB Anderungen und Yerschiedenheiten der irgendwie zu unserer



Kenntnis gelangten Entfernung der Dinge mit regelmaBigen Anderungen 
ihrer GroBe, ihrer Farbung, der durch das Doppelauge von ihnen erhaltenen 
Wilder usw. verbunden sind, und wenn uns nun solche Entfernungszeichen 
Wieder vorkommen, erganzen wir sie durch die lebhafte Vorstellung der 
m't  ihnen assoziierten Entfernungen selbst und erweitern so unsere rein 
Slnnlich nur zweidimensionale Raumanschauung durch die Tiefenwahr- 
nehmung zu einer dreidimensionalen. Aber uberhaupt alles Kennen der 
^ nge, ihrer Eigenschaften und ihrer Namen, alles Verstehen ihrer Be- 
deutung und ihres Gebrauchs besteht in nichts anderem ais in dem Hin- 
zudenken der friiher durch die verschiedenen anderen Sinne von ihnen 
gewonnenen Eindriicke. Wie stark der Zwang dieses Hinzudenkens ist, 
tassen die Zeichnungen von Kindera und manchen primitiven Vólkern 
deutlich erkennen. Nicht das unmittelbar Gesehene wird in ihnen wieder- 
gegeben; die doch direkt sinnlich gegebene Perspektive existiert fur sie 
nicht. Sondern im AnschluB an einige sinnliche Daten bringt der Zeichner, 
Was er von dem Gegenstande sonst weiB und was fur ihn praktisch von 
^ichtigkeit ist: z. B. beide Augen bei seitlich gesehenen Personen, gleich- 
lange Beine bei Tischen und Stiihlen, das Ferne in derselben GroBe wie 
das Nahe usw. Auch pathologische Falle sind Iehrreich. Durch krank- 
hafte Prozesse im Gehirn werden jene assoziativen Bereicherungen bis- 
Weilen gestort; dann haben wir, wie sonst nur in der ersten Lebenszeit, 
e'n rein sinnliches Empfinden ohne ein Erkennen und Verstehen der Ob
ję te .  Gewisse Kranke sehen z. B. die Formen und Farben der Dinge 
nachweisbar vollkommen richtig; sie vermogen sie etwa nachzuzeichnen 
°der nachzumalen. Dennoch konnen sie das Gesehene weder richtig be- 
nennen, noch angeben, wozu es dient; sie verwechseln es oft in der ab- 
surdesten Weise, und erst, wenn sie es betasten diirfen, erkennen sie es 
(Seelenblindheit). Andere Kranke sind ohne nachweisbare Schadigung der 
Hautempfindlichkeit gleichwohl auBerstande, Gegenstande durch bloBes 
^etasten zu erkennen (Tastlahmung)', sobald man ihnen aber erlaubt, sie 
anzusehen, wissen sie, womit sie zu tun haben.

Charakteristisch fur das Wahrnehmen aber ist noch eine dritte Eigen- 
tumlichkeit. Auch bei dem Anblick einer verkehrt gehaltenen Zeitung 
°der eines auf dem Kopf stehenden Bildes werden innerhalb des Ganzen 
e'nzelne Teile unterschieden. Aber es geschieht nach rein auBerlichen 
Gesichtspunkten. Die durch leere Zwischenraume voneinander getrennten 
°der etwa die schwarz eingerahmten Partien kommen in einer gewissen 
Sonderung zum BewuBtsein, ebenso zusammenhangende Flachen gleicher 
°der ahnlicher Farbung; aber das, was wir die sachliche Zusammen- 
gehorigkeit der Dinge nennen, spielt dabei gar keine Rolle. Ganz anders 
bei der Wahrnehmung des ausgebildeten BewuBtseins. Bei einem fliich- 
^gen Blick in ein Zimmer unterscheide ich ohne weiteres Tische, Stuhle, 
Wilder usw. ais einheitliche selbstandige Dinge, ebenso bei einem Blick 
ms Freie einzelne Hauser, Baume, Wege usw. Aber es geschieht nicht 
rnehr wegen des bloBen raumlichen Zusammenhangs der Teile dieser Dinge

7*
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oder wegen der Ahnlichkeit ihrer Farbung. Die Beine eines Sessels sind 
fur das leibliche Auge seiner Lehne raumlich ferner ais dem umgebenden 
Teppich oder den benachbarten Tischbeinen; auch ihr Aussehen ist ein 
ganz anderes ais das der Lehne; von dem geistig unterstiitzten Auge werden 
sie gleichwohl mit dieser zu einem Ganzen zusammengefaBt. Betrachte 
ich ein Portrat in umgekehrter Haltung, so geht das dunkle Haar des 
Kopfes mit dem dunkeln Hintergrunde in eine Einheit zusammen, und das 
Gesicht hebt sich ais ein heller Fleck von beiden ab. In aufrechter Haltung 
dagegen bildet das Haar mit dem Gesicht und dem iibrigen Korper eine 
Einheit; ich sehe eine Person losgelost von dem Hintergrunde, wie sehr 
einzelne ihrer Teile in der Farbung auch mit diesem ubereinstimmen und 
wie sehr sie sich voneinander auch darin unterscheiden mogen. In der 
Wahrnehmung kommt uns also eine g a n z  a n d e r e  G l i e d e r u n g  
d e r  D i n g e zum BewuBtsein, ais die bloBen Empfindungsreize bewirken 
wiirden. Wir fassen die Reizgruppen zusammenfassend und sondernd auf, 
nicht mehr nach den ihnen unmittelbar anhaftenden und in mancher Hin- 
sicht nebensachlichen Eigentiimlichkeiten, sondern nach ihrer Z u s a m - 
m e n g e h o r i g k e i t ,  d. h.  n a c h  d e n  V e r b a n d e n ,  i n  d e n e n  
s i e  r e g e l m a f i i g  z u s a m m e n  v o r z u k o m m e n  p f l e g e n .

Der Entwicklung dieser Verschiedenheit liegt neben Aufmerksamkeit 
und Gedachtnis, die auch hier mitspielen, die GesetzmaBigkeit der Obung 
zugrunde. DaB sie aber wirksam werden kann, beruht auf einer Eigen- 
tiimlichkeit des auBeren Geschehens, die sonst kaum bemerkenswert er- 
scheint, darauf namlich, daB die Gruppen der objektiven Reize, die zu 
verschiedenen Zeiten auf die Seele einwirken, weder stets genau dieselben 
noch vollig voneinander verschieden, sondern ein Mittleres sind, teilweise 
ubereinstimmend mit friiher dagewesenen Reizgruppen oder doch ihnen 
ahnlich, teilweise aber abweichend von dem Fruheren. Das fiihrt mit Not- 
wendigkeit zu einem verschiedenen Verhalten der Seele ihnen gegeniiber. 
Ein Kind sieht seine Mutter bald in der Wohnstube, bald in der Kiiche, 
bald auf der StraBe, das eine Mai ist sie mit Lesen beschaftigt, ein anderes 
Mai geht sie ordnend hin und her. Neben mancher Verschiedenheit sind 
dabei die von der Person der Mutter herriihrenden Eindrucke doch stets 
einander in hohem MaBe ahnlich, die Gesichtsziige, Stimme, Kleidung usw.; 
die Umgebung dagegen ist eine hochst mannigfach und haufig wechselnde. 
Offenbar miissen nun infolge der Obung jene in gleicher Vereinigung 
haufig wiederkehrenden Eindrucke eben in dieser Vereinigung immer 
leichter und deutlicher zum BewuBtsein kommen; auBerdem unterstutzen 
sich ihre verschiedenen Teile wechselseitig durch assoziative Hervor- 
rufung. Die verschiedenen Umgebungen dagegen werden eben wegen 
des weniger haufigen Vorkommens jeder einzelnen auch weniger leicht 
aufgefaBt werden konnen; zugleich wirken die von dem Anblick der Mutter 
jedesmal geweckten Vorstellungen der iibrigen Umgebungen storend auf- 
einander und auf die Auffassung der jedesmal vorhandenen. Und so bilden 
sich allmahlich, wie hier so in tausend ahnlichen Fallen, in dem BewuBt-
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"Werden der auBeren Eindrucke ganz andere Sonderungen aus ais die ur- 
5Prunglichen, auf der Eigenart der Eindrucke selbst beruhenden: Reiz- 
Sruppen, die regelmaBig oder sehr haufig ais zusammen vorkommend 
erlebt werden, schlieBen sich fur die Seele zu einheitlichen Gebilden fest 
zusammen und losen sich dabei zugleich von den wechselnden Umgebungen 
os> in denen sie vorkamen; sie werden zu selbstandigen Dingen.

Die anscheinend so einfache und rein passive Aufnahme der auBeren 
Eindrucke in der sinnlichen Wahrnehmung ist also in Wahrheit ein recht 
yerwickelter Vorgang. Die ganze Seele steckt dahinter und betatigt in dem 
-Akte der Aufnahme zugleich durch Auslese, Bereicherung und Gliederung 
des objektiv Gegebenen ihre Eigenart und dereń GesetzmaBigkeit. In 
diesen Vorgangen besteht das, was man vielfach a l s A p p e r z e p t i o n  
bezeichnet. Nur ist leider der Gebrauch dieses Wortes kein uberein- 
stimmender. Die einen verwenden es vorwiegend oder ausschlieBlich fur 
d'e auslesende und hervorhebende, die anderen fur die bereichernde und 
erganzende Betatigung in dem Wahrnehmungsvorgang, und auch dies 
^ieder je mit verschiedenen Nuancierungen der Bedeutung. Da nun 
uberdies das Wort dem allgemeineren Sprachgebrauch vollig fremd 
geblieben ist, empfiehlt es sich, statt seiner den verstandlicheren Aus- 
druck A u f f a s s u n g  anzuwenden.

2. S i n n e s t a u s c h u n g e n .  Die Bedeutung der beschriebenen 
^ 0rgange fiir die allgemeinen Zwecke des Seelenlebens liegt auf der Hand. 
Eie Seele erstrebt sozusagen durch sie Erfassung der jeweilig fiir sie wich- 
tigsten Eindrucke aus der verwirrenden Fiille des Vorhandenen und zu- 
Sleich Erfassung jener in ihren allgemeinen und nicht nur augenblicklichen 
Eusarnmenhangen. In der ungeheuren Mehrheit der Falle erreicht sie 
•hren Zweck. Aber allerdings nicht durchweg. Unter Umstanden entstehen 
^■elmehr gerade aus jenen gesetzmaBigen Betatigungen eigentiimliche 

erfehlungen des, wie man sagen darf, eigentlich Erstrebten, die ais un- 
^ermeidliche N e b e n w i r k u n g e n  infolge der groBen Verwicklung der 

lnge anzusehen sind, die sogenannten Sinnestauschungen.
Das haufig Dagewesene ist, wie frtiher schon gesagt, auch das in der 

Eegel Wiederkehrende. Wenn also die Seele bei der Wahrnehmung ein- 
zelner Glieder einer haufig erlebten Gruppe von Eindriicken die iibrigen 
ais Vorstellung hinzuerzeugt, noch ehe ihre sinnlichen Ursachen auf sie 
e>ngewirkt haben, so ist das eine sehr zweckmaBige Vorwegnahme der 
°bjektiven Wirklichkeit. Aber die Natur geht nun doch ihre eigenen 

ege. Wenn sie auch das friiher von ihr Gebrachte in  d e r  R e g e l  
^ederbringt, sie tut es nicht ausnahmslos. Die Verwicklungen ihres Ge- 
Schehens bringen nicht selten auch Abweichungen hervor: Wiederkehr 
®lnzelner Umstande eines Vorgangs in einer anderen ais der uberwiegend 

aufigen Verkniipfung. An diesen Abweichungen muB die Seele not- 
^ endig straucheln. Sie deutet die Eindrucke im Sinne der gewohnten 

egleitung; die gewohnte Begleitung ist aber gegenwartig gar nicht vor-
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handen, und die seelische Ausdeutung verfehlt also die objektive Włrk- 
lichkeit. Das ist der Fali in den, wie man sie nennen konnte, erganzenden 
Sinnestauschungen. Wenn ich die Farben der Dinge sehr klar und die 
Einzelheiten ihrer Gestaltung in groBer Scharfe sehe, so bin ich ais Bewohner 
des Flachlandes durchweg in geringer Entfernung von ihnen; wenn ich 
auf sie zugehe, so habe ich sie nach verhaltnismaBig kurzer Zeit in greif- 
barer Nahe. Allein wenn nun die Staubteilchen der Atmosphare in unge- 
wohnlich wasserreicher und dadurch leichter Luft einmal rascher zu Boden 
sinken ais gewohnlich, oder wenn ich ins Hochgebirge gehe, wo der Staub- 
gehalt der Atmosphare ein sehr viel geringerer ist, so sehen die Gegen- 
stande auch in groBen Entfernungen noch klar und deutlich aus, und 
wenn ich nun auf Grund meiner weit iiberwiegenden Alltagserfahrungen 
ihnen eine geringe Entfernung andenke und andenken muB, so tausche 
ich mich. Ein Widerspruch also zwischen der durch die GesetzmaBigkeit 
des Seelenlebens bedingten Vorwegnahme der objektiven Wirklichkeit und 
der durch die GesetzmaBigkeit der Natur ausnahmsweise einmal abweichend 
gestalteten objektiven Wirklichkeit: das ist der allgemeine Typus dieser 
Art von Tauschungen.

Neben ihnen gibt es noch eine andere Art. Wenn bestimmte Vor- 
stellungen die Seele erfiillen und zugleich die objektiven Reize fur die 
jenen Vorstellungen entsprechenden Empfindungen auf sie einwirken, so 
gelangen diese Empfindungen besonders leicht zum BewuBtsein (S. 77). 
Alles Beobachten, namentlich alles BewuBtwerden feinerer Einzelheiten 
oder Unterschiede beruht auf dieser GesetzmaBigkeit; zugleich wird durch 
sie die jedesmalige Umgebung in zweckmaBige Verbindung gebracht mit 
dem jedesmaligen Innenleben der Seele. Allein die enge Beziehung zwischen 
Vorstellungen und Empfindungen, die in diesem Verhalten zum Ausdruck 
kommt, hat auch eine Kehrseite. Wenn namlich auBere Reize auf die 
Seele einwirken, dereń Empfindungswirkung an und fur sich jenen Vor- 
stellungen nicht genau, sondern nur annahernd entsprechen wiirde, so 
setzen sie sich gleichfalls besonders leicht durch im BewuBtsein. Aber 
die hervorgerufenen Eindriicke sind nun durchweg etwas abgeandert und 
verschoben nach den bestehenden Vorstellungen hin, so daB dieselben 
objektiven Reize je nach den inbezug auf sie vorhandenen Gedanken 
oder Kenntnissen verschieden wahrgenommen werden.

,,Nein, wie schwer das ist“, sagte ein Freund Davys, ais er ein Korn- 
chen des von diesem entdeckten Metalls Kalium auf dem Finger abschatzte. 
Kalium schwimmt auf dem Wasser, aber die durch den metallartigen An- 
blick geweckte Vorstellung von etwas Schwerem drangte auch der Emp- 
findung diesen Charakter auf. Lege ich zwei objektiv nahezu gleichhelle 
Stiickchen graues Papier von etwas verschiedener Farbung nebeneinander 
und frage mich, ob nicht das Gelbliche entschieden heller sei ais das Blau- 
liche, sogleich erscheint es mir heller. Indes ich werde zweifelhaft, ob ich 
mich nicht durch den gelblichen Farbenton habe tauschen lassen, und ob 
es nicht ,,in Wirklichkeit** doch dunkler sei; sogleich bin ich mir bewuBt,
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es dunkler zu sehen. Man darf nicht sagen, daB man sich diese Ande- 
rungen ,,blofi einbilde“ , wenn man damit meint, daB erstens der objektiv 
richtige Eindruck vorhanden sei, und zweitens daneben eine unrichtige 
Wirstellung iiber ihn. Von solcher Zweiheit existiert fiir das BewuBtsein 
' wenn man absieht von gelegentlich sich anschlieBenden Reflexionen 
uber das Wahrgenommene — gar nichts; es findet sich in ihm nur ein 
einiges ungeteiltes Erlebnis. Die auf dessen Zustandekommen gerichtete 
Eetrachtung bringt heraus, daB es zwei Wurzeln hat, eine durch periphere 
Erregungen bedingte sinnliche und eine durch zentrale Erregungen be- 
bingte gedankliche. Das den beiden entstammende Resultat aber, die 
Wahrnehmung, verrat davon so wenig wie ein FluB an der Mundung von 
ber Verschiedenheit seiner Quellbache. Es ist eben e i n e  a l l g e m e i n e  
E i g e n s c h a f t  a l l e r  W a h r n e h m u n g e n ,  nicht nur durch die 
ar> ihrer Hervorbringung allerdings in erster Linie beteiligten objektiven 
Eeize, sondern auch durch die darauf gerichteten Vorstellungen und Er- 
Wartungen bedingt und mitbestimmt zu werden. Je lebhafter solche Vor- 
stellungen sind, desto groBer die Beeinflussung, Abanderung oder auch 
Wrfalschung des Objektiven. Erreicht die Wirkung hohere Grade, so be- 
2eichnet man sie neuerdings ais S u g g e s t i o n ;  bei den hochsten hat 
bas fertige Erlebnis noch einen besonderen Namen, es heiBt 1 1 1 u s i o n.

§ ió. Erinnerung. Abstraktion.
Wenn die geeigneten Ursachen in der Seele wirksam werden, um 

friihere, assoziativ mit ihnen verbundene Wahrnehmungen ais Vorstellungen 
zu reproduzieren, so geschieht ganz das gleiche wie bei der Einwirkung 
auBerer Reize. J ene Ursachen setzen die ihnen an sich mdgliche Wirkung, 
uamlich die getreue Wiederbelebung des friiheren Erlebnisses, immer nur 
burch unter gleichzeitiger Mitbestimmung durch die Eigenart der Seele, 
b- h. die E r i n n e r u n g e n  sind geradeso wie die Wahrnehmungen selbst, 
bie in ihnen in gewisser Weise wiederkehren, durchgangig mitbedingt 
durch die verschiedenen GesetzmaBigkeiten des Seelenlebens.

Sie sind also zunachst luckenhafter und eingeschrankter ais die Wahr
nehmungen und entfernen sich mithin in bezug auf VoIlstandigkeit noch 
niehr ais diese von dem Reichtum der objektiven Reize, die ihre letzte 
auBere Ursache bilden. Man vergegenwartige sich in Gedanken eine Land- 
schaft, eine StraBenszene, eine bekannte Person; stets fehlen eine groBe 
Menge von Einzelheiten, auch von solchen, die bei der Wahrnehmung 
selbst sicher zum BewuBtsein kamen; sowohl real ablosbare Teile wie real 
nicht ablosbare einzelne Ziige oder Eigenschaften. Zugleich aber sind die 
Erinnerungen auch wieder reicher ais die Wahrnehmungen. Sie enthalten 
Zusatze und Ausdeutungen, die aus anderen ahnlichen Wahrnehmungen 
assoziativ in sie hineingetragen werden, wie wenn das Erinnerungsbild 
e‘ner Landschaft durch einen Turm, das eines Menschen durch einen Bart 
bereichert wird, die in Wirklichkeit an diesen Stellen nicht vorhanden 
Waren. Und endlich werden sie beeinfluBt und mehr oder weniger um-
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gewandelt durch anderweitige in der Seele hervorgerufene Vorstellungen, 
so durch Fragen iiber das Wahrgenommene, in denen bestimmte Vor- 
stellungen nahegelegt werden ( S u g g e s t i v f r a g e n ) ,  durch den Wunsch, 
Eindruck zu machen, zu imponieren u. a. Auch ohne jedes Mitspielen 
bewuBter Obertreibung, etwa nach Art der Kampfschilderungen Falstaffs, 
verschieben sich die Erinnerungsbilder allmahlich so, daB das Ungewohn- 
liche, Bedeutende, Auszeichnende in -ihnen starker hervortritt und dafiir 
das Gewohnliche, Kleine oder Unbeąueme immer mehr verwischt wird. 
Und wo sie liickenhaft und unbestimmt sind, vermogen sie der Einwirkung 
fragend geweckter Vorstellungen (war der Herr wohl so groB wie Sie?) 
nur schwer Widerstand zu leisten. Erinnerungsbilder sind also nicht nur 
gelegentlich und ausnahmsweise, sondern — wie man neuerdings auch 
durch direkte Versuche iiber Erinnerungstreue bestatigt hat — ganz 
naturgemaB und gesetzmaBig ungenaue Wiedergaben des Wahrgenom- 
menen, und obschon sie natiirlich nur selten ganz und gar unzuverlassig 
sind, pflegt man doch mit Recht in wichtigeren Fallen den Erinnerungen 
eines einzelnen nur so weit voll zu vertrauen, wie sie mit den Angaben 
anderer und von ihm unabhangiger Beobachter iibereinstimmen. Es kann 
ja auch nicht wundernehmen, daB, wenn die von dem vergleichsweise festen 
Boden der auBeren Reize getragenen sinnlichen Eindriicke durch die 
Eigenbetatigung der Seele so mannigfach beeinfluBt werden, wie oben 
dargelegt, dies bei den jener Unterlage fernergeriickten Vorstellungen erst 
recht geschieht. Besonders ist es in der jungen Seele, beim Kinde, der Fali. 
Die Erfahrungen iiber den wirklichen, d. h. den wahrnehmbaren Zusammen- 
hang der Dinge, die durch ihre Wiederholung doch ein immer getreueres 
Reproduzieren erzwingen, waren bei ihm noch nicht so haufig wie bei den 
Erwachsenen, auch hat es die Bedeutung getreuen Erinnerns noch nicht 
so schatzen gelernt wie diese; seine Erinnerungen haben daher nur 
geringe Zuverlassigkeit.

Bei hoheren Graden jener Ausdeutungen und Umgestaltungen der 
Erinnerungsbilder durch hineinassoziierte oder neben ihnen bestehende 
Vorstellungen pflegt man von P h a n t a s i e  zu sprechen und sie dieser 
ais ihr Werk zuzuschreiben. So z. B. von der Phantasie des Kindes, die 
seine Vorstellungen von den Dingen ins Ungeheure und Wunderbare ver- 
schiebe, von der des Kiinstlers, die die alltaglichen Erlebnisse zur voll- 
kommeneren Erweckung asthetischer Freude umgestalte. Mit Recht ver- 
langt man auch von dem Forscher, daB ihm etwas von der Phantasie des 
Dichters innewohnen miisse, damit er die Dinge durch die Hineintragung 
entlegener Ahnlichkeiten und Beziehungen verstandlicher mache. Aber 
man erkennt, die Phantasie ist keine neue und von den anderen abzulosende 
Grundfunktion der Seele, sondern ein Resultat derselben elementaren Be- 
tatigungen, die in etwas anderen Starkeverhaltnissen zusammenwirkend 
die ihr insgemein entgegengesetzte Erinnerung liefern. Hier soli indes 
nicht diese Seite der Sache, sondern vielmehr die zuerst erwahnte Liicken- 
haftigkeit der reproduzierten Yorstellungen etwas weiter verfolgt werden.
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Sie beruht zunachst wie die der Wahrnehmungen auf der auswahlen- 
den Tatigkeit des Aufmerkens. An den Dingen, die in der Wahrnehmung 
zum BewuBtsein kommen, interessiert nicht alles in gleicher Weise. An 
e’ner Taschenuhr z. B. ist dem Kinde, wenn es auch manches andere daran 
bemerkt, vor allem das Ticken interessant und das Glitzern des goldenen 
Gehauses, an einem Hunde das furchterweckende Bellen oder die Vier- 
beinigkeit, an einer Uniform das leuchtende Scharlachrot und die blanken 
Knopfe. Wenn nun die Wahrnehmungen der Uhr oder des Hundes zu- 
gleich haufig mit irgend einem anderen und s t e t s  g l e i c h e n  Ein- 
druck verbunden vorkamen und dann spater einmal d u r c h d ie  
^ i e d e r k e h r  d i e s e s  Z e i c h e n s  ais Vorstellungen reproduziert 
^erden, so werden diese Reproduktionen unter dem Drange zahlreicher 
konkurrierender Anforderungen bei weitem nicht alles enthalten, was da 

der Wahrnehmung aus dem groBeren Reichtum der objektiven Reize 
noch bewuBt wurde, sondern sozusagen einen Auszug daraus, eben jene 
vorwiegend interessierenden Einzelheiten, die bloBe Vorstellung des 
Tickens z. B. oder der roten Farbę.

In ahnlicher Weise aussondernd aber wirkt ein anderer Umstand: die 
°ben (S. 100) erwahnte Tatsache, daB die Reizgruppen der AuBenwelt und 
damit auch die von ihnen hervorgerufenen Wahrnehmungen weder immer 
8enau dieselben noch auch immer vollig andere sind, sondern in einer 
gewissen Mischung von Gleichheit und Verschiedenheit wiederkehren. 
^■e verschiedenen Tannen eines Waldes, an dem ich entlang gehe, die 
yerschiedenen Hunde, denen ich auf der StraBe begegne, verschiedene 
^iesen bei verschiedener Beleuchtung, verschiedene Tonę einer Geige — 
s'e alle unterscheiden sich genau betrachtet in vielen Einzelheiten von- 
einander, gleichwohl aber sind manche Dinge an ihnen auch nahezu iden- 
tisch. Die ubereinstimmenden Zuge solcher Gebilde aber werden selbst- 
Verstandlich ungleich haufiger wahrgenommen, ais die nicht uberein
stimmenden, da jene immer vorhanden sind, diese nur in einzelnen Fallen. 
Nun kommt das in einer bestimmten Verbindung Wahrgenommene, wie 
°ben (S. 100) gezeigt, bei erneuter Wahrnehmung immer leichter in eben 
dieser Verbindung zum BewuBtsein. NaturgemaB drangen sich daher auch 
bei der Reproduktion einer Wahrnehmung die ihr mit anderen gemein- 
samen Zuge starker in den Vordergrund, sie werden leichter vorgestellt 
uls die iibrigen. AuBerdem: wenn mehrere ahnliche Wahrnehmungen 
haufig in  V e r b i n d u n g  m i t  e i n  u n d  d e m s e l b e n  a n d e r -  
^ e i t i g e n  B e w u B t s e i n s i n h a l t  erlebt werden (wenn z. B. ahn
liche Dinge mit dem gleichen Wort bezeichnet werden), so wird die Asso- 
ziation zwischen dieser anderen Vorstellung und den ubereinstimmenden 
Gliedern jener Wahrnehmungen immer starker und sicherer, denn jeder 
e'nzelne Wahrnehmungsfall bildet fur sie eine Wiederholung und vermehrt 
ihre Festigkeit. Die nicht ubereinstimmenden Glieder dagegen storen sich 
Wechselseitig wegen ihrer groBen Anzahl, und feste Assoziationen zwischen 
ihnen und jener stets vorhandenen Begleitvorstellung konnen sich nicht
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leicht bilden. Auf jede Weise wird also bei der Wiederkehr eines mit ahn- 
lichen Wahrnehmungen assoziierten gleichen Zeichens die Reproduktion 
der ubereinstimmenden Glieder dieser Wahrnehmungen begiinstigt und die 
der nicht ubereinstimmenden beeintrachtigt; jene werden mehr und mehr 
von diesen abgetrennt und fur sich allein vorgestellt.

Die GesetzmaBigkeiten des Seelenlebens, Aufmerksamkeit, Obung und 
Gedachtnis, bewirken somit im Verein mit einer einfachen Eigentiimlich- 
keit des auBeren Geschehens fiir das Vorstellen der Seele einen eigenartigen 
Effekt: sie losen es ab in unvergleichlich hoherem MaBe, ais bei der Wahr- 
nehmung der Fali ist, von den zufallig gegebenen Verbanden der auBeren 
Eindriicke und bringen Vorstellungen hervor sei es bloB von einzelnen 
hervorstechenden Ziigen der wahrgenommenen Dinge ( a b s t r a k t e V o r -  
s t  e 11 u n g e n), sei es von den einer Gruppe objektiver Dinge gemein- 
samen Ziigen ( A l l g e m e i n v o r s t e l l u n g e n ) ,  was beides haufig auf 
dasselbe hinauskommt. Die Seele bildet allmahlich, und zwar nicht etwa 
willkiirlich und in bewuBter Erstrebung irgend eines Zwecks, sondern in 
vollig absichtsloser Betatigung ihrer Eigenart, Vorstellungen, die in der 
tatsachlich gedachten Einfachheit und Isolierung objektiv gar keine Vor- 
bilder haben, dereń Dasein in ihr selbst aber doch keinen Moment zweifel- 
haft sein kann, so die Vorstellung einer bloBen Lange oder der bloBen 
Farbę rot oder von Farbę im allgemeinen, von einem Hunde, einem Baum 
im allgemeinen usw.

Diese Bildungen sind fiir alle hohere geistige Entwicklung von auBer- 
ordentlicher Bedeutung. Die Seele entfernt sich in ihnen von dem ob- 
jektiv Gegebenen, aber nur, um dadurch bei der Eigenart ihrer Mittel 
seine Aneignung und Beherrschung um so besser zu erreichen. Das ab- 
strahierende Denken hat zwei wichtige Folgen in dieser Hinsicht.

Erstlich wird dadurch jene sachliche Gliederung der sinnlich gegebenen 
Komplexe, auf dereń Anfange oben (S. 100) bei der Wahrnehmung hin- 
gewiesen wurde, weitergefiihrt. Die uns umgebenden und von uns wahr
genommenen Dinge bilden zumeist eine fiir unsere Einsicht zufallig zu- 
sammengeratene, bunte und verwirrende Vielheit. Indem uns nun bei 
der gedanklichen Wiederbelebung der Eindriicke nur einzelne Ziige be- 
wuBt werden, die zugleich durchweg einer Mehrheit von Dingen gemein- 
sam sind, indem wir also das A l l g e m e i n e  an den Dingen heraus- 
denken, ordnen wir sie geistig nach Klassen und Arten. Wir losen sie heraus 
aus den Zufalligkeiten der Umgebung und den Besonderheiten des ein
zelnen Falles und bringen sie zusammen nach ihren inneren Beziehungen, 
nach ihrer Verwandtschaft, wie wir sagen. Das schlechthin uniibersicht- 
liche Nebeneinander wird geklart durch ein Ober- und Untereinander; je 
nach der groBeren oder geringeren Ahnlichkeit bilden sich einander naher- 
stehende oder fernerstehende Gruppen, und wir gelangen allmahlich dazu, 
die ungeheure Mannigfaltigkeit des hier und da und zusammenhanglos Ge
gebenen mit dem geistigen Auge in g e o r d n e t e n  S y s t e m e n  zu 
iiberschauen. Zugleich aber haftet an dem Allgemeinen fiir uns zum guten
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Teil die Erkenntnis des G e s e t z m a B i g e n  in dem Verhalten der 
Dinge, die uns erst ihre Beherrschung ermoglicht; das Einzelne und In- 
dividuelle ist dazu zu reichhaltig und verwickelt. Man tragt Holzstticke 
zusammen, wie sie sich gerade bieten, zu einem Feuer. Die einen brennen 
lustig darauf los, andere schwelen und ąualmen, einzelne brennen gar 
nicht. Woran liegt das? Die bloBe haufige Wiederkehr des Vorgangs, 
die freilich auch erforderlich ist, wird es den Betrachter der einzelnen Holz- 
stiicke in der Gesamtheit ihrer zahlreichen Eigenschaften doch schwerlich 
lehren. Erst wenn diese Gesamtheiten geistig sozusagen aufgebrochen 
sind in ihre Elemente und diese nun bei den einzelnen Stucken ais vorhan- 
den oder fehlend erkannt werden, ergibt sich leicht, daB es nicht die Form, 
noch die Farbę, noch die Herkunft, noch vieles andere an den Holzstucken 
‘st, sondern ihre Nasse und Trockenheit, wovon das Brennen abhangt. 
k  i e A u f f i n d u n g  v o n  O r d n u n g  a l s o  u n d  G e s e t z  i n 
d e n  D i n g e n  ist die eine Wirkung des Abstrahierens.

Die zweite besteht in einer gewissen O b e r w i n d u n g  d e r  d u r c h  
d i e  E n g e  d e s  B e w u B t s e i n s  (S. 75) d e r  S e e l e  g e s e t z t e n  
S c h r a n k e .  Ich denke an einen Baum oder an Baume. Was dabei 
meine Seele in Anspruch nimmt, ist auBerst wenig. Ich denke an den 
Namen, vielleicht an etwas Hohes, Verzweigtes; kaum mehr. Alle die 
zahllosen Einzelheiten, die bestimmte Baume oder eine bestimmte Baum- 
art charakterisieren, ebenso die groBe Vielheit dieser Arten sind meinem 
BewuBtsein fern, sie belasten die Seele nicht. Ich kann daher auch sehr 
bequem mit meiner Vorstellung von Baumen weiter hantieren, sie mit 
anderen verbinden und z. B. denken, daB Baume ein hohes Alter erreichen 
konnen oder nur in gewissen Hohen fortkommen u. a. Aber sobald 
nun etwa das Spiel meiner Gedanken eine Verbindung hervorbringt, die 
sich mit irgendwelchen jener nichtgedachten Eigentiimlichkeiten der Baume 
°der ihrer nichtgedachten Arten nicht vertragt, sogleich pflegen diese be- 
WuBt lebendig zu werden und das Widersprechende abzuwehren. Sie sind 
also, wenn auch bis dahin nicht bewuBt vorgestellt, doch nicht schlechthin 
Nichts fur die Seele gewesen. Sondern das Denken der AlIgemeinvor- 
stellung hat den Einzelheiten, mit denen zusammen sie anschaulich er- 
lebt wurde und von denen sie dann losgelost wurde, gleichsam die 
Wege geebnet. Sie sind irgendwie d e m  B e w u B t w e r d e n  n a h e -  
g e b r a c h t ,  und wenn nun noch ein kleiner AnstoB fur die einen 
°der anderen von ihnen hinzukommt, so werden sie assoziativ geweckt; 
s>e fallen einem ein, wie man sagt. In der Allgemeinvorstellung wird 
somit nicht nur das Wenige, das ihren Inhalt ausmacht, tatsachlich 
gedacht, obschon nur dies mit deutlichem BewuBtsein, sondern es werden 
zugleich zahlreiche EinzelvorstelIungen, die Beziehungen zu ihr haben, 
irgendwie mitgedacht; sie werden s t e l l v e r t r e t e n d  g e d a c h t  
durch das Allgemeine. Solange sie fur die gegenwartige BewuBtseins- 
lage ohne besondere Bedeutung sein wiirden, nehmen sie die Seele nicht 
Weiter in Anspruch. Aber sobald es notig ist, d. h. sowie nun noch
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andere Vorstellungen auftreten, die Beziehungen zu ihnen haben, werden 
sie in der Regel bewuBt und ersetzen die bis dahin geniigende Stell- 
vertretung durch ihr eigenes Erscheinen. Offenbar hat die Seele damit 
im wesentlichen alles, was sie braucht. In jedem Moment vermag 
sie nur eine beschrankte Vielheit von Eindriicken und Vorstellungen be- 
wuBt zu umfassen; aus der erdriickenden Fiille des Moglichen kann sich 
daher jederzeit nur Weniges, das Wichtigste u. a. und das haufigst Da- 
gewesene, in ihr durchsetzen. Aber die wenigen von ihr gedachten Vor- 
stellungen sind zugleich stets die Reprasentanten einer ungeheuren Ge- 
folgschaft anderer dazugehoriger Vorstellungen, dereń Auftreten im 
geeigneten Moment durch sie vorbereitet wird. Und indem nun die 
Seele mit den vertretenden Vorstellungen beąuem schaltet und waltet, be- 
herrscht und verwertet sie doch auch bis zu gewissem Grade die ganze 
Masse der vertretenen, fast ais ob diese selbst in ihr bewuBt gegenwartig 
waren.

Falls nur einzelne Glieder eines durch Abstraktionsprozesse zustande 
gekommenen Vorstellungsverbandes gegeben werden, so haben sie natur- 
gemaB, auch wenn sie in einer ganz anderen ais ihrer gewohnten Begleitung 
auftreten, dieTendenz, die iibrigen zu reproduzieren. Darin besteht im 
wesentlichen der Vorgang, den man ais D e n k e n  n a c h  A n a l o g i e  
bezeichnet. Im Deutschen sind die Substantiva auf e in der Regel weib- 
lichen Geschlechts; die bloBe Endung e und der weibliche Artikel ver- 
wachsen so zu einem Vorstellungsganzen von ziemlich festem Zusammen- 
hang, ganz unabhangig von der Bedeutung der Worte. Dadurch wird dann 
z. B. die Sonne im Deutschen zu einem Femininum gegen den Gebrauch 
aller verwandten Sprachen, und wenn franzosische Worte auf e in das 
Deutsche aufgenommen werden, so werden sie in der Regel durch Analogie 
weiblich, auch gegen ein abweichendes Geschlecht in ihrer urspriinglichen 
Sprache, so Etage, Loge, Blamage. Krankheiten wie die Pocken, Schar- 
lach, Diphtheritis stimmen in einzelnen praktisch wichtigen Zugen iiberein, 
z. B. in der allgemeinen Art ihrer Obertragung sowie in dem Schutz, den 
ihr Oberstehen gegen ihre Wiederkehr verleiht. Nachdem nun fur einige 
solcher Krankheiten mikroskopisch kleine Organismen ais Trager der An- 
steckung nachgewiesen und zugleich die Mittel gefunden sind, urn von er- 
krankten Individuen heilkraftige Stoffe gegen die Erkrankung anderer zu 
gewinnen, kann nicht leicht jemand, der um diesen Zusammenhang weiB, 
an andere auch nur entfernt ahnliche Krankheiten denken, ohne nach 
Analogie auch bei ihnen eine solche Entstehung und die Moglichkeit einer 
Schutzimpfung vorzustellen.
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§ 17. Die Sprache.

1. I h r W e s e n. Allgemeinvorstellungen entwickeln sich zweifel- 
l°s auch bei hóheren Tieren, da diesen ja Aufmerksamkeit und Gedachtnis,. 
ihre subjektiven Grundlagen, sicher nicht abgehen. Ein stubenreiner 
Hund besitzt offenbar eine Vorstellung von „Stube“ im allgemeinen wie auch 
v°n „drauBen“ im allgemeinen. Denn man assoziiert ihm die Reinlich- 
keit im Sinne der menschlichen Forderung nicht an alle einzelnen Stellen 
dor Stube, sondern nur an eine begrenzte Anzahl. Gleichwohl stellt er 
sie dann vor in Verbindung mit der Stube im allgemeinen, ja auch in Ver- 
bindung mit verschiedenen Stuben.

Immerhin konnen diese mit den bloBen Fahigkeiten der Tiere ge- 
^onnenen Gebilde eine groBe Hohe der Abstraktion und damit eine groBe 
Bedeutung nicht erreichen. Denn zum Zustandekommen von Allgemein- 
vorstellungen ist erforderlich, wie oben (S. 105) gezeigt, daB die nur teil- 
^eise interessierenden oder bei wiederholtem Vorkommen nur teilweise 
miteinander iibereinstimmenden Wahrnehmungen haufig mit ein und dem- 
selben anderweitigen Eindruck verbunden erlebt werden, von dem aus 
■hre Reproduktion erfolgt, daB sie e i n e m  s t e t s  g l e i c h e n  Ze i c h e n  
angegliedert sind, dessen Wiederkehr sie dann ais Vorstellungen hervorruft. 
In dem natiirlichen Verlauf der Vorgange der AuBenwelt aber begegnen 
s°lche Verbindungen bei Dingen von einiger Verschiedenheit nur selten. 
Was gibt es wohl, was da in stets gleicher Beschaffenheit die Wahrneh
mungen samtlicher Baume oder Biicher, Uhren usw. regelmaBig und doch 
auch wieder leicht abtrennbar begleitete? Man wird kaum etwas nennen. 
konnen. Von auBerordentlicher Wichtigkeit ist es daher, daB der Mensch 
e>ne Fahigkeit besitzt, die ihm diesen Mangel des auBeren Geschehens 
uufs vollkommenste ersetzt. Was die Natur ihm nicht bietet, gleichblei- 
bende Zeichen in regelmaBiger Verkniipfung mit den halb gleichartigen, 
balb wechselnden Wahrnehmungen, das hat er aus sich heraus geschaffen: 
und damit ein Mittel gewonnen zur Steigerung des abstrahierenden Den- 
kens zu seiner hochsten iiberhaupt denkbaren Vollkommenheit. Diese 
Schopfung ist d i e  S p r a c h e .

Was ist die Sprache psychologisch betrachtet? Zunachst ein durch 
feste Assoziationen zusammengehaltener Verband von zwei Bestandteilen,. 
ben Satzen und Worten auf der einen und ihrer Bedeutung, den Sachen, 
auf der anderen Seite. Ais einzelne Vertreter des zweiten Bestandteils. 
konnen alle moglichen seelischen Inhalte auftreten, Empfindungen jeder 
Art, Vorstellungen, Gefiihle; alle diese in jeder beliebigen Einfachheit,. 
^erwicklung oder wechselseitigen Durchdringung. Die Vertreter des ersten 
Bestandteils dagegen entstammen stets bestimmten Klassen von Emp- 
findungen, aber stets einer kleinen Mehrheit von ihnen. Sieht man ab 
v°n der geschriebenen und gelesenen Sprache, die doch erst eine verhalt- 
nismaBig spate Errungenschaft ist und auch nur von einer maBig groBen 
Minderheit der sprechenden Menschen erlernt wird, so sind es wieder zwei.
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Bestandteiłe, die nun das eigentliche Wesen der Satze und Worte ausmachen: 
Tonę und Gerausche, hervorgebracht durch die Tatigkeit der Sprachorgane, 
und die von eben dieser Tatigkeit herriihrenden Bewegungs- und Lageemp- 
findungen, Gehorseindriicke also und kinasthetische oder Sprecheindrucke.

Da8 die genannten beiden Elemente der Worte durch besonders feste 
Assoziationen eng aneinander gekniipft sind, ist verstandlich. Mit be- 
stimmten Sprechempfindungen sind fur den Normalsinnigen allemal be- 
stimmte Gehorsempfindungen verbunden; die beiden g e h o r e n  also zu- 
sammen. Die einem bestimmten Wortverband angegliederte Sachvor- 
stellung aber hat — abgesehen von den verhaltnismafiig selten onomato- 
poetischen Wortern (glucksen, zwitschern, Toff-toff) — zu ihm nicht die 
geringste erkennbare Beziehung. Schon die ungeheure Vielheit der ver- 
schiedenen Sprachen im Gegensatz z. B. zu der groBen Gleichartigkeit der 
Ausdrucksbewegungen beweist, daB da von einem engeren und fur alle in 
gleicher Weise zwingenden Zusammenhang zwischen Zeichen und Bezeich- 
netem nicht die Rede sein kann. Daher hat von jeher die Frage das 
Nachdenken gereizt, wie denn gleichwohl diese iiberaus wichtigen Ver- 
kniipfungen so allgemein zustande gekommen seien, wie die Sprache vor- 
zeiten entstanden sei. Eine unbestrittene und vollig befriedigende Ant- 
wort hierauf laBt sich indes noch nicht geben, wenn auch die bei der Sache 
in Betracht kommenden Faktoren im wesentlichen nicht mehr zweifelhaft 
sind. Einiges Licht fallt auf sie von der Beantwortung der anderen und 
weit leichteren Frage, der man sich in der neueren Zeit zugewandt hat: 
wie die bereits bestehende Sprache der Erwachsenen sich auf die ihrer zu- 
nachst vollig entbehrenden Kinder iibertrage, wie die Sprache gegenwartig 
in den einzelnen Individuen zustande komme. Die vielen tausend Kinder, 
die taglich geboren werden, treten nach einem Jahre etwa in das Stadium 
des Sprechenlernens. Gelegenheit zu genauerer Beobachtung des Vorgangs, 
die fiir den Ursprung der Sprache ganzlich fehlt, ist hier also reichlich 
gegeben, und daB man sie erst in den letzten Dezennien ausgiebiger benutzt 
hat, liegt vermutlich daran, daB man hier kaum etwas Erklarungsbediirf- 
tiges sah. Das Kind ahme die von seiner Umgebung gehorten Worte und 
ihren Gebrauch einfach nach, damit sei alles gesagt. Indes um nachahmen 
zu konnen, was das Kind freilich tut, muB es zuvor die Hervorbringung 
des Nachzuahmenden mindestens in seinen Elementen gelernt haben (s. 
S. 94), und selbst wenn es so weit ist, kann es durch Nachahmung doch 
auch nur die Worte der Sprache erwerben, aber nicht ihre Bedeutung.

2. E n t s t e h u n g b e i m  K i n d e .  DerersteSchrittzumSprechen- 
lernen ist eine freie Betatigung des Kindes: spielerische Bewegung seiner 
Sprachorgane. Wie es, sich selbst iiberlassen und im Zustande des Wohl- 
behagens, seine Arme und Beine regt im Strampeln und Zappeln, so riihrt 
es auch rein spontan und ohne auBere Veranlassung Zunge und Lippen, 
Kehlkopf und Brustkorb und produziert dadurch eine groBe Fiille der 
yerschiedensten Laute und Lautverbindungen, von solchen, die auch fiir
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Sprache seiner Umgebung Bedeutung haben, bis zu den seltsamsten 
Krah-, Schnalz- u. a. Lauten. Indem es sie hervorbringt, bort es sie, und 
wenn sich so erst Klang und Sprechempfindung gentigend fest assoziiert 
haben, wird es vermoge der oben (S. 93) erwahnten GesetzmaBigkeit durch 
das Horen zu erneutem Hervorbringen angeregt. Daher die so haufige 
e>ntonige Wiederholung einzelner Lallworte durch die Kinder und spater 
die Neigung zu Verdopplungen in der Kindersprache.

Dieser von dem Kinde nicht nachgeahmten, sondern selbstandig ge- 
fundenen Lallworte bemachtigt sich dann sogleich bei ihrem ersten Her- 
vortreten die Tatigkeit der Erwachsenen. Und zwar in zwiefacher Weise. 
Einmal einschrankend und auslesend. Aus der groBen Fulle der von dem 
Kinde produzierten Laute halten die Erwachsenen diejenigen fest, die in 
ihrer eigenen Sprache vorkommen oder den in ihr vorkommenden doch 
einigermaBen ahnlich sind. Diese sprechen sie dem Kinde immer wieder 
Und wieder vor, kombinieren sie auch zu kleinen Satzchen und regen das 
Kind dadurch selbst an zur haufigeren Wiederholung eben dieser Laute 
Und Kombinationen, dereń Hervorbringung es ja beherrscht. Es wird da- 
hurch in dieser Herrschaft immer sicherer und geschickter, wahrend die 
zahlreichen iibrigen, fiir die Umgebung bedeutungslosen Laute allmahlich 
zuriicktreten und oft so verloren gehen, daB ihre Innervationen gar nicht 
Wiedergefunden werden konnen. Von Hause aus, wird man sagen diirfen, 
vermag ein Kind von ungefahr den gleichen Lallworten aus zur tadellosen 
Beherrschung jeder beliebigen Sprache zu gelangen. In spateren Jahren 
hagegen lernt der Mensch eine Fremdsprache in der Regel nur mit einem 
>>Akzent“ , d. h. das Horen sowohl wie das Nachsprechen der fremdsprach- 
hchen Laute wird immer irgendwie abgebogen nach den durch die Mutter- 
sPrache hunderttausendfaltig eingeiibten Weisen hin. Zweitens aber ist 
hie Tatigkeit der Erwachsenen eine erweiternde und angliedernde. Die 
hem Kinde unermudlich vorgesprochenen Worte und Wortverbande wieder- 
holen sie vor allem in Gegenwart der Personen oder Sachen oder Vorgange, 
hie mit solchen Worten bezeichnet werden, und allmahlich assoziieren sie 
So an die von vornherein zweigliedrigen Lautverbande des Kindes ein 
hrittes, eine Bedeutung. So lernt das Kind allmahlich verstehen, d. h. 
es reproduziert beim Horen oder Aussprechen bestimmter Worte die Vor- 
stellung der viele Małe gleichzeitig mit ihnen wahrgenommenen Personen 
°her Gegenstande; es erlebt die Worte ais Zeichen von Sachen. Und damit 
^ rn t es umgekehrt zugleich sprechen, d. h. bei dem Sehen oder Tasten 
uud namentlich dem Begehren von Dingen (im weitesten Sinne) reprodu- 
z*ert es die Vorstellung der mit ihnen in Verbindung gebrachten und ihm 
gelaufigen Worte, und indem diese Wortvorstellungen sogleich zum Aus- 
sPrechen der Worte selbst weiterfuhren, bringt es seine Vorstellungen von 
hen Dingen, vor allem seine Gefiihls- und Willensregungen in bezug auf 
sie zum Ausdruck und zur Kenntnis seiner Umgebung.

Wenn das Kind so weit ist und auch die Wichtigkeit dieser Zeichen- 
gebung ahnend halbwegs erfaBt, dann beginnt es mit groBem Eifer — und



1 1 2 Yerwicklungen des Seelenlebens

damit geschieht ein dritter Schritt—, das Sprechen der Erwachsenen will- 
ktirlich nachzuahmen. Einerseits die von ihnen gebrauchten Worte rein 
ais solche, vielfach ganz mechanisch und spielerisch, ohne Verstandnis 
oder nur mit sehr geringem Verstandnis ihres Inhalts. Anfanglich sind 
seine Nachahmungen natiirlich auBerst unvollkommen, da es noch bei 
weitem nicht alle Laute spontan hervorzubringen gelernt hat und keine 
Bewegungen nachahmen kann, dereń kinasthetische Empfindungen es 
nicht kennt. Aber bei dem fortwahrenden Plappern findet es allmahlich 
durch allerlei Zufalle und Entgleisungen auch die schwierigen Laute, findet 
femer die fur die Sprache seiner Umgebung charakteristische und fur die 
Aussprache besonders wichtige Ruhelage der Sprachorgane, und nach Ab- 
lauf einiger Jahre ist es in den Lautschatz seiner Muttersprache in der 
Regel vollstandig hineingewachsen. Andererseits aber ahmt es auch die 
ganze Tatigkeit der Erwachsenen nach, die Dinge und Vorgange mit Worten 
zu bezeichnen. Unter ókonomischer Verwendung der ihm bereits zur Ver- 
fiigung stehenden und verstandlichen Worte und nach Analogie ihrer ihm 
bekannten Verwendung schafft es selbstandig neue Wortformen und Wort- 
yerbindungen. Zum Teil wieder rein spielerisch, namentlich wenn die 
Umgebung an diesem Tun und seinen fur sie oft komischen Produkten 
Gefallen zeigt, zum groBeren Teil aber in bewuBter Benutzung der Sprache 
ais eines Mittels der Mitteilung. So entstehen Bildungen wie gegeht statt 
gegangen, messern fur schneiden, Geburtstagsladen fur Konditorei u. a.

Indem das Kind nachahmt, entfernt es sich also doch auch wieder 
vermoge der Mannigfaltigkeit der in ihm waltenden geistigen Krafte von 
der Sprache seiner Umgebung. Die bei allem Sprechen sich geltend ma- 
chende Eigenart der Seele hat aber zugleich noch eine andere Wirkung. 
Das Verstehen der Sprache der Erwachsenen, d. h. das Horen ihrer Worte 
und das richtige Erfassen der von den Sprechenden damit gemeinten Dinge, 
ist eine Wahrnehmung in dem oben (S. 97) bezeichneten Sinne. Das Wahr- 
nehmen aber hangt, wie wir sahen, von mannigfachen Umstanden ab, 
so namentlich von den Interessen der Wahrnehmenden und den Erfah- 
rungen, die sie gemacht haben. Nun sind die Interessen des Kindes vóllig 
verschieden von denen der Erwachsenen, seine Erfahrungen bei weitem 
eingeschrankter; wie soli es da mit den Worten der Erwachsenen den gleichen 
Sinn verbinden konnen wie diese? Es ist zunachst vollig unmoglich. In 
einem spateren Stadium seiner Sprachfertigkeit kann man diesem Mangel 
mit Hilfe der Sprache selbst bis zu einem gewissen Grade abhelfen durch 
sprachliche Erlauterung des mit den Worten zu verbindenden Sinnes. 
Aber davon kann natiirlich erst die Rede sein, wenn eine Obereinstimmung 
der Verstandnisses fur einen groBen Teil des Sprachschatzes bereits er- 
reicht ist. Und so versteht denn das Kind anfanglich, auch wenn es schon 
spricht, eine iiberaus groBe Zahl der von den Erwachsenen gebrauchten 
Worte iiberhaupt nicht: die Abstrakta, Beziehungsworte (heute, hier, ich), 
das seinem Anschauungskreise Fremde. Auch diejenigen aber, die sich 
auf Gegenstande seiner Erfahrung beziehen und die es zu yerstehen scheint,
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Versteht es durchweg ganz anders ais der Erwachsene. Eine Uhr ist fur 
^as Kind etwas Tickendes und Glanzendes. Was der Erwachsene mit 
^em Worte meint, ist ihm auf keine Weise klar zu machen, und zwischen 
Taschenuhren und Sanduhren oder Sonnenuhren wiirde es keinerlei Ge- 
aaeinschaft finden. Bekannt ist, wie die Kinder die von ihnen anschei- 
nend mit richtigem Verstandnis gelernten Worte oft in der auffallendsten 
Weise weiter verwenden, wie sie durch vermeintliche seltsame Obertra- 
gungen der Wortbedeutung den Erwachsenen vielfach in Erstaunen setzen. 
^ er Name irgend eines eSbaren Gegenstandes z. B. wird ais Bezeichnung 
gebraucht fur alles EBbare iiberhaupt, daneben noch fur das Essen, den 
^ Unger u. a .; bei einem Knaben hieB Vater, Mutter, Warterin, Schwester, 
M>lchflasche, endlich jeder auffallende Gegenstand dada. Man hat wohl 
gesagt, das Kind brauche seine Worte in einer allgemeineren Bedeutung 
als der Erwachsene, oder es habe eine Tendenz zu begrifflicher Verallge- 
meinerung. Aber der Nimbus einer besonderen logischen Befahigung, 
mit dem man auf solche Weise die Kindesseele umgibt, ist ganzlich unbe- 
rechtigt. Freilich sind die Worte des Kindes zumeist wohl allgemeiner 
ais die des Erwachsenen. Denn bei der beschrankten Auffassungsfahigkeit 
^es Kindes assoziieren sich die von ihm gebrauchten Namen in der Regel 
mit weniger Eigentiimlichkeiten der Dinge ais bei dem Erwachsenen, und 
diese finden sich dann naturgemaB bei einem groBeren Umfange von Dingen 
w>eder. Aber das eigentlich Charakteristische des kindlichen Wortgebrauchs 
wird damit nicht getroffen. Oft genug gebraucht das Kind seine Worte 
auch in engerem Sinne ais der Erwachsene; es wird schwerlich so leicht 
Wii^mer, Vogel und Pferde mit demselben Worte Tier bezeichnen. Das 
Wesentliche ist vielmehr dies: das Kind gebraucht das Wort fur eine i h m 
auffallige Seite der Sache oder einen ih m  wichtigen Eindruck, den sie 
hervorruft, und trifft damit durchweg etwas vollig anderes, ais der Er
wachsene mit dem gleichen Worte bezeichnet. Wo aber nun die von dem 
Kinde gemeinte Eigentiimlichkeit oder jeder ihm wesentliche Eindruck 
Wiederkehrt, da gebraucht es auch wieder dasselbe Wort, nicht geleitet 
v°n einem aus der Vergleichung der Dinge hervorgegangenen BewuBtsein 
■hrer Ahnlichkeit in irgend einer Hinsicht, sondern lediglich weil nach der 
allgemeinen assoziativen GesetzmaBigkeit der Seele das gleiche Ausgangs- 
§lied auch das gleiche Folgeglied reproduzieren muB. Und flir den Er
wachsenen ist die Sache nur deshalb verwunderlich, weil er den fur das 
K>nd maBgebenden Sinn des Wortes gar nicht kennt und ihn naiverweise 
gleichsetzt dem Sinn, den es fiir ihn hat.

Auch wenn das Kind also den Worten nach die Sprache seiner Um- 
gebung nachahmt, ist doch das, was es zustande bringt, zum guten Teil 
Seine eigene Schopfung: es verwendet die durch Nachahmung gewonnenen 
Worte zu selbstandigen Neubildungen und verfahrt ebenfalls selbstandig 
'n der Verkniipfung jener Worte mit den Sachvorstellungen. Soweit nun 
dabei die Kinder einer bestimmten Sprach- und Kulturgemeinschaft ahn- 
Uche Interessen und Erfahrungen haben, sind natiirlich auch diese ihre 

E b b l n g h a u s ,  AbriB o
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Schópfungen einander ahnlich: neben der Sprache der Erwachsenen gibt 
es eine allgemeine, innerhalb der ganzen Sprachgenossenschaft verstand- 
liche Kindersprache. Soweit dagegen die Interessen und Erfahrungen 
der einzelnen Kinder verschieden sind, sind es auch ihre Sprachen, und 
genau genommen ist daher die Kindersprache eines Hauses nicht in allen 
Einzelheiten in einem anderen verstandlich; ein deutlicher Hinweis auf 
einen der Griinde, die das weite Auseinandergehen der verschiedenen Volks- 
und Stammessprachen bewirkt haben. Natiirlich aber konnen alle diese 
Verschiedenheiten sich auf die Dauer gegen den erdriickenden EinfluB 
der einheitlichen Sprache der Erwachsenen nicht behaupten. Das Sprechen- 
lernen des Kindes durchlauft also ein viertes und letztes, langdauerndes 
Stadium, in dem sich seine Sprache nach der der Umgebung allmahlich 
zurechtschiebt. Es merkt aus MiBverstandnissen, die es begeht oder zu 
denen es durch sein eigenes Sprechen Veranlassung gibt, oder es erfahrt 
aus besonderer Belehrung, in welchem Sinne die von ihm benutzten Worte 
verstanden werden miissen, um dem allgemeinen Gebrauch zu entsprechen, 
und kommt so nach und nach mit diesem in immer bessere Obereinstimmung.

Freilich, vollkommen wird diese niemals erreicht. Die Sprache jedes 
lndividuums behalt dauernd in ihrem Wortschatz, in der Bedeutung zahl- 
reicher Worte, namentlich in der feineren Bedeutungsfarbung, auch in der 
Art der Verwendung der Worte etwas Eigenartiges. Es gibt mithin auch 
streng genommen nicht eine einzige und schlechthin identische Sprache 
aller Angehorigen einer Sprachgenossenschaft, sondern nur eine im groBen 
und ganzen ubereinstimmende Vielheit zahlreicher individueller Sprachen. 
Fur praktische Zwecke ist ihre Gleichheit bei weitem ausreichend; aber 
wie zahllose MiBverstandnisse, Erorterungen, Streitigkeiten beruhen doch 
auch auf ihrer Verschiedenheit! Vom Standpunkte des groBen praktischen 
Zweckes, dem die Sprache dient, dem der Mitteilung und Verstandigung, 
mag das ais ein Nachteil erscheinen. Aber man kann nur sagen : sit ut 
est aut non sit. Die Natur des geistigen Lebens, das die Sprache tragt 
und gestaltet, bringt diese Art des Zustandekommens und ihres Charakters 
notwendig mit sich, und erst auf einer hoheren Stufe ihrer Entwicklung 
gelangen die Sprechenden dazu, sich mit bewuBter Absicht und fur be- 
stimmte Zwecke eine fur alle nahezu absolut ubereinstimmende und sozu- 
sagen uberindividuelle Sprache zu schaffen, wie in den Formelsprachen 
der Mathematik und Chemie. An denen erkennt man dann aber auch, 
daB jene Unvollkommenheit nicht nur Unvollkommenheit ist. Alle Kraft 
und Kunst und Schonheit der Sprache hangt zusammen mit ihrer indivi- 
duellen Gestaltung im Munde ihrer einzelnen Trager.

3. W a n d l u n g e n  d e r  S p r a c h e .  So wenig aber die Sprache 
etwas vollig Identisches ist fur die Gesamtheit der sie Sprechenden, so 
wenig ist sie etwas vollig Beharrliches. Jene von den einzelnen lndividuen 
allmahlich erreichte und im ganzen fur eine bestimmte Zeit doch uberein
stimmende Gestaltung behalt sie nicht dauernd bei. Sie lebt und ent-
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w'ckelt sich weiter mit dem weiteren Leben ihrer Trager, und je nach dereń 
Schicksalen wandelt sie sich bald schneller bald langsamer zu neuen und 
'ntmer wieder neuen Formen. Und zwar gleichzeitig in den beiden Haupt- 
bestandteilen, dereń Verkniipfung ihr Wesen ausmacht. Die Worte samt 
^hren Beugungsformen und Verbindungen, die zur Bezeichnung bestimmter 
^ inge, Beziehungen und Vorgange dienen, werden allmahlich andere, und 
2ugleich verschieben sich zahlreiche Bedeutungen allmahlich, die an be- 
st>mmte Worte gekniipft sind. Bei jenem ersten Vorgang, dem L a u t -  
w a n d e 1 und F o r m e n w a n d e l ,  spielen zum Teil mehr auBere 
V°rgange, wie Beąuemlichkeiten des Sprechens, Aufnahme einer fremden 
Sprache durch eine Sprachgenossenschaft mit anderen Sprachgewohnheiten, 
eine verursachende Rolle. Aber zum guten Teil sind es schon hier und 
ausschlieBlich sind es bei dem anderen Vorgang, dem B e d e u t u n g s -  
w a n d e 1, die verschiedenen GesetzmaBigkeiten des Seelenlebens, die die 
v eranderungen bewirken. Dieselben Krafte, die im Zusammenhang mit 
bestimmten Erfahrungen, Gedanken, Interessen, Bediirfnissen die Sprache
2Uerst in bestimmter Weise gestalteten, bedingen mit Notwendigkeit ihre 
Umgestaltung in der Anpassung an andere Erfahrungen, Gedanken und 
Sedtirfnisse.

Besondere Umstande kónnen z. B. dazu fiihren, daB von den vielen 
b-igentiimlichkeiten einer Person oder Sache einzelne besonders wichtig 
werden und die Aufmerksamkeit besonders in Anspruch nehmen, wie bei 
- J u l i u s  C a s a r  die Herrschaft, zu der er gelangte, bei dem Gutsverwalter 
® 0 y c o 1 1 die allgemeine Achtung, der er wegen seiner Strenge verfiel. 
*̂ann drangen sich naturgemaB bei der Nennung der Namen diese Merk- 

ma'e vielfach in den Vordergrund; der Sprechende denkt vorwiegend an 
s'e> und wenn einmal die Notwendigkeit erwachst, den Inbegriff eben 
dieser bedeutungsvollen Merkmale auch anderswo mit einem Wort zu 

. bezeichnen, ohne Riicksicht auf die sonstige Begleitung, in der sie auf- 
treten, so bietet sich dazu zwanglos jener urspriinglich individuellere Name, 
dessen gedachte Bedeutung sich ja schon verschoben hat. Er verliert 
einen Teil, den minder wichtig gewordenen Teil seines Inhalts, um dafiir 
seinen Umfang zu e r w e i t e r n .  Auf ganz gleiche Weise aber kommt 
es auch zu V e r e n g u n g e n  des Umfangs. Aus einer groBeren Mehrheit 
v°n Dingen, die mit demselben Worte bezeichnet werden, werden einzelne 
besonders wichtig fur die Sprechenden, etwa weil sie mit ihnen uberwie- 
gend haufig zu tun haben. Bei dem Gebrauch des Wortes treten dann 
diese einzelnen besonders lebhaft ins BewuBtsein; unterscheidende Zusatze 

sie werden weggelassen, zumal es ja bei gleichen Interessen der Mit- 
unterredner ihrer nicht bedarf, und der Umfang des Wortes schrankt sich 
e'n- So bedeutet Stadt fiir jeden Landbewohner vor allem die nachst- 
benachbarte Stadt, Gas fiir den Nichtphysiker das Leuchtgas; zahlreiche 
^eamtennamen wie Minister, General, Oberst sind nichts ais Verengungen 
von Worten sehr allgemeiner Bedeutung. Etwas andere Resultate eines 
s°lchen Zusammenwirkens der assoziativen GesetzmaBigkeit mit einer Ver-

8*
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schiebung der Aufmerksamkeit sind die M e t a p h e r n , bei denen ein 
Wort von dem urspriinglichen Gegenstand auf einen in irgend einer Hin- 
sicht ahnlichen iibertragen wird, wie Fuchs auf ein der Farbę nach ahn- 
liches Pferd oder einen der Verschlagenheit nach ahnlichen Menschen, 
Bein von dem tierischen Korper auf Tische und Stiihle, sowie die M e t o 
n y  m i e n , bei denen die Obertragung auf etwas zeitlich Verbundenes 
stattfindet, wie Messe von einer Kultushandlung auf den bisweilen damit 
verbundenen Jahrmarkt iibergeht, Toilette der Reihe nach von einem 
kleinen Leinentuch auf den damit bedeckten Tisch, die daran vorgenommene 
Handlung des Anziehens, die dazu gebrauchten Kleidungsstiicke usw.

Mannigfache und besonders interessante Verschiebungen sodann ver- 
danken gewissen Nebenabsichten der Sprechenden ihre Entstehung. Man 
redet vielfach, um von anderen etwas zu erlangen. Dazu muB man ihr 
Wohlwollen gewinnen und dazu wiederum sie entsprechend behandeln, 
ihnen z. B. ihre Ehren und Wiirden unverkiirzt zukommen lassen, in Zwei- 
felsfallen eher etwas mehr tun ais zuwenig. Daher haben alle ehrenden 
Anreden, Standesbezeichnungen, Titulaturen usw., namentlich fur dasweib- 
liche Geschlecht, in allen Sprachen die Tendenz zu s i n k e n und an 
Wert zu verlieren. Herr ist urspriinglich nur der Hoherstehende, der 
anderen zu befehlen hat, heute fast jeder erwachsene Mann. Fraulein ist 
noch bei Lessing nur das Madchen von Adel, heute jedes unverheiratete 
weibliche Wesen. Man redet ferner, um gehort zu werden, nicht nur phy- 
sisch, sondern namentlich geistig, um beachtet zu werden und womoglich 
Beifall zu finden fur das, was man sagt. Bei der ungeheuren Fiille der 
Redenden aber ist es sehr schwer, sich Geltung zu verschaffen, ganz be
sonders schwer fur die jeweils heranwachsende Generation, fur die Jugend, 
von der die groBe Masse noch nichts weiB und der sie wohl gar noch nichts 
Rechtes zutraut, wahrend sie doch so enorm viel und Wichtiges und Neues 
zu sagen hat. Offenbar darf sie nicht einfach reden wie die andern und bloB, 
um verstanden zu werden; sie muB zugleich sorgen, daB sie durchdringt 
und die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Das geschieht in verschiedener 
Weise. Entweder begibt sie sich sozusagen in den Schutz eines schon 
Anerkannten, indem sie ihn nachahmt. Sie redet witzig wie H e i n e  oder 
leidenschaftlich-empfindsam wie G o e t h e s Werther oder in blendenden 
Antithesen wie N i e t z s c h e .  Sie bringt auf solche Art die Sprech- 
weise und Ausdrucksweise eines Einzelnen in die M o d ę  und bewirkt 
ihre weitere Verbreitung. Oder sie redet auffallend, befremdend, gebraucht 
nicht, wie S c h o p e n h a u e r  empfiehlt, gewohnliche Worte, um un- 
gewóhnliche Dinge zu sagen, sondern sagt gewohnliche Dinge in unge- 
wohnlichen Worten, in Worten, die zwar das Gemeinte noch erkennen 
lassen, aber doch in diesem Zusammenhange nicht iiblich sind. Moglichst 
extreme Ausdriicke z. B. werden gewahlt zur Bezeichnung des Mittleren 
und Durchschnittlichen, und da nun doch durch die Bezeichnung ais himm- 
lisch und hollisch, entzuckend und schauderhaft die Dinge selbst nicht 
andere werden, so geben die Worte nach; sie werden herabgezogen und
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Ve r f l a c h e n .  Oder die Sprache der Gasse wird hineingezogen in die 
Sebildete Unterhaltung, das Hóhere und Edlere wird mit niederen Aus- 
^rucken bezeichnet (der Student futtert statt zu essen, er bewohnt eine 
®ude statt eines Zimmers), wodurch denn allmahlich zahlreiche Worte in 
die Umgangssprache e m p o r g e h o b e n  und veredelt werden.

Indes es bedarf nicht weiterer Einzelheiten; worauf es hier ankommt, 
lst dies: das Sprechen ist wie das Wahrnehmen jederzeit eine A n g e -  
*e g e n h e i t  d e r  g a n z e n  S e e l e .  Die Entstehung wie die Er- 
haltung und weitere Fortbildung der Sprache ist das naturgemaBe Ergebnis 
der Gesamtkrafte des Seelenlebens. Hinsichtlich der bloBen Form der ge- 
bfauchten Worte und ihrer auBeren Verkniipfung wie hinsichtlich ihrer 
^ah l zum Ausdruck seiner Gedanken und ihrer Haufung zu wechselseitiger 
Sestimmung ihrer Bedeutung wird der Sprechende jederzeit bestimmt von 
der Art, wie er sich friiher ausgedriickt hat oder in ahnlichen Fallen aus- 
driicken wiirde, von den Anschauungen iiber die Dinge, die er erworben 
dat und die vorwiegend fiir ihn in Betracht kommen, sowie namentlich 
v°n den Zwecken, die er im allgemeinen und in dem jeweiligen besonderen 
Palle verfolgt. Nicht natiirlich in bewuBter Beriicksichtigung aller dieser 
Momente, sondern so, daB sie ohne sein Wissen gleichsam in ihm arbeiten, 
^eil es die Natur seiner Seele ist, in allen ihren Betatigungen so bestimmt 
zu Werden. Der groBe Hauptzweck der Verstandigung, dem die Sprache 
dient, wirkt dabei begreiflicherweise mit besonderer Kraft in der Richtung 

eine Ausgleichung der urspriinglichen Verschiedenheiten des indivi- 
duellen Sprechens und auf bestandige Festhaltung des einmal Gewonnenen 
innerhalb des Wechsels der Generationen. Allein beides wird bei der sich 
selbst iiberlassenen Sprache nie vollig erreicht. Die Eigenart der Einzel- 
Seelen und die Verschiedenheit der Umstande, unter denen sie stehen, wie 
der Zwecke, die sie verfolgen, macht sich dauernd geltend in individuellen Be- 
sonderheiten der Handhabung der Sprache, und der Wechsel der Individuen 
w‘e der Umstande und Zwecke bedingt unvermeidlich bald langsame, bald 
Plotzliche Verschiebungen. Das Bestehen einer Schriftsprache verlangsamt 
den ProzeB sehr bedeutend; man kann auch kunstlich abzuhelfen suchen 
durch Einfiihrung einer reinen Begriffssprache oder durch Aufzwangung 
einer Normalsprache mit unabanderlich festen Regeln und sprachlichen 
Pormen. Aber damit werden andere wertvolle Eigenschaften der Sprache 
geopfert oder doch geschadigt. Eine durch Zwang konstant erhaltene 
Sprache wird sehr bald, wenn sie es nicht von vornherein ist, eine tote 
Sprache, und das Tote ist ein schlechter Ausdruck des Lebendigen. Kraft, 
Schónheit und vor allem W a h r h e i t der Sprache in der Wiedergabe der 
Gedanken sind ohne Verkummerung nur zu haben um den Preis jener, durch 
das Seelenleben nun einmal bedingten und vom Standpunkte des bloBen 
^erstandigungszweckes freilich nachteilig zu nennenden Eigentumlichkeiten.

4. B e d e u t u n g  d e r  S p r a c h e .  Doch mit diesen Erorterungen 
uber das Leben der Sprache sind wir von dem Wege abgekommen, der uns
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iiberhaupt zu ihr gefiihrt hat, und lenken nun dahin zuriick. Welche Be- 
deutung hat die Sprache, ganz abgesehen von der ungeheuren Wichtigkeit, 
die sie ais Verstandigungsmittel fur das menschliche Gemeinschaftsleben 
besitzt, fur das individuelle Seelenleben rein ais solches und fur seine Ent- 
wicklung? In der Hauptsache wurde es oben schon gesagt: sie ermoglicht 
eine Steigerung des abstrahierenden Denkens bis zu den auBersten erreich- 
baren Hohen, die vollstandigste Auflosung des in der Anschauungs-, Ge- 
danken- und Gefiihlswelt Gegebenen bis in seine letzten Elemente und 
dereń Umordnung zu neuen, zunachst nach ihrer Ahnlichkeit gegliederten 
und dann nach mancherlei Zwecken zusammengefiigten Verbanden. Was 
waren Vorstellungen wie Beschleunigung, Tonhohe, Irrationalzahl, Atom- 
warme, Gerechtigkeit, Seligkeit ohne die Sprache? sie sind schlechthin 
undenkbar ohne sie. Diese Steigerung der Abstraktion bedeutet aber 
zugleich Steigerung der Macht unseres Denkens iiber die Dinge in den 
beiden oben (S. 107) beriihrten Hinsichten. Einmal in der Auffindung 
der die Dinge beherrschenden GesetzmaBigkeiten. Wie die Korper fallen, 
wenn man sie wirft oder loslaBt, ist zunachst schwer zu sagen: die einen 
schnell, die anderen langsam, wieder andere gar nicht, sie fliegen in die 
Hóhe. Aber wenn man sich die Luft wegdenkt und den Begriff der Be
schleunigung bildet, ist die Sache iiberaus einfach, giiltig fur irdische und 
himmlische Korper: sie fallen mit konstanter Beschleunigung. Und so in 
unzahligen Fallen. Physikalische Gesetze, chemische Gesetze, sprachliche, 
psychologische u. a. Gesetze hangen iiberwiegend an der Bildung hoher 
Abstraktionen: Sinus oder Tangente von Winkeln, elektromotorische Kraft, 
Molekulargewicht, Lautwandel, Empfindungsstarke. Ohne die Sprache 
aber ist keine Rede von solchen Abstraktionen und damit auch keine Rede 
von der Erkenntnis der an sie gekniipften GesetzmaBigkeiten. Sodann 
ist hohere Abstraktheit gleichbedeutend mit einem groBeren Umfang der 
Vorstellungen, mit einer groBeren Fiille von Dingen, an denen die ge- 
danklich herausgegriffenen wenigen Ziige sich finden, und das heiBt dann 
weiter: sie ist gleichbedeutend mit einem groBeren Reichtum des stell- 
vertretenden Denkens. Man nehme einen beliebigen allgemeinen Satz, 
etwa ein Wort Friedrichs des GroBen: „Jesus hat keinerlei Dogmen auf- 
gestellt, aber die Konzilien haben gut dafiir gesorgt,“ oder einen Vers 
eines Gedichtes: „Fiillest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz,“ 
oder einen allgemeinen Hinweis auf kollektivisch zusammengefaBte Dinge: 
„Die Ereignisse der letzten 30 Jahre.“ Welche Fiille von Anschauungen, 
Gedanken, Zusammenhangen, Beziehungen, Stimmungen wird dadurch an- 
geschlagen! Direkt bewuBt wird davon auBerst wenig; nur gerade so 
viel klingt mit, wie zum Verstandnis der Worte erforderlich ist. Aber der 
ganze iibrige Reichtum wird dem BewuBtsein nahe gebracht, unmittelbar 
bereitgestellt zur Verfiigung der Seele und zum Dienst an ihren Zwecken, 
falls besondere Umstande ein naheres Eingehen notig machen, ohne sie 
doch nennenswert in Anspruch zu nehmen, solange solche Umstande fehlen.

Unendlich viel eindringendere und zugleich umfassendere Beherrschung



der Dinge durch unser Denken, ais sonst móglich sein wtirde, das ist mit- 
ln. ganz abgesehen von ihrer Bedeutung fur das Gemeinschaftsleben der 

^enschen, die groBe Wirkung der Sprache. Zugleich aber leistet sie noch 
e>nen weiteren, uberaus wichtigen Dienst. Die von den gleichen auBeren 
Eindriicken hervorgerufenen und so auch die mit den gleichen Worten 
Verbundenen Vorstellungen sind, wie wir sahen, mannigfach verschieden 
v°n Individuum zu Individuum, verschieden auch fiir dasselbe Individuum 
zu verschiedenen Zeiten, ja sogar zu ein und derselben Zeit von einer eigen- 
^mlichen Unstetigkeit und Fliichtigkeit. Das ist alles nicht ohne Wert, 
'nsofern das Denken sich auf solche Weise den besonderen Umstanden 
^er einzelnen Individuen und des einzelnen Falles zweckmaBig anpaBt 
Und zugleich trotz der ihm anhaftenden Beschranktheit dem Reichtum 
der Dinge bis zu einem gewissen Grade durch schnellen Wechsel gerecht 
Wlrd. Indes es ist auch nicht ohne erhebliche Nachteile: die Beachtung 
2ufalliger und vielleicht untergeordneter Eigentiimlichkeiten der Dinge 
Wtt vielfach an die Stelle der groBen und allgemein wichtigen Grund- 
2uge ihres Seins und Verhaltens; Mitteilung und richtiges Verstandnis 
der Gedanken werden erschwert. Die Sprache ermoglicht, wenn auch 
nicht eine Beseitigung, so doch eine wesentliche Einschrankung dieser 
^dngel. Sie legt die Bedeutung der die Dinge bezeichnenden Worte fest 
durch Beigabe einer Anzahl von naher erlauternden und bestimmenden 
Worten, durch eine D e f i n i t i o n , und erhebt dadurch das unbe- 
stimmte und schwankende Vorstellen zum b e g r i f f l i c h e n  D e n k e n .  
Was heiBt im taglichen Leben nicht alles Kreis, Energie, Freiheit, im eigent- 
lchen Sinne und seinen immer weiter greifenden Obertragungen (wie 
Breundeskreis, Portofreiheit)? Aber der Physiker definiert: Energie ist 
^ur mich die Fahigkeit, mechanische Arbeit zu leisten, weiter nichts, der 
Philosoph: frei ist ein Wesen, das unbehindert durch auBeren Zwang allein 
aus der GesetzmaBigkeit seiner Natur handelt, und indem nun die defi- 
oierten Worte durch das Anklingen der definierenden gedacht werden, 
haben sie eben in diesen eine fur alle iibereinstimmende und konstantę 
Bedeutung. Freilich, genau genommen gilt von den definierenden Worten 
Wieder dasselbe wie fiir alle Worte: auch ihr Sinn ist nicht vollig bestimmt 
und fest begrenzt; um es zu werden, miiBten auch sie erst wieder definiert 
Werden usf. Der Begriff ist also, sofern er eine vollkommen bestimmte 
und fur alle jederzeit identische Vorstellung sein soli, nie zu Ende zu denken; 
er ist ein Ideał, eine Forderung, zu dereń Erfiillung, zumal beim fliich- 
tigen Denken, ein paar Schritte geschehen oder ein kurzer Anlauf genommen 
Wird, um dann abzubrechen. Gleichwohl ist auch so schon der Gewinn 
§egeniiber dem nicht begrifflichen Denken ein ungeheurer; alles umfassen- 
dere und zusammenhangende Wissen beruht darauf.

Literatur.
Gesamtdarstellung: W. Wundt, Volkerpsychologie. Bd. 1 in 2 Tin • Die 
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Eingehendste Darstellung der Kinderspraohe: CL. und W. STERN, Die Kinder- 
sprache (1907. Mit vollstandigem Literaturverzeichnis). — Sonst besonders her- 
vorzuheben: E. MEUMANN, Die Entstehung der ersten Wortbedeutungen beim 
Kinde (1902).

Beziehung zum Gehirn: H. SACHS, Gehirn und Spraohe (1905).

§ 18. Denken und Erkennen.

1. D e n k e n .  In dem Wahrnehmen und zum Teil auch in dem 
Erinnern bleibt unsere Vorstellungstatigkeit in enger Beziehung zu dem 
sinnlich Gegebenen, in der Abstraktion verselbstandigt sie sich und ent- 
fernt sich von ihm in e i n e r Richtung, sozusagen in die Hohe. Sie ver- 
mag aber, indem sie es tut, sich zugleich auch in einer anderen Richtung 
von ihm zu entfernen, in die Breite und Weite. Ich erhalte den Brief eines 
Freundes. Ich lese die Worte und verstehe ihren Sinn; allgemeine Er- 
innerungen werden wach von der Person des Freundes und meinem Zu- 
sammensein mit ihm. Aber dabei bleibt es nichit; mein Vorstellen wird 
weitergefiihrt. Wie mag es ihm jetzt wohl gehen? Ahnlich wie mir, der 
ich seit unserer Trennung vereinsamt bin? Oder hat er bei seiner groBeren 
Beweglichkeit neuen AnschluB gefunden? usw. Aus dem Wahrnehmen 
entwickelt sich, wie nach der einen Seite das abstrakte Vorstellen, so nach 
der anderen, nicht getrennt von diesem, sondern sich seiner bedienend, 
das D e n k e n  und Nachdenken.

Was ist das: Denken? d. h. geordnetes und zusammenhangendes 
Denken? Vielleicht wird verstandlicher, was es ist, wenn zuvor gesagt wird, 
was es nicht ist, wozu es im Gegensatz steht. Dessen ist ein Zwiefaches.

Einmal ist Denken nicht Traumen. Die Teile eines Traumes hangen 
zumeist zwar zusammen; das folgende Glied ist durch irgendeine Ahn- 
lichkeit oder die Gemeinschaft eines gleichzeitigen Erlebtseins mit dem 
vorangehenden verbunden. Aber sie hangen iiberwiegend zusammen wie 
die Glieder einer Kette, je eines mit seinen beiden Nachbarn. Etwas, was 
mit ihnen a 11 e n verbunden ist und nicht nur verbunden ist, sondern sie 
auch samtlich zu einer Einheit zusammenschlieBt, fehlt. Die hochsten 
Grade dieses bloB kettenhaften Zusammenhangens zeigt bisweilen das 
ideenfliichtige Vorstellen der Irren. Kennen Sie Goethe? „Ach, Goethe 
und Schiller; SchillerstraBe, Schillerplatz; Schauspielhaus und Opernhaus; 
durch die Walder, durch die Auen.“ Sprachliche Anklange, gelaufige 
Wortverbindungen, raumliches Zusammensein von Dingen, alles mogliche 
fuhrt weiter in buntem Wechsel, vom Hundertsten ins Tausendste, bis 
durch einen dazwischenfahrenden neuen Sinneseindruck oder durch eine 
ganz abrupt auftretende Vorstellung, einen sogenannten Einfall, die eine 
Reihe abgebrochen wird und eine neue beginnt. Bei dem Oberwiegen 
solcher abrupten neuen Anfange spricht man von Zerfahrenheit.

Sodann ist Denken nicht Griibeln, nicht dauerndes Verharren oder 
immer wiederholtes Zuriickkehren einer einzigen, in stets gleicher Weise 
sich darbietenden Yorstellung, wie wenn man fortwahrend von einer bangen
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Erwartung geąualt wird, eine Melodie oder Redensart zu seinem eigenen 
^ rger nicht wieder loswerden kann, oder von dem hartnackigen Zweifel, 
°b man das Haus auch richtig abgeschlossen habe, am Einschlafen ge- 
hindert wird. Auch dieser Gegensatz zeigt seine hochsten Grade in Zu- 
standen geistiger Erkrankung: in den Zwangsvorstellungen der Irren, z. B. 
ln einem unablassig empfundenen Drange, andere zu toten, oder in der das 
ganze Dasein beherrschenden Vorstellung, siindhaft und schlecht zu sein.

Geordnetes Denken, kann man sagen, ist ein Mittleres zwischen Ideen- 
flucht und Zwangsvorstellungen. Es besteht in einer Abfolge von Vor- 
stellungen, die nicht bloB — obschon dies auch — ais Glieder einer Reihe 
assoziativ zusammenhangen, sondern zugleich einer anderen, sie b e h e r r -  
s c h e n d e n  V o r s t e l l u n g  untergeordnet und eingeordnet sind, die 
zu einer O b e r v o r s t e l l u n g  samtlich dadurch Beziehungen haben, 
daB sie in ihr ais Teile eines Ganzen zusammengehoren. E i n e  e i n h e i t -  
l i c h e  Anschauung, wie die einer Landschaft, eines Wettkampfs, eines 
Kunstwerks' oder ein einheitlicher Gedanke, wie der an meinen Beruf, 
uieine Bestrebungen, die Zukunft des Deutschen Reichs, entfalten in dem 
Eenken in geordneter und selbst wieder assoziativ bestimmter Folgę den 
Eeichtum ihres Inhalts, sie gehen in die Teilanschauungen und Teilgedanken 
auseinander, die in ihnen enthalten sind, die aber in einem einzelnen Vor- 
stellungsakt nicht zu vollem BewuBtsein gelangen, sondern hochstens stell- 
vertretend gedacht werden kónnen. Ist eine solche Darlegung erfolgt, so 
rnacht die jeweilig herrschende Vorstellung einer anderen Platz; das Denken 
schreitet fort zu der Entfaltung eines anderen einheitlichen Ganzen. Da- 
bei konnen die verschiedenen herrschenden oder Obervorstellungen, die so 
e'nander ablosen, selbst bloB reihenweise zusammenhangen, auch durch 
neue Wahrnehmungen ganz auBer Zusammenhang mit dem Bisherigen 
hervorgerufen werden — so geschieht es in der zwanglosen Unterhaltung, 
beim Briefschreiben, beim Ausruhen von der Arbeit. Oder sie konnen 
Wieder gruppenweise hoheren Obervorstellungen untergeordnet sein, diese 
abermals hoheren usw., so daB das Ganze unter Umstanden ein hochst 
Umfassendes und reichgegliedertes System von herrschenden und dienen- 
den Vorstellungen verschiedenen Grades bildet. Bei allem absichtlichen 
Eenken, z. B. im Dienste eines Zwecks, sind alle iibrigen, wenn auch selbst 
schon hoheren Vorstellungen immer der hochsten Obervorstellung des 
Zieles untergeordnet. So verhalt es sich ferner mit einem wohlgeordneten 
^ortrag, so auch mit den Satzen, Abschnitten, Kapiteln und schlieBlich 
dem Gesamtinhalt eines Buches oder gar einer ganzen Reihe von Biichern.

Das Denken ist zum Teil eine Leistung des Gedachtnisses. Der In- 
halt der herrschenden Vorstellungen sowohl wie der Gesamtheit ihrer Teil- 
vorstellungen, namentlich auch die besondere Art, wie diese mit dem sie 
einigenden Hauptgedanken verbunden sind, beruht allein auf Erfah- 
rungen, wenn auch oft auf sehr verschlungenen Erfahrungen. Zudem ist 
auch das Auftauchen der herrschenden Vorstellungen und ihre Aufein- 
anderfolge, sehr yielfach wenigstens, assoziativ bedingt. Zugleich aber



122 Yerwicklungen des Seelenlebens

beruht das Denken auf der GesetzmaBigkeit des Aufmerkens. Denn eben 
darin, daB die jeweilige Obervorstellung sich so lange in der Seele vor an- 
deren behauptet und wirksam bleibt, bis sie ihren Inhalt an Teilvorstellun- 
gen ausreichend hervorgetrieben, d. h. reproduziert hat, besteht die eine 
seiner wesentlichen Eigentumlichkeiten. Damit es geschehe, muB die 
Obervorstellung also die allgemeinen Bedingungen erfiillen, von denen 
das Hervortreten von BewuBtseinsinhalten und ihre Bevorzugung vor 
anderen abhangt (S. 76); sie muB etwa einen geniigenden Gefiihlswert haben, 
genugend interessieren. Ist das aber der Fali, so ist das Denken eben da; 
es bedarf dann nicht noch der Betatigung eines besonderen Wesens oder 
einer besonderen Fahigkeit, um es hervorzurufen. Normales Funktionieren 
der Seele natiirlich vorausgesetzt. Oberwuchert das assoziative Geschehen 
die Aufmerksamkeitsfunktion oder macht es sich zu schwach geltend neben 
ihr, so entstehen jene beiden entgegengerichteten Abweichungen von 
dem geordneten Denken, dereń auBerste Grade wir soeben ais Ideenflucht 
und Zwangsvorstellungen kennen lernten.

Die starkste Forderung erfahrt das Festhalten herrschender Vor- 
stellungen und damit das Denken durch die Sprache. Die Einfachheit 
und Beąuemlichkeit der Worte, ihre leichte Angliederung an alle moglichen 
und beliebig verwickelten Inhalte machen sie zu unvergleichlichen Tragern 
der Einheit auch der reichhaltigsten Obervorstellungen und zu ihrem 
sicheren Hort inmitten aller Verschlingungen und Seitenspriinge der Ge- 
danken. Hochst beziehungsreiche und in ihrem ganzen Inhalt nicht leicht 
auszudenkende Vorstellungen, wie Schicklichkeit, Pflicht, Ehre, werden 
durch die sprachliche Bezeichnung zu iiberaus leicht anklingenden und 
damit den Gedankenlauf und das Handeln fast durchweg mitbestimmen- 
den Gebilden. Vor allem gewinnt so erst, durch die Unterstiitzung der 
Sprache, eine Vorstellung, der schon durch ihre Entstehung eine besondere 
Wichtigkeit zukommt, eine geradezu das ganze Seelenleben beherrschende 
Bedeutung. Das ist die Vorstellung des Ich oder Selbst.

2. I c h  u n d  A u B e n w e l t .  Unter den Eindriicken des ganz 
jungen Kindes muB friih schon eine bestimmte Gruppe wegen auffallender 
gemeinsamer Eigentumlichkeiten sich aussondern und in einen Gegensatz 
zu allen iibrigen treten. Wenn das Kind aus einem Zimmer in ein anderes 
oder aus dem Hause auf die StraBe getragen wird, oder wenn es sich selbst 
walzend und kriechend herumbewegt, so verwandelt sich die groBe Mehr- 
heit der Eindriicke, die es empfangt, in andere: statt einer Wand mit Bil- 
dern sieht es Fenster mit Vorhangen, statt der Tische und Stiihle Hauser 
und Baume und fremde Menschen. Aber gewisse Eindriicke wechseln 
nicht. Was es auch sonst sehen mag, fast immer sieht es gleichzeitig etwas 
von seinen Handen und seinem Unterkorper; wo und in welcher Lagę es 
sich auch befinde, Empfindungen von der Bekleidung seines Korpers, von 
den Bewegungen seiner Glieder, von den Vorgangen in seinen Atmungs-, 
Yerdauungs-, Zirkulationsorganen sind immer mit dabei. Dazu kommen
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andere merkwiirdige Erfahrungen. Vielfach bewegen sich die gesehenen 
^>nge; dann erlebt das Kind eigentiimliche Verschiebungen und Veran- 
derungen der Gesichtsbilder. Aber wenn sich jene Dinge bewegen, die es 
uberall mit hinnimmt, die Arme und Beine, dann erlebt es nicht nur eben- 
solche g e s e h e n e  Veranderungen wie bei den Bewegungen der AuBen- 
dinge und fremder Personen, sondern gleichzeitig noch andere: Anderungen 
seiner kinasthetischen und meist auch seiner Tastempfindungen; es macht 
eigentumliche Doppelerfahrungen. Ganz ahnlich noch in anderer Weise. 
Wenn die Hande und FiiBe des Kindes mit den Dingen in Beriihrung ge- 
faten, die bei jeder Bewegung des Korpers sich andern, so gesellt sich zu 
dem Gesichtseindruck eine Beriihrungsempfindung. Wenn aber Hande 
und FiiBe einander oder die iibrigen allgegenwartigen Teile des Korpers 
beriihren, so gibt das, ganz unabhangig von dem Gesehenen, abermals eine 
Doppelempfindung, und offenbar wird diese — man denke an das Kind, 
das mit der groBen Zehe spielt, oder die Katze, die sich in den Schwanz 
beiflt, — ais sehr merkwiirdig empfunden.

Kurz, aus verschiedenen Griinden miissen die von dem eigenen Leibe 
des Kindes herriihrenden Gesichts-, Tast-, Organ- usw.empfindungen fur 
sein BewuBtsein allmahlich zu einer ausgezeichneten Stellung gelangen. 
Vermoge mancher Besonderheiten heben sie sich ais etwas Eigenartiges 
ab von allen durch die AuBendinge verursachten Eindriicken; vermóge 
ihres steten Zusammenseins bilden sie einen auBerordentlich festen und 
vermoge ihres steten Mit-dabei-seins einen von jedem beliebigen Eindruck 
ber auBerordentlich leicht reproduzierbaren Verband. Dieser Verband 
aber — das ist zur Verhiitung verbreiteter MiBverstandnisse und MiB- 
deutungen besonders zu beachten — ist nicht etwa ein Aggregat, eine 
auBerliche Verkniipfung urspriinglich getrennter Einzelerlebnisse, sondern 
'st in seinem Kern durchaus eine E i n h e i t in dem oben (S. 59) erlau- 
terten Sinne. Solche Trennungen und Verselbstandigungen der Empfin- 
dungen, wie sie dem Erwachsenen gelaufig sind, existieren fiir das Kind 
zunachst gar nicht; sie kommen, wie gezeigt (S. 100), erst allmahlich durch 
Erfahrungen iiber das regelmaBig Zusammenbleibende und das haufig 
Wechselnde zustande. Und so bilden sicherlich die, ja selbst von dem 
entwickelten BewuBtsein oft noch unvollkommen unterschiedenen Haut-, 
Organ- und kinasthetischen Empfindungen fiir das Kind ein zwar vag 
und unbestimmt, aber doch ais einheitlich empfundenes Ganzes, in dem 
sich bald diese, bald jene Teilinhalte, ohne sich doch von dem iibrigen ab- 
zusondern, starker hervorheben. Nur das an und fiir sich auch wieder 
einheitliche Gesichtsbild des Leibes wird man ais etwas auBerlich jenem 
Verbande Angegliedertes betrachten diirfen.

Sogleich mit seiner Bildung aber erfahrt der Verband der Leibes- 
empfindungen noch eine andere Erweiterung. Auch die Vorstellungen 
und Gedanken sowie die ihnen anhaftenden oder sich auf sie iibertragen- 
den Gefiihle gehen vielfach mit und beharren, wenn die auBeren Dinge 
durch ihre eigenen Bewegungen oder die Bewegungen des Leibes sich an-
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dem. Dadurch erweisen sie sich, wenn auch in ihrem Hervortreten oft 
gebunden an die auBeren Eindriicke, doch in ihrem weiteren Bestehen ais 
unabhangig von diesen und vielmehr ais zugehorig zum Leibe. Nament- 
lich sind es die Reproduktionen besonders haufiger oder besonders ein- 
drucksvoller Erlebnisse, die unter den verschiedensten auBeren Verhalt- 
nissen aber immer in Gegenwart der gleichen Leibempfindungen iiberaus 
haufig wiederkehren. Gedanken und Gefiihle miissen sich daher durchweg 
enger mit den von dem Łeibe ais den von den anderen Dingen herriihrenden 
Eindriicken verbinden; sie werden in jenen hineinlokalisiert. Allerdings 
zugleich so, daB doch auch, wegen der groBen Ahnlichkeit des Leibes mit 
den Leibern anderer Personen und dadurch den AuBendingen iiberhaupt, 
wieder gleichsam eine Kluft bleibt zwischen dem sichtbaren, materiellen 
Teil des ganzen Verbandes und diesem unsichtbaren, unraumlichen Kom- 
plex der Gedanken, und das Ganze sich also ais eine zwar eng zusammen- 
hangende, aber doch zweiteilige, eine korperliche und eine unkorperliche 
Halfte umfassende Bildung entwickelt.

Dieses ungemein reichhaltige und mit der Ausbreitung der Interessen 
und Beziehungen des Individuums sich immer mehr erweiternde Ganze 
lernt nun das Kind mit einem einfachen Wort bezeichnen. Zuerst mit 
einem nur fur diesen einen Verband bestimmten Eigennamen, Paul, Grete, 
spater, wenn es den Sinn und Gebrauch von Beziehungsbegriffen versteht, 
mit einem Wort, dessen gegenstandliche Bedeutung je nach der Person 
des Sprechenden wechselt: Ich. Der feste Zusammenhang aller Glieder 
des Verbandes, die Leichtigkeit, mit der er trotz seines kaum zu erschop- 
fenden Reichtums stellvertretend gedacht wird, und namentlich seine Be- 
reitschaft zum BewuBtwerden bei allen beliebigen Gelegenheiten wird da
durch auBerordentlich gesteigert. Da der Verband alle vorkommenden 
Eindriicke haufig begleitet, wird er an sich schon, wie eben bemerkt, auch 
von allen anderen aus leicht reproduziert; diese Steigerung seiner Einheit- 
lichkeit und der Beąuemlichkeit seiner Handhabung aber macht ihn nun zu 
et was fast Allgegenwartigem. D a s  I c h  w i r d  b e i  w e i t e m  d i e  
h e r r s c h e n d s t e  V o r s t e l l u n g  d e s  S e e l e n l e b e n s .  Ich 
sehe nichts, horę nichts, denke nichts, ohne zugleich wie fliichtig auch immer 
zu denken, daB ich es bin, der da liest oder antwortet oder Piane schmiedet 
usw., wie es ja auch sprachlich kaum moglich ist, von dem Inhalt meines 
Seelenlebens zu sprechen, ohne zugleich des ,,Ich“ oder „mein“ Erwahnung 
zu tun. Nur in Fallen starker Inanspruchnahme der Seele durch eine 
groBere Fiille oder die iiberwaltigende GroBe von Eindriicken vermag sie, 
dem allbereiten Ichgedanken nicht daneben noch Raum zu geben. Man 
spricht dann von Selbstvergessenheit, Versunkenheit, Verziicktheit der 
Seele, wahrend man ihre Betatigung u n t e r  s t a r k e r e m  H e r v o r - 
t r e t e n  d e r  I c h v o r s t e l l u n g  ais Selbstbewufiłsein bezeichnet.

Natiirlich wird auch das Denken des auBer dem Ich Vorhandenen 
durch zusammenfassende Namen, wie „die Dinge“ , „die AuBenwelt“, „das 
Nichtich“, ungemein erleichtert. Allein da der Gesamtheit dieser anderen
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Ginge ein einheitlicher Kern abgeht, da sie ferner ganz und gar nicht stets 
>n demselben Zusammenhang, sondern vielmehr in mannigfach wechseln- 
den Verbanden aufzutreten pflegen, so erlangt diese Vorstellung der AuBen- 
Welt, obschon sie ais das Gegensatzliche, von dem das Ich sich abhebt, bei 
dessen Denken in fliichtigster Weise oft mitanklingt, doch im ganzen bei 
wsitem nicht die Leichtdenkbarkeit und Allgegenwartigkeit der Ichvor- 
stellung.

Aber freilich, die auBerordentliche und fur das gesamte Seelenleben 
bedeutungsvolle Erleichterung, die dem Denken des Ich durch die Sprache 
zuteil wird, hat auch groBe Irrungen und Schwierigkeiten herbeigefuhrt 
oder doch begiinstigt. Bei dem gewohnlichen, schnell fortschreitenden 
denken hat die iiberwiegend nur fliichtig beriihrte Ichvorstellung keine 
Zeit, ihren uniibersehbar reichen Inhalt auch nur notdtirftig zu entfalten; 
sie erscheint stets ais ein gleich einfaches und sozusagen bestimmungsloses 
Gebilde. Selbst bei maBig langem Verweilen, wenn ich etwa den Gedanken- 
strom anhaltend mich besinne, wer ich denn eigentlich bin, der das alles 
erlebt, tauchen im wesentlichen immer die gleichen Vorstellungen auf von 
einem gewissen Aussehen, einem gewissen Alter, einer gewissen Stellung 
und gewissen Zieleń im Leben, von eindrucksvollen Erlebnissen usw. Diese 
Einfachheit und Einerleiheit der Vorstellung hat man ungezahlte Małe 
ais Beweis herangezogen fiir die objektive Existenz ebenso beschaffener 
realer Wesen, die sich in jener Vorstellung ihrer selbst bewuBt wiirden, 
jener Wunschwesen, einfacher und unveranderlicher Seelen, von denen 
oben (S. 35) die Rede war. Erst in neuerer Zeit hat dieser unberechtigte 
SchluB seinen Kredit verloren; nur von den durch kirchliche Dogmen 
gebundenen Resten scholastischer Psychologie, die wir noch haben, wird 
er weiter gepflegt. Er ist in der Tat nicht triftiger, ais wenn man aus dem 
Vorhandensein der inhaltleeren und stets gleichartigen Vorstellung „es 
die Existenz eines ihr entsprechenden objektiven Realen folgern wollte.

Allein an die Stelle der metaphysischen ist eine ihr nicht allzu un- 
ahnliche erkenntnistheoretische Behauptung getreten. Die letzte Grund- 
lage alles unseres Denkens der Dinge, der feste Ausgangs- und Beziehungs- 
punkt auch aller Betrachtung der seelischen Gebilde und Vorgange sei 
ein Ich, das in gar keiner Weise in demselben Sinne wie ein auBeres Objekt 
vorgefunden, nach seinen Bestandteilen beschrieben oder nach seinem 
Zustandekommen erklart werden konne. Jedermann sei sich seiner in der 
unbeeinfluBten Erfahrung unmittelbar bewuBt; er erlebe es jederzeit in 
seinem Wahrnehmen, Denken, Handeln ais dessen nie fehlende letzte 
Voraussetzung, aber er erlebe es nicht ais etwas durch Zergliederungen 
und Aufzahlungen naher zu Erfassendes, sondern lediglich ais s e i n e 
A r t  w i r k e n d e r  u n d  w o l l e n d e r  B e t a t i g u n g ,  ais durch- 
aus u n z e r l e g b a r e  e i n h e i t l i c h e  P e r s o n l i c h k e i t .  Diese 
Einheit der ,,Aktualitat“, die nichts von Elementen wisse, sei eben die 
Einheit des Seelenganzen; ohne sie falle es auseinander wie ein Strom in 
Tropfen. Solche Einheiten seien es auch, die sich in den Schopfungen
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von Religion, Kunst, Staat bekundeten. Man darf sagen, diese einfache 
und unbeschreibbare Einheit der Personlichkeit ist im Grunde die ein
fache substantielle Seele von ehedem, nur gleichsam noch vergeistigter ais 
sie, namlich entkleidet der unzerstorbaren Existenz in dem herkommlichen 
Sinne. Sicherlich ist das Seelenleben ais Ganzes eine Einheit: die Betati- 
gung einer bestimmten Eigenart, die Verwirklichung eines obersten und 
allbeherrschenden Zwecks. Aber eben dies ist es nicht ais eine einfache 
und unbestimmbare, sondern ais eine unerschopflich reich gegliederte und 
in vielen Einzelheiten sehr wohl zu beschreibende Einheit, ais eine Einheit, 
die ihren Teilen nicht ais etwas Abzusonderndes gegeniibersteht, sondern 
allein in ihnen und durch sie besteht, ganz so wie die Einheit des organischen 
Leibes oder einer Pflanze. In dieser umfassenden und sozusagen objek- 
tiven Einheit gibt es beschranktere Einheiten, u. a. das Vorstellungsgebilde 
Ich, von dem hier die Rede ist. Auch seine Einheit ist keine einfache, son
dern umfaBt zugleich eine Mehrheit, aber allerdings von sehr wechselndem 
Umfang. Bisweilen erweitert es sich so, daB sein Reichtum nahezu an den 
des Seelenganzen heranreicht, wenn ihm namlich Zeit gelassen wird und 
besondere Veranlassungen vorliegen, sich zu entfalten. Ganz uberwiegend 
dagegen, bei dem gewohnlichen fliichtigen Auftauchen und Anklingen der 
Vorstellung ist es auBerst arm, nahezu inhaltsleer, ein bloBer stellvertre- 
tender Gedanke. Daneben nun noch eine dritte Art von Einheit anzusetzen, 
alles bedingend und mitbestimmend wie jene erste, die objektive Einheit, 
und zugleich schlechthin einfach und eigenschaftslos wie die Einheit der 
Ichvorstellung bei dem gewohnlichen, sie nicht weiter entfaltenden Denken 

das ist eine ebensolche Hypostasierung der Eigenschaften eines Vor- 
stellungsgebildes zu objektiven Realitaten wie in den Ausdeutungen des 
IchbewuBtseins zu einfachen und unveranderlichen Seelen, nicht ganz so 
weitgehend, aber ganz so unberechtigt.

3. E r k e n n e n .  Wie das die sinnlichen Eindrucke erganzende und 
ausdeutende Wahrnehmen vielfach mit dem sinnlich Erfahrbaren iiberein- 
stimmt, es vorwegnehmend abbildet, noch ehe es direkt auf die Seele ein- 
gewirkt hat, so auch das von den sinnlichen Erlebnissen freier sich loslo- 
sende Denken. Sein Inhalt stammt aus Erfahrungen, wird besonders stark 
beeinfluBt von den haufigst wiederholten Erfahrungen, — begreiflich, bei 
der Gleichformigkeit des objektiven Geschehens, daB er unter Umstanden 
auch mit tatsachlich zu machenden Erfahrungen zusammentrifft, zumal 
offenbar die starksten Interessen dem Menschen Veranlassung geben, 
solches Zusammentreffen zu suchen. Vom Standpunkte dieser Beziehung 
zu dem Erfahrbaren haben die Gedankenbildungen besondere Namen. 
Das, was mit moglichen Erfahrungen des Denkenden — mit moglichen 
Erfahrungen nicht nur von der AuBenwelt, sondern auch von geistigem 
Sein und Geschehen — iibereinstimmt, heiBt W a h r h e i t ,  E r k e n n t -  
n i s ,  das, was nicht iibereinstimmt, I r r t u m .  Erkenntnisse und Irr- 
tiimer sind wie Wahrnehmungen und Sinnestauschungen gesetzmaBige Er-
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gebnisse des seelischen Getriebes; die Verwicklung der seelischen Betati- 
gungen im Verein mit ihrer gleichzeitigen Abhangigkeit und Unabhangig- 
keit von dem Geschehen auBerhalb der Eigenwelt des Individuums fiihrt 
mit Notwendigkeit zu den einen wie zu den anderen.

Aber freilich, die Produktion von Wahrheiten in verschiedenen Seelen 
lst eine auBerst verschiedene. Das Alter denkt realistischer, die Jugend 
Phantastischer. Zum Teil, weil das Alter den Wert des Wirklichkeits- 
denkens hoher schatzen gelernt hat und sich nun starker darum bemiiht. 
2um Teil jedoch auch, weil die Reproduktionen des alteren Menschen 
ganz ohne Willkiir und Absicht, allein durch die Wucht der reicheren Er- 
fahrungen in einer haufigeren und besseren Anpassung an das Erlebte 
verlaufen miissen. Indes ganz abgesehen von diesem erst gewordenen 
Untersehied, die Fahigkeit des erkennenden Denkens ist vor allem schon 
v°n Hause aus, ais natiirliche Anlage, in den einzelnen Individuen sehr 
verschieden; nichts ist bekannter ais das. Man bezeichnet diese Fahig
keit ais V e r s t a n d ,  I n t e l l i g e n z ,  K l u g h e i t ;  worin besteht sie?

Nicht etwa allein in einem guten Gedachtnis, sofern hierunter die 
Fahigkeit einer besonders getreuen oder nach besonders langer Zeit noch 
Woglichen Reproduktion bestimmter Erlebnisse verstanden wird. Intelli
genz ist nicht ohne ein gutes Gedachtnis in diesem Sinne, aber dieses ist 
fur sie wichtig nur sozusagen durch die Lieferung des Materials. Auch 
bei Dummen, selbst bei Idioten findet man oft eine erstaunliche Fahigkeit 
des getreuen Behaltens von Daten, Versen, Melodien u. a. Nur den ein- 
fachsten und haufigst wiederkehrenden Kombinationen des objektiven 
Geschehens vermag ein gutes Gedachtnis das Denken anzupassen; irgend- 
wie verwickelten Verhaltnissen gegeniiber versagt es; es muB noch etwas 
hinzukommen.

Ein Diener habe einen Auftrag auszufiihren, aber diese Ausfiihrung 
erweise sich aus irgendeinem Grunde ais unmoglich. Fur den Dummen 
'st damit die Sache erledigt. Der Fali der Unausfuhrbarkeit ist von seinem 
Auftraggeber nicht vorgesehen; er verbindet daher keine Vorstellung da- 
mit, auBer der, daB er nun nichts weiter zu tun habe und nach Hause zu- 
riickkehren konne. Das Denken des Intelligenten ist umfassender. Es 
klebt nicht an dem bloBen Auftrag, sondern reproduziert auch den Herm, 
der ihn gegeben hat, und anderes, was nach der Analogie ahnlicher Falle 
damit in Verbindung steht. Was mag der Auftrag fur einen Zweck haben? 
Gibt es nicht noch andere Mittel, diesen Zweck wenn auch nur annahernd 
zu erreichen? Welche Moglichkeiten sind vorhanden, das eine oder andere 
dieser Mittel zu ergreifen? usw. Und vielleicht gelingt es so dem Intelli
genten durch die gróBere Beweglichkeit seines Denkens und die Repro
duktion entlegenerer Umstande, das Richtige zu treffen, d. h. hier, den 
ganzen Wirklichkeitszusammenhang, dem sein Auftrag entsprungen ist, 
geistig nachzubilden und danach zu handeln.

Oder es komme an auf das Erkennen einer Krankheit. Verschiedene 
Arzte stellen verschiedene Diagnosen; eine davon ist richtig, alle anderen
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falsch. Worauf beruht die Verschiedenheit der Beurteilung? Jede Krank- 
heit auBert sich durch eine Mehrheit von Symptomen. Die einen leicht 
wahrnehmbar, sich oft geradezu aufdrangend; sie bilden die Beschwerden 
des Kranken. Andere versteckt, aber deshalb oft nicht minder wichtig; sie 
mussen gesucht werden. In den schwierigeren Fallen nun, in denen allein 
von Verschiedenheit der Diagnosen die Rede sein kann, sind diese Sym- 
ptome zum guten Teil vieldeutig. Sie kommen, wie Fieber, Appetitlosigkeit, 
Schwindel, GroBenwahn, jedes fiir sich bei den verschiedenartigsten Er- 
krankungen vor; mit einer b e s t i m m t e n  Krankheit sind sie nur in 
einer bestimmten Gruppierung, zum Teil nur in bestimmten Starkegraden 
verbunden. Fur eine richtige Diagnose kommt es also auf zweierlei an. 
Erstens, daB die vorhandenen Krankheitssymptome moglichst vollstandig 
ermittelt werden, unter Umstanden auch mit Beriicksichtigung des Fehlens 
bestimmter Symptome. Dazu aber ist erforderlich, daB die Vorstellungen 
der versteckten Symptome von der Wahrnehmung der zutage liegenden 
aus geweckt werden; denn wenn man nicht an sie denkt, kann man sie nicht 
suchen. Und zweitens mussen nun die Vorstellungen der vorhandenen 
und nicht vorhandenen Symptome unter wechselseitiger Forderung und 
Korrektur die Vorstellung gerade der Krankheit reproduzieren, fur die 
die Gesamtheit der vorhandenen charakteristisch ist. Das bedingt eine 
gleichzeitige Wirksamkeit oder doch eine groBe BewuBtseinsnahe aller 
dieser VorstelIungen, damit beim Auftauchen einer unrichtigen Krank- 
heitsvorstellung sogleich die mit ihr nicht vertraglichen Symptomvor- 
stellungen lebendig werden und sie abwehren. Eine unrichtige Diagnose 
dagegen wird sich nur auf einen Teil der objektiv vorhandenen Symptome 
stiitzen, etwa auf die am starksten sich geltend machenden, oder auf die 
fiir eine sehr verbreitete oder dem beurteilenden Arzte besonders gelaufige 
Krankheit sprechenden. Das Seltenere, Verstecktere wird, obwohl an sich 
nicht unbekannt, doch von den vorhandenen Wahrnehmungen aus nicht 
geweckt; es entfaltet daher auch keine Wirksamkeit.

Beschranktheit des Gesichtskreises also und starres Verlaufen der 
Reproduktionen in den gewohntesten Bahnen auf der einen Seite, dagegen 
U m s i c h t  und  B e w e g l i c h k e i t  d e s  D e n k e n s  b e i  g l e i c h -  
z e i t i g e r  F e s t h a l t u n g  eines h e r r s c h e n d e n  G e d a n k e n s  
o d e r  eines e i n h e i t l i c h e n  Z w e c k e s  auf der anderen, das sind 
die unterscheidenden Eigentumlichkeiten von Dummheit und Intelligenz. 
Geistige Erarbeitung eines sinnvollen Zusammenhangs physischer oder 
historischer Vorgange, philosophischer oder poetischer Gedanken aus einer 
Mehrheit vereinzelter Daten, hinweg iiber zahlreiche Liicken und Wider- 
spriiche der sinnlichen Wahrnehmung oder der Oberlieferung, gleichzeitige 
Beriicksichtigung vieler maBgebender Faktoren bei der Wahl der Mittel zur 
Erreichung eines Ziels, ihre findige Anpassung an Veranderungen der Um- 
stande, iiberraschende Wendungfen, neue Errungenschaften, kurz, eine nach 
allen Seiten blickende Verwertung zahlreicher Erfahrungen im Dienste eines 
alle diese zerstreuenden Momente beherrschenden, wenn auch oft nur vor-
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'aufig Und stellvertretend erschauten, einigenden Gedankens — die Ver- 
Wirklichung solcher Leistungen charakterisiert die hóhere Tatigkeit des 
erkennenden Denkens. Nicht Gedachtńis allein ist es noch Aufmerksamkeit 
aHein, was ihr ais elementare Betatigung zugrunde liegt, sondern b e i d e 
v e r e i n t und beide wiederum in  g l e i c h z e i t i g e r  u n d h o h e r e r  
A u s b i l d u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n ,  d i e  s i c h  a n  
' h n e n  u n t e r s c h e i d e n  la s s e .n :  Treue, Reich tum und Prompt- 
heit des Gedachtnisses, Energie der Konzentration und doch auch um- 
fassende Weite und Beweglichkeit des aufmerkenden Denkens. DaB aber 
e>ne solche Vereinigung und Steigerung der seelischen Fahigkeiten bei den 
ungeheuren Verwicklungen des objektiven Geschehens, den verwirrend 
aiannigfaltigen Abhangigkeiten der Dinge voneinander und Beziehungen 
aueinander, bei den steten Abweichungen des Einzelnen von den im groBen 
und ganzen geltenden RegelmaBigkeiten leichter und haufiger zur Oberein- 
stimmung des vorwegnehmenden oder abbildenden Denkens mit der er- 
fahrbaren Wirklichkeit, d. h. zu Erkenntnissen, fiihren muB ais die einsei- 
t'ge und mindere Ausbildung jener Fahigkeiten, bedarf keiner Ausfiihrung.

Von dem Verstande pflegt man vielfach noch die V e r n u n f t  zu 
Unterscheiden. In der Psychologie des taglichen Lebens hat die Sonderung 
zwar keine groBe Bedeutung — beide Begriffe werden ziemlich unter- 
schiedslos gebraucht — wohl aber in der theologisierenden Psychologie. 
Da ist der Verstand ein niederes Erkenntnisvermogen, das auch den Tieren 
aukommt, die Vernunft aber eine d a v o n  g e t r e n n t e ,  hohere und den 
Menschen allein auszeichnende Fahigkeit, der er seine hochsten Leistungen, 
wie das begriffliche Denken, das SelbstbewuBtsein, GottesbewuBtsein u. a. 
verdankt. Eine hochst schiefe und kindliche Auffassung der in der Tat 
unermeBlichen Oberlegenheit des menschlichen iiber das tierische Erkennen. 
Nicht auf dem Vorhandensein einer hoheren, zusammenhanglos neben einer 
uiederen stehenden Fahigkeit beruht diese, von denen die eine wie das 
Werkzeug eines Schlossers nur zu groben, die andere wie das eines Fein- 
u^echanikers zu hohen und wertvollen Leistungen befahigt. Sondern dar- 
auf, daB die eine und stets gleichartige Leistung der gedanklichen Vorweg- 
uahme des Okjektiven unter verwirrenden und erschwerenden Umstanden 
von dem Menschen mit unvergleichlich vollkommeneren Mitteln vollzogen 
Wird und daher auch unvergleichlich vollkommenere Resultate liefert. Die 
'hm mit dem Tiere durchaus gemeinsamen Fahigkeiten des isolierenden 
Abstrahierens und des assoziativen Bereicherns sind bei ihm von Hause 
aus auf eine auBerordentlich viel hohere Entwicklung angelegt, dazu be- 
sitzt er ais etwas vollig Neues und jene Fahigkeiten aufs hochste Steigerndes 
die Sprache: das sind die Grundlagen seiner Oberlegenheit; alles andere flieBt 
daraus ais notwendige Folgę.
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§ 1 9 . Glauben.
Aber sollen denn wirklich, wird mancher fragen, der so weit gefolgt 

ist, sollen wirklich Wahrheiten und Erkenntnisse ganz und gar von etwas 
abhangig gemacht werden, was auBer ihnen liegt und was also durch eine 
mehr oder minder geschickte Anpassung an dieses AuBere getroffen oder 
verfehlt wird? Tragen sie nicht ihre Beglaubigung in sich selbst? Geben 
sich nicht die Grundwahrheiten durch unmittelbare Evidenz ftir jedermann 
zu erkennen, sobald sie vorgestellt werden, und miissen nicht die iibrigen 
durch logisch zwingende Ableitung aus jenen gewonnen werden? Oder 
sind nicht wenigstens, wenn denn auch untergeordnete Wahrheiten zu- 
gelassen werden miissen, die es nur durch ihre Obereinstimmung mit dem 
Erfahrbaren sind, jene unmittelbar einleuchtenden Wahrheiten die hoheren 
und vorwiegend des Namens wiirdigen? Wie die logischen, mathematischen, 
religiosen Wahrheiten?

In der Tat bedarf das bisher Gesagte einer Erganzung. Es gibt, wenn 
auch nicht zwei einfach nebeneinander zu ordnende Arten von Wahr
heiten, so doch einen zwiefachen Sinn, in dem wir die Worte Wahrheit und 
Erkenntnis gebrauchen. In dem einen war bisher von ihnen die Rede; 
danach sind Wahrheiten — mit Beiseitelassung aller verwirrenden Er- 
kenntnistheorie — gedankliche Bildungen, die die Eigenschaft haben, mit 
einer auBerhalb der Gedankenwelt des Vorstellenden vorhandenen Wirk- 
lichkeit ubereinzustimmen, objektiv ubereinzustimmen, einerlei, ob dieses 
Verhaltnis selbst gedacht wird oder nicht. In dem anderen Sinne dagegen 
sind sie Gedankenbildungen, die subjektiv v o r g e s t e l l t  w e r d e n  
a i s  j e n e  O b e r e i n s t i m m u n g  b e s i t z e n d ,  Gedanken, ver- 
bunden mit dem G l a u b e n  an ihre Wirklichkeit, mit der Oberzeugung 
von dem Vorhandensein eines ihnen entsprechenden Objektiven. Die ver- 
breitete Meinung ist gewiB, daB dieses beides zusammengehe, daB das 
Wesen der Erkenntnisse eben darin bestehe, gleichzeitig objektiv richtig 
und subjektiv zwingend zu sein; und die sprachliche Bezeichnung des Tra- 
gers jeder dieser Eigentiimlichkeiten mit demselben Wort hat eben hierin 
ihren Grand. Allein wenn auch die Vereinigung der beiden Merkmale 
iiberaus haufig zutrifft, sie gilt nicht entfernt ausnahmslos. Es gibt ob- 
jektive Wahrheiten, urn sie kurz so zu nennen, die nicht im mindesten ge- 
glaubt werden; bei jeder Verwerfung einer Moglichkeit oder einer Theorie, 
die sich hinterher doch ais richtig erweist, ist es der Fali. Und ebenso gibt 
es umgekehrt subjektive Wahrheiten, die von dem starksten Glauben 
getragen werden, die um den Preis des eigenen Lebens nicht dahingegeben 
werden, denen aber doch unmóglich eine objektive Wirklichkeit entsprechen 
kann. Denn da es christliche, judische, heidnische, philosophische Glau- 
bensmartyrer gegeben hat, die zum Teil Widersprechendes glaubten, so 
miissen sie zum Teil fur objektiv Unwahres ihr Leben geopfert haben. Ob- 
jektive Richtigkeit und subjektive Evidenz sind also nicht sich deckende, 
sondern sich kreuzende Eigenschaften unserer Yorstellungen, und das Vor-
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kommen der einen gewahrleistet keineswegs auch das Vorhandensein der 
anderen; sie miissen daher auch wohl auseinander gehalten werden.

Wie nun die Seele zu dem einen, dem okjektiv richtigen Denken 
n°twendig gelangt und was sie dazu besonders geschickt macht, sahen 
wir- Es fragt sich, wie kommt sie zu dem anderen, dem mit Glauben ver- 
bundenen Denken, und unter welchen Bedingungen betatigt sie es?

Worin zunachst der Glaube besteht, wurde ganz allgemein soeben 
schon gesagt: in der Vorstellung, daB etwas wirklich sei oder der Wirk- 
1'chkeit angehore. Sein Gegenteil ist das Nichtglauben oder der Unglaube, 
die Vorstellung der Nichtwirklichkeit von etwas. Beide konnen auch an 
demselben Inhalt zugleich vorkommen, indem sie sich gegenseitig schwachen 
°der oszillierend miteinander abwechseln; dann haben wir das Fiir-wahr- 
Scheinlich-halten, Fiir-moglich-, Fiir-zweifelhaft-halten usw. Eine be- 
s°ndere Farbung erhalten diese Vorstellungen dadurch, daB sich je bestimmte 
Gefiihle mit ihnen verbinden: der lebhafte und uneingeschrankte Wirk- 
iichkeitsgedanke z. B. ist, abgesehen von seinem Inhalt, hochst wohltuend 
und beruhigend, der Zweifel unbehaglich und ąualend. Auch bestimmte 
Beziehungen zum Handeln haben sie und zu der Vorstellung von Hand- 
lungen. Aberwir wollen von allen diesen, wenn auch charakteristischen Be- 
gleiterscheinungen hier absehen und allein den V o r s t e l l u n g s g e h a l t  
des Gesamtgebildes, der seinen eigentlichen Kern ausmacht, naher ins 
Auge fassen. Da ist denn weiter zu fragen: was ist das, Vorstellung der 
^'rklichkeit? was wird in ihr denn vorgestellt und woher kommt sie?

Zweifellos ist sie nichts Urspriingliches. Wirklichkeit und Nicht- 
^irklichkeit gehoren aufs engste zusammen, wie rechts und links, oben und 
unten. Jene ist nichts Verstandliches ohne den Gegensatz zu dieser. Wie 
s°llte aber Nichtwirklichkeit eine urspriingliche VorstelIung sein? Das 
ganz jungę Kind weiB von beiden nichts. Es hat Empfindungen und hat 
^orstellungen, aber es hat sie schlechthin und ohne Nebengedanken von 
jenem Unterschied. Indes es macht sehr bald Erfahrungen, die ihm den 
Unterschied aufdrangen. Das Kind ist hungrig. Es schreit; zugleich 
denkt es in Reproduktion friiherer Erfahrungen an die Nahrung, die dem 
Hunger abhilft, und die Mutter, die sie herbeibringt. Und siehe da, die 
Turę offnet sich, die Mutter mit der Nahrung tritt in der Tat herein, in 
vielen Hinsichten sehr ahnlich der vorher vorgestellten Mutter, aber zu
gleich doch auch von dieser auffallend verschieden, durch die sinnliche 
Lebhaftigkeit und Aufdringlichkeit, die Greifbarkeit und Bestimmtheit 
ihrer Gestalt und ihrer Worte. Zu einer anderen Zeit phantasiert das Kind. 
Das Zufallsspiel seiner Assoziationen gaukelt ihm seltsame Gestalten vor: 
Tiere mit sechs Beinen unter dem Bauch und auf dem Rucken, so daB 
s*e sich zu schnellstem Lauf herumwerfen konnen, huldvolle Prinzen mit 
goldenen Kronen auf dem Kopfe und den herrlichsten Gaben in der Hand. 
Aber wie es sich auch umschauen mag, die entsprechenden sinnlichen 
Erlebnisse hierzu begegnen ihm nicht, sondern nur w i d e r sprechende. 
Die Menschen, die es in sinnlicher Greifbarkeit zu sehen bekommt, gehen

9*
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barhauptig oder tragen Hiite, und mit verlockenden Gaben sind sie iiberaus 
zuriickhaltend. Natiirlich gehen diese Erlebnisse in ihrem ganzen Zu- 
sammenhang dann ein in das weitere Vorstellungsleben des Kindes. Hat 
es spater einmal wieder Veranlassung, nach der Mutter zu schreien, so 
stellt es nicht mehr einfach diese vor, sondern den ganzen friiheren Vor- 
gang: die Ablosung der blassen und schattenhaften Vorstellung durch die 
sinnlich wahrgenommene Mutter und das Verhaltnis zwischen beiden, 
ebenso fur seine Traumereien die Verschiedenheit des hinterher sinnlich 
Geschauten von dem vorher Gedachten und die Unvereinbarkeit beider. 
Hunderte und aber Hunderte solcher Erfahrungen, die ja fur die Interessen 
des Kindes von der hochsten Bedeutung sind, miissen allmahlich ein Zwie- 
faches bewirken. Einmal bahnen sie eine immer tiefer werdende Furchung 
an in der Gedankenwelt des Kindes. Es wird darauf aufmerksam: zu 
den und den Vorstellungen gibt es vollkommen ahnliche oder entsprechende 
Erlebnisse, nur nicht von dieser matten, verfliefienden und gleichsam 
korperlosen Beschaffenheit, sondern von hochster Lebhaftigkeit und Ein- 
dringlichkeit und groBer Bestandigkeit; zu den und den anderen Vor- 
stellungen dagegen findet sich dergleichen niemals; das sinnlich Gesehene 
vielmehr widerspricht ihnen, sie existieren bloB ais fliichtige Schemen. 
Zugleich aber vollzieht sich, da ja diese Erfahrungen nicht nur fur ge
sehene, sondern auch fur gehorte, getastete usw. Dinge gemacht werden, 
eine Abstraktion. Der charakteristische Unterschied der beiden Gruppen, 
lernt das Kind, liegt nicht in etwas, was dem Gebiet des Sehens eigen- 
tiimlich ist, sondern ganz allgemein darin, daB die der einen angehorigen 
Bildungen auf i r g e n d  e i n e  W e i s e  sinnlich wahrgenommen werden, 
daB sie in beliebiger Auspragung jenes unbeschreiblich Aufdringliche, Be- 
stimmte und Deutliche an sich haben, was dem sinnlich Gesehenen, Ge- 
tasteten, Gerochenen usw. gemeinsam ist, wahrend die Bildungen der 
anderen Gruppe nicht nur unter dem sinnlich Wahrgenommenen nicht 
vorkommen, sondern mit ihm direkt unvereinbar sind. Damit aber unter- 
scheidet das Kind gewisse seiner Vorstellungen ais wirklich von anderen 
ais unwirklich. Denn nichts anderes ist die ursprunglichę Bedeutung 
dieser Worte (ihre spatere Erweiterung interessiert hier nicht): zugehorig 
zu der Welt der sinnlich wahrgenommenen Dinge, weil in wichtigen Eigen- 
tiimlichkeiten mit ihnen gleicher Art, oder ausgeschlossen von dieser Welt 
und beschrankt auf die der Gedanken.

Sind die Vorstellungen des Wirklichseins und Nichtwirklichseins erst 
einmal gewonnen, so finden sie bald ausgiebige Verwendung. Nach den 
eindrucksvollen Fallen geben auch minder eindrucksvolle Veranlassung zu 
ihrer Bildung oder Hineintragung; schlieBlich werden sie nach bloBer 
Analogie auch in Fallen gedacht, wo an und fur sich solche Veranlassung 
nicht vorliegt. Dabei aber wird nun ein Unterschied von der weittra- 
gendsten Bedeutung fur das ganze Seelenleben. Aus der Wahrnehmung 
entstammen doch schlieBlich a 11 e Vorstellungen. Ihre Verknupfungen 
freilich finden sich nur zum Teil unter dem Wahrgenommenen, zum Teil
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w>derstreiten sie ihm; aber die Elemente auch der widerstreitenden Kom- 
binationen sind wahrgenommen worden und finden sich einmal wieder 
ln sinnlicher Wahrnehmung. Baume mit silbernen Blattern sieht man 
n'cht im taglichen Leben, aber Baume sieht man und blattahnliche Silber- 
sachen sieht man gleichfalls. Weil dem so ist, sind offenbar die Veran- 
lassungen zum Denken von Wirklichkeit unvergleichlich viel zahlreicher 
als zum Denken von Nichtwirklichkeit. Selbst wenn unser Denken in 
Uuter Phantasiegebilden sich erginge, verlangen doch die Einzelheiten 
dieser Gebilde den Wirklichkeitsgedanken, und natiirlich sind sie zahl- 
reicher ais die unwirklichen Phantasmen selbst, zu denen sie sich zusammen- 
gefunden haben. Dadurch aber muB sich e i n e  v i e l  s t a r k e r e  
^  e w o h n h e i t d e s  W i r k 1 i c h k e i t s d e n k e n s a u s b i l d e n  
a l s s e i n e s  G e g e n t e i l s ,  und fur die analogische Obertragung auf 
an sich neutrale Falle kommt mithin fast nur die Wirklichkeitsvorstellung 
'n Betracht. Anders ausgedriickt heiBt das: d a s  K i n d ,  d a s  u r -  
s P r i i n g l i c h  w e d e r  G l a u b e n  n o c h N i c h t g l a u b e n  k a n n t e ,  
d a n n  a b e r  b e i d e s  g e l e r n t  h a t ,  w i r d  z u n a c h s t  u n -  
8 e h e u e r l e i c h t g l a u b i g .

Kleine Kinder glauben bekanntlich so gut wie alles. ,,Sage dem Kinde: 
der Mond wird gleich vom Himmel fallen, und es wird nach dem Himmel 
blicken und erwarten, daB er fallt.“ Die Beschranktheit ihrer Erfahrungen 
Sestattet ihnen nur in wenigen Fallen eine Kontrolle der in ihnen geweckten 
^orstellungen auf Einstimmigkeit oder Widerstreit mit dem Wahrnehm- 
baren. Aber wo sie fehlt, bleiben sie nicht etwa zuriickhaltend und neutral, 
sondern zeigen eine weit iiberwiegende Tendenz des Fiirwahrhaltens. AuBer- 
°rdentlich unterstiitzt werden sie darin durch die Sprache. Die Worte, 
die das Kind zuerst kennen lernt, bezeichnen durchweg sinnlich wahr- 
nehmbare Personen, Gegenstande oder Vorgange. Indem sie fur sein 
denken maBgebend werden, wird es also fortwahrend bei dem Wahrnehm- 
baren, d. h. dem Wirklichen, festgehalten. AuBerdem bezeichnen die 
Sprachen allgemein die Zugehorigkeit zu der wirklichen Welt und zu der 
bloBen Gedankenwelt mit demselben Worte ,,sein“ und verleiten dadurch 
zu der ais selbstverstandlich erscheinenden Voraussetzung, daB ein Ding, 
Von dem gedacht wird, daB es gelb oder rund sei, jedenfalls doch iiber- 
haupt sei, d. h. wirklich sei. Ihren tieferen Grund hat diese Eigentiimlich- 
keit vermutlich selbst wieder in jener primitiven Leichtglaubigkeit der 
Menschen, aber nachdem sie nun einmal da ist, wirkt sie natiirlich ais eine 
kraftige Forderung dieser Leichtglaubigkeit bei jedem heranwachsenden 
lndividuum. Unablassig erweitern sich jedoch die Erfahrungen des Kindes, 
und diese Erweiterung vollzieht dann an der Fiille des urspriinglich Ge- 
glaubten eine zwiefache Arbeit, die zumeist, wenn auch schlieBlich nur 
sehr langsam, das ganze Leben hindurch fortschreitet.

Erstlich wirkt sie korrigierend und zuriickdrangend auf den Glauben. 
^ a s  den zunehmenden Erfahrungen widerstreitet, wird ausgestoBen aus 
dem Kreise des Geglaubten und mit BewuBtsein ais Marchen und Fabel
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vorgestellt. Baume mit goldenen Apfeln? Nein, das gibt’s nicht, sagen 
die wirklichen Apfel; wir sind alle locker und fleischig und nicht von hartem 
Golde. Ein Weihnachtsmann, der allen Kindera aller Orten zur selben 
Stunde die gewiinschten Gaben beschert? Nein, das ist unmoglich, sagt 
die tagliche Erfahrung; wer hier ist, kann nicht zugleich dort und an tausend 
anderen Orten sein. Zum andern aber gibt dieselbe Erweiterung des Ge-, 
sichtskreises dem Glauben auch seine festeste Stiitze und seinen sichersten 
Halt. Sie bringt zahlreiche Einzelerfahrungen und vereinzelt Geglaubtes 
in einen groBen e i n h e i t l i c h e n  Z u s a m m e n h a n g  und verkniipft 
dadurch alles in gleicher Weise mit der absoluten Grundlage aller Wirk- 
lichkeit und der hochsten Norm aller GewiBheit, mit meinen gegenwartigen 
sinnlichen Wahrnehmungen, iiberhaupt meinem ganzen Dasein in diesem 
Augenblick. Wenn ich, sei es auch noch so fliichtig und durch gedrangteste 
Stellvertretung, denken muB, daB ich mit derselben Greifbarkeit und Deut- 
lichkeit, mit der ich jetzt dieses Papier vor mir sehe und mir des Sinnes 
der darauf stehenden Worte bewuBt bin, zu der und der bestimmten und 
seitdem so und so verlaufenen Zeit dort an jenem Orte etwas erlebt habe, 
so ist mein Glaube an die Wirklichkeit dieses Vorganges unerschiitterlich. 
„Mein Jetzt und Hier ist der letzte Angelpunkt fur alle Wirklichkeit, also 
alle Erkenntnis“ (L i p p s). Und was sich nun einem widerspruchsfreien 
Zusammenhange mit diesem festen Punkte erfahrungsgemaB einordnen 
laBt, das erlangt gleichfalls festgegriindete GewiBheit. Warum kann ich 
auch im Traume an die Wirklichkeit der getraumten Erlebnisse glauben, 
aber nicht mehr nach dem Erwachen? Weil das BewuBtsein des Erfah- 
rungszusammenhangs im Traume nicht im ganzen, son dem nur in Bruch- 
stiicken wirksam ist. In den Gesamtzusammenhang lassen sich die Bi- 
zarrerien des Traumes nicht einfiigen; sobald die Vorstellung von jenem 
sich regt, verschwindet ihre Wirklichkeit. Ich kann mir sehr wohl mit 
J u l e s  V e r n e  vorstellen, in einer riesigen Granate in anregender Ge- 
sellschaft nach dem Monde geschossen zu werden. Wie es aussehen wiirde, 
wenn das GeschoB daherfliegt, und wie ungefahr das Leben in seinem 
Inneren sich gestalten wiirde, vermag ich mir aufs anschaulichste auszu- 
malen. Aber ich vermag es nicht mehr im Zusammenhange meiner Er- 
fahrungen; meine in diesem wohlgegriindeten Vorstellungen von den auBer- 
sten Leistungen der gegenwartigen Technik, von der lebenzerstorenden 
Kalte des Weltraums usw. widersprechen. Daher vermag ich die Sache 
auch nicht zu glauben.

Was ais Glied des Erfahrungszusammenhanges vorgestellt wird, nennt 
man b e w i e s e n ,  was vermoge dieses Zusammenhanges geglaubt wird, 
g e w u B t. Man pflegt auch wohl um der besonderen Festigkeit dieses 
Glaubens willen das Wissen dem Glauben entgegenzusetzen; dann be- 
schrankt man also das Wort Glauben auf das durch den Erfahrungszu- 
sammenhang nicht gestiitzte Fiirwahrhalten. Engere und weitere Be- 
deutung haben beide ihre Berechtigung; es besteht eben zugleich Ver- 
wandtschaft und Gegensatz.
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Ausscheidung gewisser Gedankenbildungen aus dem Kreise des Ge- 
glaubten und Zuweisung zu dem entschieden Nichtgeglaubten, und dem- 
gegeniiber Vereinigung anderer Gedanken zu einem einheitlichen System 
festbegriindeter und unerschiitterlich geglaubter Wahrheiten, das ist also 
das Werk der Erfahrung. Aber in diesen beiden Gruppen ist doch die 
Gesamtheit der Hervorbringungen unseres Denkens nicht entfernt ent- 
halten. Eine groBe Zahl seiner Schopfungen fallt zwischen jene Extreme; 
s’e sind weder zu beweisen noch zu widerlegen. Wie gestaltet sich das 
weitere Verhalten der Seele ihnen gegeniiber?

Die groBe Lehre, die der Mensch aus seinen Erfahrungen ziehen muB, 
' st sicherlich, daB des zu Glaubenden weit weniger in der Welt ist, ais er 
sich anfanglich vorstellte. Denn sein ursprungliches Glauben leidet doch 
uberwiegend EinbuBe und Abbruch. Vieles wird freilich gefestigt; aber 
das wurde ja auch vorher schon geglaubt; es bildet also keinen eigentlichen 
Zuwachs. Oberaus Zahlreiches dagegen wird dem Glauben dauernd ge- 
nommen und ais unglaubhaft erkannt; weit seltener verwandeln sich an- 
iangliche Irrtiimer in Wahrheiten. Durch seine Erfahrungen also wird 
der Mensch notwendig wie objektiv realistischer so subjektiv skeptischer 
und vorsichtiger. Fiir die Anpassung an die AuBenwelt und ihre Beherr- 
schung hat dieses Verhalten manche Vorteile; man sucht es daher durch 
besondere Veranstaltungen zu fordem.

Wissenschaftliche Bildung z. B., wie namentlich unsere Hochschulen 
sie geben, besteht nicht sowohl in der Mitteilung von Kenntnissen — die 
kann man auch aus Biichern erwerben oder sich ,,einpauken“ lassen —, 
sondern in der Erziehung zu objektiv umsichtigem und subjektiv kriti- 
schem Denken, in der Ausbildung einer sicheren Gewohnheit, die Men- 
schen und die Dinge in dem ganzen Reichtum ihrer Beziehungen zu sehen 
und sie nach ihren Ausweisen zu befragen.

Die anfanglich uneingeschrankte Glaubenstendenz wird also allmah- 
lich, bei den Einzelnen in verschiedenem Grade, stark zuriickgedrangt. 
Gleichwohl wird sie — vielleicht mit verschwindenden Ausnahmen — nie 
ganz iiberwunden, zum Teil gewiB, weil ihr doch immer wieder aus ahn- 
lichen Verhaltnissen wie den ihrer Entstehung zugrunde liegenden neue 
Nahrung zuflieBt. Ihr eingeschranktes Fortbestehen — das doch auch, 
wie wir sehen werden, der Seele wertvolle Dienste leistet — zeigt sich darin, 
daB sie u n t e r  b e s o n d e r e n  U m s t a n d e n  dauernd wirksam 
bleibt, dann namlich, wenn die erfahrungsmaBig weder zu beweisenden 
noch zu widerlegenden Vorstellungen b e s o n d e r s  l e b h a f t  s i n d  
u n d  s i c h  b e s o n d e r s  e n e r g i s c h  i n  d e r  S e e l e  g e l t e n d  
ni a c h e n. Diesen Charakter aber erhalten die Vorstellungen durch zwei 
fiir das Glauben hochst bedeutungsvolle Ursachen.

„Was man dem Volke dreimal sagt, glaubt das Volk.“ „Avróę ecpa, 
der Meister hat’s gesagt“, soli die Berufung der Schiller des Pythagoras 
zur Rechtfertigung ihrer Lehren gewesen sein, und jedenfalls ist es die 
Berufung zahlreicher Schiiler anderer Meister bis auf diesen Tag. Aber es
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bedarf nicht einmal eines Meisters. „Von jedem Propheten mit hinreichend 
starker Stimme, lebhafter Gebarde und Kraft der Rede laBt sich der Glaube 
der Volksmassen wie ein Wasserbach durch eine Rinne fuhren.“ Und der 
Glaube der Masse, der Freunde, der Standesgenossen wirkt dann wieder 
ahnlich wie die oftere Wiederholung. Was mir aus der Seele der anderen 
iibereinstimmend mit meinem eigenen Denken entgegenstrahlt, verstarkt 
dieses Denken und gesellt ihm dadurch den Glauben. AuBerdem: wie 
sollten so viele samtlich irren konnen? Auf den consensus omnium, die 
allgemeine Obereinstimmung, sind mit Vorliebe die hochsten Wahrheiten 
gegrtindet worden; vox naturae nennt ihn Cicero. Und umgekehrt ist 
„der Zwiespalt der Philosophen“ ein beliebtes Kampfmittel gegen unbe- 
queme Wahrheiten. Vorstellungen also, die durch nachdrucksvolle, em- 
phatische oder genugend wiederholte Behauptungen geweckt werden und 
denen nicht direkt widersprechende Erfahrungen entgegenstehen, werden 
auch geglaubt, nicht selten sogar gegen den Widerstreit solcher Erfah
rungen. Das ist die eine dauernd fortwirkende Ursache des Glaubens. 
Man kann sie, mit einiger Dehnung des Wortes, ais A u t o r i t a t  bezeich- 
nen und.den auf ihr beruhenden Glauben ais A u t o r i t a t s g l a u b e n .

Die andere Ursache sind die B e d i i r f n i s s e  des Menschen, vor 
allem seine starken und tief gegriindeten Bediirfnisse. Solange sie bestehen 
und keine Abhilfe gefunden haben, reproduzieren sie immer wieder leb- 
hafte Vorstellungen von Mitteln, die nach der Analogie friiherer Erfahrungen 
zu jener Abhilfe geeignet sind, und soweit nun wiederum diesen Vorstellun- 
gen widersprechende Erfahrungen nicht entgegenstehen oder doch nicht 
gar zu schroff entgegenstehen, werden sie geglaubt. P r a k t i s c h e n  
G l a u b e n ,  B e d i i r f n i s g l a u b e n ,  G e f i i h l s g l a u b e n  nennt 
man den auf diesem Boden gewachsenen Glauben; er durchsetzt wie die 
anderen Arten unser ganzes Leben. Jeder Mensch glaubt an seine Zukunft, 
jede Mutter an ihren Sohn; Napoleon glaubte an seinen Stern. Ein General, 
der nicht glaubt, daB er die bevorstehende Schlacht gewinnen wird, hat 
sie schon halb verloren. Kann der General beweisen, d. h. aus dem Zu- 
sammenhang seiner Erfahrungen konstruieren, daB er sie gewinnen muB? 
Er denkt nicht daran. Natiirlich wird er alles tun, was erfahrungsgemaB 
irgend erforderlich ist, um ihm den Sieg zu bringen, aber sein Wissen sagt 
ihm dauernd, daB die Sache zweifelhaft ist. Dennoch glaubt er, m u B 
er glauben, daB sie es nicht sei. Seine ganze Existenz hangt daran. Seine 
Ehre, Zukunft, Vaterland, alles verloren, wenn er nicht gewinnt. Die Vor- 
stellung ist nicht auszudenken, die andere drangt sich immer wieder vor; 
nur sie vermag ihm auch die Besonnenheit und Umsicht zu geben, dereń 
er jetzt bedarf. Oder die Mutter, die durchdrungen ist von dem Glauben, 
daB ihr Sohn einmal etwas Rechtes werden wird, glaubt sie es auf Grund 
ihrer Erfahrungen? Die Erfahrungen sind vielleicht eher dagegen; sie 
glaubt dennoch. Die Umstande waren bisher auch gar zu ungunstig fur 
ihren Sohn, oder der Vater versteht nicht, ihn richtig zu nehmen, oder 
man muB ihm doch auch erlauben, daB er seiner Jugend etwas froh werde.
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Nein, ihre Erfahrung begriindet nicht ihren Glauben, sondern d e r  G l a u b e  
d e u t e t  d i e  E r f a h r u n g .  Und dieser Glaube beruht darauf, daB 
s‘e seiner bedarf. Die Vorstellung eines ungeratenen Sohnes wiirde ihr 
alle Freudigkeit und allen Wert ihres Daseins nehmen, darum kann sie 
s'ch nicht behaupten; und wegen der Energie der sie verdrangenden Vor- 
stellung wird diese geglaubt. So hat alles Ungluck, indem es immer wieder 
v°n starkstem Sehnen begleitete Vorstellungen der Abhilfe hervorruft, 
eine erstaunliche glaubenweckende Kraft. „Wer hatte unter Menschen 
gelebt“ , sagt S p i n o z a  zu Eingang seines theologisch-politischen Trak- 
tats, „und nicht gesehen, daB die meisten — auch die beschranktesten — 
ifn Gliick so voll von Weisheit sind, daB sie sich beleidigt glauben, wenn 
jemand ihnen einen guten Rat geben will, im Ungluck dagegen nicht wissen 
Wohin, jedermann um Rat anflehen und keinen so albernen und unsinnigen 
zu hóren bekommen, den sie nicht befolgen.“

Noch eine Bemerkung. Die drei Arten des Glaubens, Erfahrungs- 
glaube, Autoritatsglaube, Bedurfnisglaube, sind nach ihrer Begrundung 
verschieden, in ihrem realen Vorkommen verschlingen sie sich ineinander, 
wenn auch so, daB bei den einzelnen Systemen zusammengehóriger Glau- 
benssatze stets e i n e  Art den eigentlichen und wesentlichen Kern und 
die anderen seine Umrahmung und Ausgestaltung bilden. DaB der Er- 
fahrungsglaube weite Strecken dem Autoritatsglauben zu uberlassen ge- 
zwungen ist, liegt auf der Hand. Wer vermochte alles selbst nachzuprtifen, 
um der Gefahr nachgesprochener Irrtiimer zu entgehen? Ebenso klar ist 
es, daB jeder Bedurfnisglaube sich nach dem jeweiligen Wissen gestalten 
muB. Unsere Bedurfnisse und die Mittel zu ihrer Befriedigung liegen in 
dem Erfahrbaren; wie konnten sich selbst unsere weitfliegendsten Wiinsche 
vollig von ihm entfernen? In dieser empirischen Ausgestaltung und Ein
kleidung liegt der Grund der oft so verschiedenen AuBerungen des gleichen 
Bediirfnisglaubens und ihrer Veranderungen. Das Wissen der einzelnen 
von dem objektiven Zusammenhang der Dinge ist verschieden und ver- 
anderlich, und von dem Durchschnittswissen sozusagen der Gesamtheiten 
gilt das gleiche; je nach seinem Stande aber bestimmt sich das, was zur 
Befriedigung sehnlichster Wiinsche ais moglich gedacht und daher ge
glaubt wird. Ein Bedurfnisglaube, der von anderen nicht geteilt wird 
und dessen empirische Gestaltung ihrem Wissen widerspricht, heiBt bei 
diesen A b e r g l a u b e ;  die Verschiedenheit aber und der leichte Wechsel 
aberglaubischer Vorstellungen, z. B. tiber die Mittel zur Verschonerung des 
Aussehens, zur Heilung schwerer Krankheiten, zur Fesselung des un- 
getreuen Geliebten, ist bekannt. Nur da, wo die empirische Einkleidung 
eines Aberglaubens durch widersprechende Erfahrungen schwer oder gar 
nicht zu treffen ist, etwa weil er sich durch die Art dieser Einkleidung vor- 
weg dagegen geschiitzt hat (Spiritismus), namentlich da aber, wo er von 
der Autoritat eines groBen Namens getragen wird, ist er auch in seiner 
konkreten Fassung zahe und nicht leicht zu erschiittern.
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Wie aber der Bediirfnisglaube die Erfahrung, so zieht umgekehrt — 
es ist wichtig, darauf hinzuweisen — der Erfahrungsglaube auch den Be- 
diirfnisglauben zu seiner Vollendung heran. Warum glauben wir an die 
kopernikanische Theorie des Planetensystems und nicht an die ptole- 
maische? Weil sie unvergleichlich einfacher ist; wenn wir auBerordent- 
liche Verwicklungen in den Kauf nehmen wollten, konnten wir auch mit 
Ptolemaus auskommen. Ja, aber hat denn die Natur die Verpflichtung, 
gerade das Einfache zu verwirklichen? In vielen Fallen tu t sie es augen- 
scheinlich, in anderen spottet sie unserer Voraussetzungen der Einfachheit 
und zeigt, daB sie die irrationalsten Verhaltnisse und die verschranktesten 
Verwicklungen nicht scheut. Aber das Einfache ist das, was wir wiin- 
schen und was wir brauchen. Ein einfacher Zusammenhang mannig- 
faltiger Erscheinungen erregt unser Wohlgefallen, wir finden ihn schon; 
dazu ist er leichter zu iibersehen und mit einem geringeren Aufwand geisti- 
ger Kraft zu denken, was ihn uns abermals empfiehlt. Wo daher die Er- 
fahrungen eine Wahl zulassen, entscheiden wir uns ausnahmslos fur das 
Einfache. Und wie so in Fallen der Unbestimmtheit erganzt der Bediirfnis- 
glaube den Erfahrungsglauben auch sonst noch in vielen Fallen: an den 
Randerii des Wissens z. B. und in den Lucken, die in ihm verbleiben, da wo 
die Erfahrungen nicht mehr oder noch nicht hinzugelangen vermogen.
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B. Fi ihlen und Handeln.

§ 20. Ursachen der Gefiihlsverwicklungen.
Selten oder nie existieren die Wahrnehmungs- und Vorstellungs- 

gebilde, von denen bisher die Rede war, in der Isoliertheit, in der sie 
hier zunachst, um ihre Struktur zu zeigen, vorgefiihrt werden muBten; 
durchweg sind sie begleitet oder durchsetzt von Gefiihlen. Das Mittel- 
meer unter wolkenlosem Himmel ist nicht bloB etwas anders Aussehendes, 
anders Temperiertes, andere Gedanken Weckendes ais die beschneite nord- 
deutsche Ebene, daneben spricht es noch ganz anders an, stimmt vóllig 
anders. Dem gleichen Vorgang, z. B. einer Seefahrt oder einer Auto- 
mobilfahrt, kann ich ais einer Gefahr oder einem Vergniigen entgegen- 
sehen, die gleiche Behauptung ais eine ausgemachte Wahrheit oder ais 
zweifelhaft betrachten. GewiB sind die Vorstellungen, die mich in solchen 
Fallen erfiillen, von groBer Verschiedenheit, aber von noch groBerer, 
móchte man sagen, sind andere Seiten des Gesamterlebnisses: Furcht, 
Niedergeschlagenheit, Unruhe auf der einen Seite, Behagen, Freude, 
Zuversicht auf der anderen. Wie jedermann bekannt, sind diese Gefiihls- 
begleitungen der Wahrnehmungs- und Vorstellungskomplexe, die unter 
Umstanden so stark sind oder doch so sehr in den Vordergrund des
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BewuBtseins treten, daB man den ganzen Komplex allein nach ihnen 
ais Gefuhl bezeichnet, in ihrer Reichhaltigkeit und lebendigen Bewegtheit 
schwer faBbare und nur schwer zu zergliedernde Erlebnisse. In dieser 
Hinsicht ist also nicht viel Befriedigendes uber sie zu sagen; indes 
lassen sich wenigstens die Ursachen naher angeben, die es bewirken. Man 
kann ihrer drei unterscheiden, die oben (S. 71) schon kurz beruhrt wurden.

1. I n h a l t  u n d  For m.  Zunachst wirken Empfindungen, Vor- 
stellungen, Wahrnehmungen usw. nicht allein durch das gefuhlsweckend, 
Was sie an sich sind, durch ihren absoluten Gehalt, wie man sagen 
konnte, sondern zugleich in hohem MaBe durch die Art ihres Zusammen- 
seins, ihrer Aufeinanderfolge, uberhaupt ihrer Beziehungen zueinander. 
Die an und fur sich prachtigsten Farben konnen zu einem haBlichen 
Teppich, die gleichgultigsten grauen Tupfen zu einem reizenden Orna
ment zusammengestellt sein. Ein Musikstiick ist schon nicht allein durch 
den Wohlklang der einzelnen, isoliert gedachten Tonę obschon es 
auch darauf ankommt — , sondern durch seine Melodien und Harmonien 
und wiederum auch durch diese nicht in ihrer Vereinzelung, sondern in 
ihren Rhythmen, ihren Verschlingungen, ihrem Gesamtaufbau.

Das allgemeinste Prinzip dieser Formal- oder Beziehungsgefuhle ist 
wohlbekannt: eine Mehrheit beliebiger Inhalte ist, abgesehen von aller 
sonstigen Gefuhlswirkung, rein dadurch lustvoll, daB sie sich zugleich 
irgendwie zu einem Ganzen zusammenschlieBt, daB bei aller Vielheit und 
Vereinzelung der Einzelglieder in ihrer oder uber ihrer Mannigfaltigkeit 
doch auch eine E i n h e i t waltet, die ihre bloBe Vereinzelung aufhebt. Eine 
zusammenhanglose oder gar auseinanderstrebende Vielheit dagegen ist ver- 
wirrend und ąualend, eine ungegliederte und allzu einfache Einheit langweilig, 
beides also unlustvoll. Jene Vereinigung oder Vereinheitlichung des Vielen ist 
dabei im besonderen auf mannigfach verschiedene Weisen moglich. Die Ein
heit kann z. B. eine durchgehende sein, d. h. eine den Einzeldingen allen in 
gleicher oder ahnlicher Weise anhaftende Bildung oder Ordnung, die nur in 
abstrahierender Betrachtung ais ein Gemeirisames erfaBt wird. So bei den 
gleichgeformten Staben eines Lattenzauns, bei den Trommelschlagen, die 
einen Sturmangriff begleiten, bei symmetrisch gestalteten oder ange- 
ordneten Dingen, bei gleich stilisierten Teilen eines Bauwerks. Oder 
sie kann eine ubergeordnete sein, d. h. ein bei einer gewissen Gleich- 
artigkeit der Bildung doch zugleich selbstandig neben und auBer den 
zusammenzufassenden Teilen stehendes Glied des Ganzen, das sich ais 
ein irgendwie Ausgezeichnetes, die anderen Beherrschendes geltend macht. 
So z. B. wenn einzelne reicher gestaltete Stabe eines Zaunes in gleichen 
Zwischenraumen uber die anderen hervorragen, bei den stark betonten 
Taktteilen eines Rhythmus, bei Turmen und Kuppeln von Gebauden 
usw. Oder endlich die Einheit ist eine zusammenfassende, namlich ein 
erst durch das Zusammentreten der unselbstandigen und oft ganz ver- 
schiedenartigen Teile zustande kommendes, von ihnen allen unter-
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schiedenes Ganzes, wie bei den Gliedern eines Organismus, den Mitteln 
zu einem Zweck, dem Sinn eines Satzes oder eines Vortrags. Natiirlich 
konnen nun auch mehrere Arten von Einheit in Mannigfaltigkeit an 
denselben Dmgen zugleich vorkommen, nicht minder konnen ihrer mehrere 
sich sozusagen ubereinander aufbauen, so daB also die Einzeldinge erst 
in kleineren Gruppen zu niederen Einheiten und diese dann weiter zu 
hoheren und hochsten zusammengefaBt sind, wie bei einem gotischen 
Dom, einer Symphonie, einem Drama; und durch alle diese Moglich- 
keiten ist nun offenbar die Mannigfaltigkeit und Verwicklung der Ge- 
fiihle, die in Einstimmung oder Widerstreit miteinander und mit den 
inhaltlich fundierten Gefuhlen durch eine Mehrheit von Eindriicken ge- 
weckt werden konnen, eine auBerordentlich groBe. Sie wird aber noch 
bedeutend gesteigert durch einen zweiten Umstand.

2. As s o z i a t i o n .  Warum erfreut uns doch eine sonnige Friihlings- 
landschaft? was hat sie voraus vor der gleichen Landschaft an einem 
triiben Novembertage? Vielleicht gefallt uns das Grim der jungen Vege- 
tation rein ais bloBe Farbę besser ais das Braun der verwelkten und 
zertretenen Blatter, vielleicht auch iibertrifft die wellige Rundung der 
sich belaubenden Baume an Schonheit das Geader der blattlosen Zweige. 
Aber das sind doch nur untergeordnete Momente fur den verschiedenen 
Gefiihlswert der beiden Eindrucke. Die eine Landschaft vielmehr er- 
innert an Leben, Warme, Wanderungen oder Geselligkeit im Freien, 
Reisen in ferne Lander, die andere an Absterben, Frieren und Nasse, 
Abfutterungen in iiberhitzten Raumen, und nun klingen die Gefiihls- 
wirkungen, die alle diese Dinge ais wirkliche Erlebnisse fur uns haben, 
jetzt an, wenn ihre Vorstellungen, sei es auch nur in fliichtigster Weise, 
geweckt werden. Aus demselben Grunde macht uns die Kalte einer 
Leiche einen so anderen Eindruck ais die gleiche Kalte der umgeben- 
den Gegenstande, bedeutet es fur uns etwas anderes, Blut flieBen zu 
sehen ais gleichfarbigen Kirschsaft oder Heidelbeersaft, und doch auch 
wieder in leichtem Grade etwas anderes, Kirschsaft flieBen zu sehen 
ais Milch oder Zitronensaft. Oberall tragen wir in die Dinge eine Fiille 
von Erinnerungen an unsere friiheren Erfahrungen mit ihnen hinein oder 
werden wir durch Vermittlung solcher Hineintragungen ubergeleitet zur 
Vorstellung ahnlicher Dinge (S. 81). Der den einzelnen Erinnerungen 
anhaftende angenehme oder unangenehme, lustvolle oder leidvolle Charakter 
wird dabei aber mit iibertragen, und die Gefuhlswirkung der erinnerung- 
weckenden Dinge wird so unter Umstanden eine ungemein reiche und 
verwickelte.

Bemerkenswert ist dabei noch, daB diese auf der Vermittlung asso- 
ziierter Vorstellungen beruhenden Gefiihle bei ofterer Wiederkehr der 
Eindrucke meist deutlicher und lebhafter in der Seele hervortreten ais 
die Vorstellungen selbst, durch die ihre Hineintragung ursprunglich er- 
folgte, und daB sie dadurch durchaus jenen Dingen anzuhaften scheinen,
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denen sie urspriinglich vollig fremd waren. Ein Haus, in dem ich 
einmal einen unangenehmen Auftritt erlebte, wird mir selbst unangenehm; 
die Vorstellung von ihm kann entschieden peinlich werden, wahrend das 
BewuBtsein der Veranlassung dazu allmahlich zuriicktreten und oft ganz 
fehlen kann. Besonders dann ist dieser Obergang des Gefiihls an einen 
neuen Inhalt auffallend, wenn ein bestimmter Gefiihlscharakter einem 
Dinge durch z a h l r e i c h e  v e r s c h i e d e n a r t i g e  V e r m i t t l u n g e n  
assoziativ angegliedert wird, weil sich dann die mannigfachen Mittel- 
glieder ebensosehr wechselseitig am BewuBtwerden hindern, wie ihre 
gleichartigen Gefiihlsbegleitungen sich unterstutzen.

Das typische Beispiel hierfiir ist das Geld und die Entwicklung 
der Lust an ihm. In unzahligen Fallen und auf die mannigfachste 
Weise lernt der heranwachsende Mensch, daB es das Geld und immer 
wieder das Geld ist, das ihm seine Freuden vermittelt und seine Wiinsche 
befriedigt. Eine Vergegenwartigung aller dieser Einzelerfahrungen ist 
ihm beim Anblick oder der Vorstellung des Geldes bald garnicht mehr 
moglich; sie verwischen sich eben wegen ihrer Masse zu einer diffusen 
Gesamtvorstellung, auf Grund dereń nur bisweilen einzelne Zukunfts- 
wiłnsche in deutlicherer Gestalt anklingen. Allein die mit jenen Er- 
fahrungen verbundenen Lustgefuhle gehen dadurch nicht verloren. Sie 
werden auch zu einer Resultante zusammengedrangt, aber wegen der 
Gleichartigkeit der Komponenten kann dabei aus ihnen nichts anderes 
werden ais wieder etwas Gleichartiges: ein deutlich ausgepragtes und 
gesteigertes Lustgefiihl, das nun, da ein anderer Inhalt nicht vorhanden 
ist, sich an das Geld kniipft. Auch mit dem Zustandekommen der 
Liebe zu anderen Dingen oder Personen, Eltern, Freunden, der Heimat 
usw. verhalt es sich so. Ein pietatvolles Kind mag es ais roh emp- 
finden, wenn ihm gesagt wird, die Liebe zu seinen Eltern beruhe allein 
auf den Wohltaten im weitesten Sinne, die es von ihnen empfangen 
hat, sie sei ein Niederschlag aller der Freuden, die ihm durch das Tun 
der Eltern und das Zussmmenleben mit ihnen zuteil wurden. Es hat 
dabei auch insofern recht, ais in dem BewuBtsein seiner Liebe ein deut- 
liches BewuBtsein dieser Wohltaten durchaus keine Rolle spielt und ais 
auch die Vorstellung beliebiger einzelner Wohltaten und die Erinnerung 
an die mit ihnen verbundene Lust iiberaus armlich ist gegeniiber dem 
auf ihrer Gesamtheit beruhenden und darum unendlichen und durch 
keine Zergliederung zu erschopfenden Gefiihl seiner Liebe. Gleichwohl ist 
nichts sicherer, ais daB seinem Gefiihl nichts anderes zugrunde liegt. 
Denn, wenn Kinder von friihester Jugend an von Pflegeeltern erzogen 
werden, die sich mit der gleichen Sorgfalt ihrer annehmen, wie natiir- 
liche Eltern, so lieben sie sie auch mit der gleichen Liebe.

Fast allgegenwartig ist in unserem Denken, wie oben (S. 124) gezeigt 
wurde, und daher auch fast unausgesetzt von Bedeutung fur das Ge- 
fiihlsleben die Ichvorstellung; auf die geringfiigigsten Anregungen hin 
wird sie zu dem Wahrgenommenen und den im nachsten AnschluB daran
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geweckten Vorstellungen hinzugedacht. Oder vielmehr, zumeist nicht 
nur hinzugedacht, falls darunter ein bloBes Danebentreten und Ge- 
sondertbleiben verstanden wird, sondern, falls nur irgendeine Ahnlich- 
keit besteht zwischen dem Gegebenen und einer ihrer eigenen Be- 
stimmungen, wird sie vermoge dieser Gemeinschaft mit ihm in eins ge- 
dacht, verschmilzt mit ihm zu einem zugleich durch das Gegebene und 
durch ihre sonstigen Eigentiimlichkeiten bestimmten Ganzen. Natur- 
gemaB kann das dann wieder in zwei entgegengesetzten Weisen ge- 
schehen. Entweder das Gegebene, wenn auch assoziativ bereichert durch 
andere Bestimmungen des Ich ais die ihm mit dessen Inhalt gemein- 
samen, behauptet sich doch an erster Stelle im BewuBtsein ais ein dem 
Ich Gegeniiberstehendes, von ihm Unterschiedenes. Das ist der Vor- 
gang, der ais B e s e e l u n g ,  neuerdings meist ais E i n f i i h l u n g  des  
I c h  i n d a s  O b j e k t  bezeichnet wird. Er vollzieht sich z. B., wenn 
wir die Bewegungen, Gebarden, Laute eines anderen oder auch eines 
Tieres ais AuBerungen seelischen Lebens auffassen und verstehen, oder 
wenn wir eine Briicke sich kiihn iiber einen Abgrund schwingen, einen 
Berg stolz in die Wolken ragen, ein Gebalk schwer auf einer Saule 
lasten, Linien sich drangen oder sich anschmiegen, Tonę sich suchen 
oder sich fliehen lassen. Wir erfiillen aus dem Inhalte unseres Ich die 
Dinge mit seelischem Leben, Fiihlen und Tun und beantworten dann 
die Anschauung dieser objektivierten Hineintragungen wieder mit neuen 
Reaktionen unseres Gefiihlslebens. Oder es drangt sich umgekehrt die 
Ichvorstellung in den Vordergrund des BewuBtseins, aber ais eine durch 
die besonderen Eigentiimlichkeiten des Gegebenen naher bestimmte, von 
ihnen erfullte ( E i n f i i h l u n g  de s  O b j e k t s  i n d a s  Ich). So wenn 
der Schmerz des leidenden Helden, den er zunachst ja selbst nur von 
mir geliehen erhalt, nicht sowohl mein Mitleid oder meine Bewunderung 
weckt, sondern ais mein eigner Schmerz gefiihlt wird, wenn in dem 
faustischen Drang mir mein eigenes Sehnen und Streben zum BewuBt
sein kommt, oder auch wenn der Jubel der Musik in mir jubelt, der 
schwindelnde Abgrund mich hinab- oder der ragende Fels mich hinaufreiBt.

Nachst der Ichvorstellung ist es sodann die zu ihr gegensatzliche 
der Welt da drauBen ais einer Gesamtheit oder Einheit, die uns sehr 
nahe liegt. Wir sehen ab von den Besonderheiten des einzelnen Falles 
und erfassen ihn ais eine Bekundung des Allgemeinen, das wir hinzu- 
bringen. „So geht’s in der Welt“ ist ein ungemein leicht und haufig 
sich aufdrangender Gedanke, und die Vorstellung, daB es so geht, nicht 
jetzt und hier, sondern in der Welt iiberhaupt, so sinnvoll und erhebend, 
so sinnlos und grausam, fiihrt nun ebenfalls zu besonderen und den 
anderswoher stammenden bisweilen direkt entgegengesetzten Gefiihls- 
wirkungen.

3. A u s s t r a h l u n g .  In der eben erwahnten leichten Obertragung 
der Gefiihle von einem Inhalt, an dem sie urspriinglich haften, auf
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einen anderen, der lediglich assoziativ mit jenem ersten verknupft ist, 
kommt eine eigenttimliche Selbstandigkeit der Gefuhlsbetatigung der 
Seele zum Ausdruck. Das Gefuhl ist nicht ohne einen intellektuellen 
Inhalt, aber es kann diesen unter Umstanden wechseln, sich loslosen 
von seinem sozusagen natiirlichen Inhalt und auf einen damit ver- 
bundenen iibergehen. Noch starker tritt diese Ablosbarkeit in einer 
anderen Erscheinung zutage, die man ais Irradiation oder A u s s t r a h l u n g  
des Gefuhls bezeichnet. Eine unangenehme Botschaft mit der ersten 
Post kann einem den ganzen Tag verderben, wahrend umgekehrt die 
Nachricht eines errungenen Erfolges, einer gliicklichen Wendung zweifel- 
hafter Dinge dem ganzen Dasein fur einige Zeit etwas Gehobenes, 
Preudiges gibt. Nicht ais ob man sich die ganze Zeit hinterher des 
lustvollen oder unlustvollen Anlasses erinnerte. Der Gedanke an ihn 
kehrt freilich ab und zu wieder. Das Gefiihl mag auch starker sein, 
Wenn er gerade da ist, ais wenn er fehlt. Aber es bleibt auch irgend- 
wie lebendig ohne ihn, nicht isoliert, sondern verbunden mit einem 
anderen Inhalt. Dabei aber heftet es sich nicht lediglich an solche 
anderen Inhalte, die mit seiner ursprunglichen Veranlassung assoziativ 
verkniipft oder ihr ahnlich sind, sondern an alles Beliebige, wie es sich 
gerade ereignet. Oder auch es fiihrt dazu, daB von den mannigfachen 
Gefiihlswirkungen, die durch jedes Erlebnis vermoge des Reichtums 
seines Inhalts oder der Mannigfaltigkeit seiner Beziehungen geweckt 
werken k o n n t e n ,  eben die verstarkt und wirklich werden, die mit 
ihm ubereinstimmen, wahrend die anderen, vielleicht sonst weit starkeren, 
zuriicktreten. Man hat Veranlassung gehabt, sich uber die Nichtbefolgung 
einer Anordnung und dadurch entstandeneUnannehmlichkeiten zu argern — 
und nun argert man sich hinterher uber alles: uber die harmlose Frage eines 
Kindes, den Besuch eines sonst stets willkommenen Freundes, uber das 
vergnugte Gesicht des Nachbarn, uber die Fliege an der Wand, wie 
man sagt, und nicht zum wenigsten uber sich selbst, daB man so 
dumm ist und so wenig Herrschaft uber sich selbst besitzt, all diesem 
Arger Raum zu geben.

So mannigfachen Ursachen also entspringen die Verwicklungen 
unseres Gefuhlslebens: von dem Inhalt der Eindrucke, von ihren Be
ziehungen, ihren Verknupfungen in der Vergangenheit, von der jeweiligen 
Erfullung des BewuBtseins in der Gegenwart, von allem hangt es ab.
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§ 21. Affekte und Stimmungen.
Den durch die beschriebenen Verwicklungen zustande kommenden 

Gefuhlsgebilden im einzelnen naher zu treten, hat, wie oben schon ge-
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sagt, wenig Befriedigendes und ist zumal auf beschranktem Raume nicht 
moglich. Jedoch mogen ein paar haufig unterschiedene Klassen von 
ihnen nodh kurz erortert werden.

Gefuhle, die auf der Vermittlung assoziativ geweckter Vorstellungen 
beruhen und sogleich in verhaltnismaBig groBer Starkę auftreten, heiBen 
Af f e k t e .  Die Bezeichnung hat fur theoretische Zwecke den Mangel, 
daB sich weder schnelles Entstehen von allmahlichem noch ein starkerer 
Gefiihlsgrad von schwacheren irgendwo scharf abgrenzen laBt. Aber der 
eigentumlich sturmische Charakter gewisser, doch nicht auf unmittel- 
barer sinnlicher Erregung ruhender Gefiihlszustande ist in der Tat etwas 
besonders Auffalliges und praktisch Wichtiges, und so ist auch dereń 
gesońderte Benennung nicht unzweckmaBig. Typische Unlustaffekte 
sind Arger, Zorn, Wut, beruhend auf der Vorstellung einer erlittenen Un- 
bill, weiter Furcht, Schreck, Entsetzen, beruhend auf der Vorstellung einer 
drohenden Gefahr, typische Lustaffakte Freude, Jubel, Bewunderung, 
Begeisterung. Wegen der starken Inanspruchnahme der Seele durch das 
Gefiihl und die von ihm lebendig gehaltene Vorstellung seiner Ursache 
hat das BewuBtsein im Affektzustande, nicht durchweg, aber vielfach, 
etwas Eingeschranktes, Kurzsichtiges. Auch wenn die Vorstellungs- 
tatigkeit nicht wie bei manchen Affekten direkt stockt, sondern viel- 
mehr angeregt ist, entbehrt sie meist des normalen einheitlichen Zu- 
sammenhangs, der umsichtigen Berucksichtigung der mit der Erregungs- 
ursache zunachst zusammenhangenden Dinge, kurz, der sogenannten 
Verniinftigkeit, und natiirlich bedingt das sogleich auch Beeintrachti- 
gungen des sich anschlieBenden Handelns. Daher das alte Interesse der 
Ethik an den Affekten.

Gefuhle ferner, die, wie soeben (S. 142) beschrieben, losgelost von 
den sie verursachenden Vorstellungen, einige Zeit in Verbindung mit be- 
liebigen anderen Erlebnissen fortbestehen und dereń Eigengefuhle nach 
sich verandern, werden ais S t i m m u n g e n  bezeichnet. Im Zusammen- 
hang vermutlich mit der Loslosung von ihren ersten Ursachen sind die 
Stimmungsgefuhle zumeist von relativ geringer Starkę, daftir aber oft 
von sehr langer Dauer. Ab und zu genahrt durch die wiederauftauchende 
Erinnerung an die sie veranlassenden Vorgange konnen sie stunden-, ja 
tagelang verharren. Im ubrigen aber entsprechen sie in ihrem Charakter 
ganz den Affekten, sind gleichsam in die Lange gezogene und dadurch 
abgeschwachte Affekte. Dem Arger und Zorn z. B. entsprechen ais 
Stimmungen die VerdrieBlichkeit und Gereiztheit, der Furcht die 
Angstlichkeit und Sorge, der schmerzlichen Erschutterung Traurigkeit 
und Kummer, der Freude Heiterkeit und gute Laune.

Wie alle Gefuhle, so haben auch die besonderen Gestaltungen der 
Vorstellungsgefuhle, von denen hier jetzt die Rede ist, die engsten Be- 
ziehungen zu Bewegungsvorgangen. Besonders charakteristisch filr sie 
aber sind dabei nicht sowohl jene — natiirlich nicht fehlenden — Be- 
wegungen, die auf einen deutlich erkennbaren auBeren Zweck gerichtet
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sind, indem sie die vorgestellten Gefiihlsursachen entweder zu verwirk- 
lichen oder zu beseitigen streben, ais vielmehr solche Bewegungen, bei 
denen eine derartige Zweckbeziehung zunachst wenigstens nicht zu er- 
kennen ist, die sog. A u s d r u c k s b e w e g u n g e n  im weitesten Sinne. 
in der groBten Mannigfaltigkeit, aber in bestimmten, fur jede seelisch 
eigenartige Bildung auch wieder eigenartigen Kombinationen begleiten 
sie jederzeit Affekte sowohl wie Stimmungen und geben diesen, indem 
sie bewuBt werden, je eine hochst charakteristische besondere Farbung. 
So finden wir Bewegungen der auBeren Organe im Fausteballen, Herum- 
springen, Lachen, Stirnrunzeln, aber auch in Hemmungen und Fixa- 
tionen der Glieder, weiter Bewegungen der glatten Muskeln (Gansehaut), 
Aenderungen der Atmung (Aussetzen, Verflachung, Vertiefung), der Blut- 
zirkulation (Herzklopfen, Rot- und BlaBwerden), der Absonderungen 
(Tranen, SchweiB). Auch Vorgange in anderen inneren Organen, die 
sich nicht ais Bewegungen im engeren Sinne darstellen, aber mit solchen 
zusammenhangen werden, wie Appetitlosigkeit, Obelkeit, Beklemmung, 
Mattigkeit, Aufgeregtheit usw., sind hierher zu rechnen.

Von der alteren Psychologie vielfach vernachlassigt, von Physiologen 
Und Arzten aber schon lange besser gewiirdigt, sind diese Erscheinungen 
neuerdings in ihrer Bedeutung auch wohl iiberschatzt worden. Sie seien 
nicht Begleiterscheinungen oder Folgen der Affekte, sondern seien di e s e  
s e l b s t ,  d. h. der Affekt b e s t e h e  in nichts anderem, ais in der Ge- 
samtheit der Empfindungen, die durch jene Bewegungs-, Zirkulations- 
und sonstigen peripheren Vorgange verursacht werden (J ame s -  
L a n g e s c h e  Theor i e ) .  Die sinnliche Wahrnehmung rufę nicht den 
Affekt hervor ais eine Erscheinung des Vorstellungs- und Gefuhlslebens 
und dieser dann jene kórperlichen Veranderungen, sondern die peripheren 
Prozesse seien die direkten reflektorischen Wirkungen des sinnlichen Ein- 
drucks, und die Organempfindungen, in denen sie fiir die Seele bewuBt 
werden, teils deutlich unterscheidbar, teils ais eine diffuse Gesamtheit, 
seien eben der Affekt. Wir weinen danach also nicht, weil wir traurig 
sind, oder fiirchten uns, weil wir mit einem Pistol bedroht werden, 
sondern wir sind traurig, weil wir weinen, und haben Angst, weil uns 
der Anblick der Waffe zittern macht. Fur die Richtigkeit dieser Auf- 
fassung werden zwei Griinde geltend gemacht. Erstens: wenn man sich 
alle kórperlichen Begleiterscheinungen wegdenkt, so bleibt auch von 
dem starksten Affekt nichts ubrig ais ein vollkommen neutraler in- 
tellektueller Zustand. Ein Zorn ohne Fausteballen, Herumlaufen, 
Poltern, Schwellung der Stirnadern, statt dessen aber mit ruhigem Da- 
sitzen und vergniigtem Gesicht ist kein Zorn mehr; er ist verflogen. 
■^weitens: wenn jene kórperlichen Vorgange rein willkiirlich nachgeahmt 
oder durch narkotische Mittel oder Krankheiten hervorgebracht werden, 
so ergibt sich gleichwohl der Affekt. Branntwein macht lustig und 
tapfer, ohne daB ein einziger erfreulicher oder aufmunternder Eindruck 
dazukommt; Fliegenpilz oder ein Anfall von Manie versetzt in Wut

E b b i n g h a u s ,  Abrifi 10
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ganz ebenso wie eine grobe Beleidigung. Indes diese Tatsachen sind 
nicht beweisend fur die behauptete Einerleiheit; sie ergeben sich, auch 
wenn Vorstellungsinhalt und Begleitempfindungen des Affekts auseinander- 
gehalten werden, ais notwendige Folgen der assoziativen GesetzmaBigkeit 
der Seele. Wenn der Vorstellungs- und Gefiihlsgehalt eines Affekts erst 
ungezahlte Małe mit bestimmten Bewegungs- und Organempfindungen zu- 
sammen erlebt worden ist, so muB er natiirlich bis zu gewissem Grade 
auch von diesen Empfindungen aus hervorgerufen werden konnen. Sie 
reproduzieren zunachst eine sie erklarende, motivierende Vorstellung, und 
diese weckt das zugehorige Gefuhl. Und umgekehrt, wenn einem Affekt 
seine immer mit ihm verbunden gewesenen Organempfindungen nicht 
nur genommen, sondern durch andere ersetzt werden, die einem ganz 
anderen seelischen Zustande angehoren, so kann es nicht wundernehmen, 
daB auch der Affekt Schaden leidet. Aber auch nur ais eine bloB 
mogliche Auffassung kann jene Identitatstheorie nicht Geltung bean- 
spruchen; das unmittelbare BewuBtsein verkiindet zu deutlich die 
groBere Reichhaltigkeit des Affekts.

Durch die enge Verknupfung mit jenen peripheren Vorgangen kommt 
iibrigens noch eine allgemeine Verschiedenheit in den Charakter der 
Affekte: sie sind zum groBen Teil entweder verkniipft mit Empfindungen 
von Aufgeregtheit, Exzitation, oder von Niedergeschlagenheit, Depression, 
dereń Extreme durch sozusagen mittlere Empfindungen, von Ruhe, mit 
einander verbunden sind. Der Unterschied ist besonders deutlich bei 
den Unlustaffekten: Zorn und Furcht sind die typischen Vertreter der 
beiden Klassen. Er fehlt aber auch bei den Lustaffekten nicht vollig: 
die, wenn auch intensive Freude der Erinnerung oder der Dankbarkeit 
hat etwas Ruhiges, sozusagen Elegisches, verglichen mit der Freude der 
Erwartung oder dem Entziicken iiber einen unmittelbar gegenwartigen 
GenuB. Die materiellen Grundlagen fur diese Empfindungen sind vielleicht, 
abgesehen von dem verschiedenen Verhalten der Bewegungsorgane, Vor- 
gange innerhalb des GefaBsystems, und dadurch ist dann wiederum die 
Gestaltung des Vorstellungsverlaufs bei beiden Extremen eine recht ver- 
schiedene.

Zwei weitere Begriffe, die Beziehungen zu dem Gefiihlsleben haben und kurz 
beriihrt werden mogen, sind Temperament und Leidenschaft. T e m p e r a m e n t e  
sind im wesentlichen angeborene Veranlagungen fur die Betatigung des Gefuhls- 
lebens naoh seinen yerschiedenen a l l g e m e i n e n  Eigentiimliohkeiten. Man unter- 
scheidet ihrer bekanntlich vier: das sanguinisehe, eholerische, melancholische, phleg- 
matische. Die Namen beruhen auf primitiyen Spekulationen iiber den EinfiuB der 
Korpersafte (Blut, Galie) auf die GefiihlsauBerungen, die Unterscheidungen selbst 
auf unyerachtlicher Beobaohtung. Man kann in der Tat wohl solehe Typen der 
GefiihlsauBerungen aufstellen, wenn auch hier wie anderswo die reinen Formen 
das Seltenere und Zwischen- oder Mischformen je nach den Umstanden der Be
tatigung das weit Oberwiegende sind. Sehr zahlreich sind nun die Versuche, jene 
vier Temperamente mit den allgemein anzuerkennenden Verschiedenheiten der Ge- 
fiihle in Beziehung zu bringen. K a n t  z. B. unterscheidet einerseits Yorwiegen eines
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feinen Gefiihlslebens oder Vorwiegen der Tatigkeit und andrerseits Erregbarkeit oder 
Abspannung der Lebenskraft und kreuzt diese Gegensatze; W u n d t verbindet den 
Unterschied starken und sehwaohen Fiihlens mit dem eines schnellen oder langsamen 
Wechsels der Gefiihle, wobei denn in beiden Fallen der sicherlioh dooh vor allem 
charakteristische Untersohied vorwiegenden Lust- und Unlustfiihlens unberiioksiohtigt 
bleibt. Die folgende Systematisierung wiirde, wie ich glaube, besser passen. Die 
Menschen sind im ganzen entweder mehr optimistisoh oder mehr pessimistisoh ver- 
anlagt; sie sind von Hause aus eher dazu geneigt, an den Dingen die guten und 
erfreulichen oder eher die unangenehmen und nachteiligen Seiten herauszufinden. 
So bel den Sanguinikern und Phlegmatikern auf der einen, den Cholerikern und 
Melancholikern auf der anderen Seite. In anderer Hinsicht auBert sich das Ge. 
fiihlsleben sowohl innerseelisoh wie in seinen nach auBen tretenden Begleit- 
erscheinungen entweder mehr stiirmisch und lebhaft oder mehr verhalten und nach- 
haltig, also mehr affektartig oder mehr stimmungsartig. Das maoht den Untersohied 
der Sanguiniker und Choleriker dort und der Phlegmatiker und Melancholiker hier. 
Der Sanguiniker ware also ais ein optimistisoher Affektmensoh zu bezeichnen usw.

L e i d e n s c h a f t e n  sind erworbene und starkę, d. h. alles Handeln in weitem 
Umfange mitbestimmende, Dispositionen zur Hervorrufung bestimmter Lustaffekte. 
Sie sind gleichsam der vorausgewollte Affekt, beruhend auf vielen Erfahrungen 
iiber seinen gewaltigen Lustwert sowie die Mittel zu seiner Verwirklichung und 
s°zusagen allezeit auf der Lauer liegend, diese Verwirkliohung aufs neue herbei- 
2ufiihren. So die Leidensohaft des Spielers, des Rauchers, des Sammlers, des Ver- 
•iebten. Sie sind auch gleichsam der dauernd gewordene Affekt; nioht iibel ver- 
gleicht K a n t  den Affekt einem Rausch, die Leidensohaft einer Krankheit. Wegen 
ber starken Herrsohaft, die die Leidensohaft iiber das ganze Verhalten des Menschen 
ausiibt, bezeichnet man dann in iibertragenem Sinne auoh die AuGerungen des 
Affektes selbst, wenn alles andere durch sie zuriickgedrangt wird, ais Ieidenschaftlich, 
fnd ebenso die Menschen, die zu solohen AuGerungen neigen. Auoh das Tier kennt 
Affekte: Freude, Furcht, Wut; zu Leidenschaften ist es anscheinend nioht voraus- 
sehend genug.
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§ 22. Verwicklungen des Handelns.
Wie aus angeborenen Reflexen, den bei ihrem Ablauf hervorgerufenen 

Empfindungen und dereń Assoziation mit anderen Eindriicken gewollte 
und vorausschauende Handlungen entstehen, wurde oben (§ 14) gezeigt. 
Solche Vorgange schlieBen sich nun kettenartig zu anhaltenderem Tun 
aneinander. Das durch die Ausfuhrung einer ersten Bewegung hervor- 
gebrachte Resultat ruft sogleich die Vorstellung einer weiteren Bewegung 
hervor, dereń Ausfuhrung die einer dritten usf.; es entstehen Reihen eng 
miteinander verbundener Elementarhandlungen gleicher oder verschie- 
dener Art, oft von sehr bedeutender Lange: so z. B. gehen, essen, sich 
ankleiden, hantieren mit den verschiedensten Dingen, schreiben, nahen, 
rudern usw. Mit zunehmenden Erfahrungen iiber den Zusammenhang 
der objektiven Dinge und mit zunehmender Obung in der Ausfuhrung 
der Bewegungen werden solche Handlungen in verschiedenen Hinsichten 
immer vollkommener. Sie werden in immer w e i t e r g e h e n d e r  V o r -

10*
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a u s s i c h t entfernteren, oft erst nach Tagen oder Wochen eintretenden 
Folgen angepaBt. Sie erfolgen in immer u m f a s s e n d e r e r  u n d  
u m s i c h t i g e r e r  Anschmiegung an gleichzeitig vorhandene, aber von 
den urspriinglichen Reflexen nicht beriicksichtigten Begleitumstanden, mit 
immer feinerer Regulierung der Bewegungen nach Richtung, Geschwindig- 
keit und Kraftaufwand. Und sie werden endlich immer s c h n e l l e r  
u n d  o k o n o m i s c h e r  ausgefiihrt, mit Vermeidung von Fehlschlagen 
und mit Unterdriickung von reflektorisch hervorgerufenen, aber fur den 
jeweiligen Zweck iiberfliissigen und daher kraftverschwendenden Mit- 
bewegungen.

DaB die bewuBten Mittelglieder eingeiibter Bewegungsfolgen immer 
mehr zuriicktreten, die urspriinglich durch sie hervorgerufenen oder doch 
wenigstens auf sie Glied fur Glied folgenden Einzelbewegungen aber da- 
durch nicht geschadigt werden, sondern sich nun unmittelbar aneinander 
schlieBen und automatisch aufeinanderfolgen, wurde gleichfalls schon 
beriihrt (S. 8 6 ), wie es ja auch allbekannt ist. Dabei aber ist noch ein 
Umstand von besonderem Interesse, der auf die eigentliche und innere 
Verursachung der Bewegungen ein deutliches Licht wirft. Auch wo ein 
bewuBtes Vorstellen oder Empfinden der Mittelglieder fiir den Ablauf 
einer vielgeiibten Bewegungsfolge nicht mehr erforderlich ist, k o n n e n  
d o c h  f i i r  i h r  g e o r d n e t e s  V o n s t a t t e n g e h e n  d i e  z e n - 
t r i p e t a l e n  E r r e g u n g e n ,  d i e  u r s p r i i n g l i c h  m i t  b e 
w u B t e n  E m p f i n d u n g e n  v e r k n i i p f t  w a r e n ,  n i c h t  e n t -  
b e h r t  w e r d e n .  Das bloBe Vorhandensein einer vorwegnehmenden 
Vorstellung kann eine Bewegung bei normalem Funktionieren der betei- 
ligten Muskeln zwar einleiten, aber ohne fortwahrende zentralwarts ver- 
laufende Erregungen von dem Ablauf der einzelnen Bewegungsphasen 
bringt es sie nicht zur Vollendung. Die Bewegung stockt oder sie verfehlt 
doch das in der Vorstellung vorweggenommene Resultat und wird zu 
einem zwecklosen Herumfahren.

Durchschneidet man einem Tier alle sensibeln Nerven einer Extre- 
mitat, der Lippen, des Rumpfes, ohne die motorischen Nerven oder die 
Muskulatur irgendwie zu schadigen, so wird der betreffende Korperteil 
gleichwohl gelahmt. Einen belehrenden Fali dieser Art beim Menschen 
hat v. S t r i i mp e l l  beobachtet und beschrieben. Ein Arbeiter hatte bei 
einem Streit mehrere Messerstiche erhalten, u. a. einen Stich in das obere 
Riickenmark. Nach Verheilung der Wunden und Ruckbildung einiger 
anderer Krankheitserscheinungen hinterblieb ais einzige dauernde Storung 
eine vollstandige Unempfindlichkeit des fechten Unterarms und der rechten 
Hand: alle Arten der Hautempfindungen sowie der kinasthetischen Emp
findungen (Lagę und Bewegung der Glieder, Schwere) fehlten hier, die 
Kraft und Funktion der Muskeln dagegen war, wenn auch etwas geschwacht, 
doch erhalten. Infolge dieses Ausfalls waren nun alle auch nur maBig ver- 
wickelten Bewegungen und Haltungen der rechten Unterextremitat, wie 
z. B. Gestreckthalten der Finger, Zielbewegungen der Fingerspitze nach
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einem gedachten Punkte, Erheben der Finger in Schwurstellung usw., in 
charakteristischer Weise gestort. Der Verletzte vermochte sie annahernd 
normal auszufiihren, solange er hinsah und den Yerlauf der Bewegung

Fig. 16.

Fig. 17.

und ihr Resultat oder das Bestehenbleiben der Haltung mit den Augen 
kontrollierte. Sobald er dagegen die Augen schloB, war er zu ihnen vollig 
unfahig. Die Figuren 16 und 17 zeigen sein Yerhalten bei der Aufforderung
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Daumen und Zeigefinger zu einem Ringe zusammenschlieBen, im ersten 
Falle mit Ansehen der Hand, im zweiten mit geschlossenen Augen. Trotz 
des vorhandenen Willens zu einer Bewegung und der gleichfalls vorhandenen 
Fahigkeit der Muskeln zu ihrer Ausfiihrung versagen also die Zentralorgane 
ihre Mitwirkung, wenn sie nicht zur Auslosung der einzelnen Bewegungs- 
phasen irgendwelche der gewohnten peripheren AnstoBe erhalten, einerlei, 
ob diese, wie beim urspriinglichen Lernen der Bewegung, sich ais bewuBte 
Empfindungen auch der Seele kundtun, oder ob sie, wie bei der durch Wieder- 
holung automatisch gewordenen Bewegung, unbewuBt bleiben.

Bei einer iiber das unmittelbar Gegenwartige hinausgreifenden Vor- 
stellungsvorwegnahme eines durch Bewegungen zu erlangenden Resultates 
ereignet es sich naturgemaB haufig, daB eine Bewegung, die in dem realen 
Zusammenhang der Dinge das SchluBglied einer Reihe von anderen bildet, 
aus irgendwelchen Griinden noch gar nicht moglich ist. Falls dann nur 
die Vorstellung jenes Resultates geniigend stark ist oder geniigenden Ge- 
fiihlswert besitzt, ergibt sich eine eigentiimliche Umkehrung der Vorstellungs- 
folge gegen die urspriinglich erlebte. Die wegen ihrer besonderen Bedeu- 
tung festgehaltene oder immer wieder hervorgetriebene Vorstellung des 
begehrten Zieles rollt die Reihe der ihr urspriinglich vorangegangenen und 
mit ihr assoziierten Sach- und Bewegungsvorstellungen Glied fur Glied 
von hinten auf bis zu der Vorstellung einer gegenwartig ausfiinrbaren Be
wegung, und indem nun zunachst dereń Verwirklichung erfolgt, wird auch 
der Ablauf der weiteren Zwischenglieder ermoglicht. D. h. die Vorstellung 
eines begehrenswerten, aber direkt nicht erreichbaren Zieles reproduziert 
die Vorstellungen der zu seiner Verwirklichung nach friiheren Erfahrungen 
geeigneten M i 11 e 1 und fuhrt durch diese eben zu jener Verwirklichung. 
Ein Unerfahrener sehe, daB eine Flasche entkorkt und von ihrem Inhalt 
in ein Glas gegossen wird; dann bekomme er von dem wohlschmeckenden 
Getrank zu kosten. Bei erneutem Anblick der Flasche wird die Vorstellung 
dieses Genusses und des Trinkens, das ihn zunachst vermittelte, lebhaft 
geweckt; er will abermals trinken. Indes die Flasche ist wieder fest ver- 
korkt, auch ist kein Glas zur Hand; das Gewollte ist unmoglich. Aber wenn 
nun die Erinnerung des angenehmen Geschmackes rechte Kraft hat, so 
reproduziert sie die Vorstellung des bei dem Entkorken gebrauchten Pfropfen- 
ziehers, des Ortes, von wo er genommen wurde, der Bewegungen, die ihn 
herbeischafften, der anderen, die zu seiner Handhabung nótig sind, und 
alles das ebenso in bezug auf das Glas — und nachdem nun die direkt 
ausfiihrbaren Bewegungen die Lagę verandert haben, vermogen endlich 
auch die iiber alledem festgehaltenen Vorstellungen des Einschenkens und 
Trinkens die ihnen entsprechende Wirklichkeit hervorzurufen.

§ 23. Das freie Handeln.

Bei Ausbreitung der Erfahrungen iiber die Zusammenhange, Yerwick
lungen, Folgen der Dinge miissen offenbar die durch einen beliebigen Aus-
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druck wachgerufenen Vorstellungen iiber die angemessenste Art ihm zu 
hegegnen sich in immer reicherer Fulle herzudrangen. Vorstellungen naher 
und entfernter, wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher, erwiinschter und 
unerwiinschter Folgen, Vorstellungen von tauglichen und untauglichen, 
direkten und indirekten Mitteln, jene Folgen herbeizufiihren oder abzu- 
wehren, Vorstellungen endlich von Schwierigkeiten und Widerstanden, Be- 
gunstigungen und Unterstiitzungen, alles wird sich bei gesteigerter Vor- 
aussicht in der Seele geltend zu machen suchen, sich in raschem Wechsel 
bewuBt in ihr kreuzen oder auch in bloBer BewuBtseinsnahe den Verlauf 
des Geschehens mitbestimmen. Je nach dem Verhaltnis der einzelnen 
^orstellungen zueiander ergeben sich daraus die mannigfachen Zustande 
des Erwdgens, Oberlegens, Wahlens, des Geneigt- oder Abgeneigtseins, 
Beabsichtigens, Entschlossenseins usw. Was fur eine Handlung in jedem 
Palle schlieBlich eintritt, hangt ab von der groBeren Starkę der gerade 
2U Ihrer Hervorrufung zusammenwirkenden Momente. Dem auBeren Ein- 
druck wird dabei in der Regel nur eine bescheidene Rolle zufallen. Er 
entfesselt das Spiel der freilich aus friiheren Eindrucken stammenden, aber 
doch jetzt zum Eigentum der Seele gewordenen, zu ihrem Bestande ge- 
hdrigen Vorstellungen; aber was diese dann hervorbringen, ist meist etwas 
vdllig anderes ais die dem Eindruck urspriinglich zugeordnete Reflexaktion. 
Handlungen, die in solcher Weise hervorgehen aus dem Eigenleben der 
Seele, d e r e ń  e n t s c h e i d e n d e  U r s a c h e n  in d e r  S e e l e  
n i c h t auBer i h r  1 i e g e n , heiBen f r e i e Handlungen. Sie heiBen 
s°. weil sie frei sind nicht etwa von zureięhender und sie vollig eindeutig 
bestimmender Verursachung, sondern weil frei von dem Zwang der un- 
aiittelbar gegenwartigen auBeren Eindrucke, wie er die urspriinglichen 
Reflexbewegungen, iiberwiegend auch das Handeln des Kindes und des 
Tieres charakterisiert.

Die scholastische Psychologie und, wesentlich unter ihrem EinfluB, 
das volkstiimliche Denken kennt freilich noch eine andere Freiheit. Da- 
nach besaBe eine Seele von ganz bestimmten Anlagen und Erfahrungen, 
unter der Einwirkung bestimmter auBerer Umstande und bei der Regung 
bestimmter innerer Motive die Fahigkeit, sich in ihren Handlungen stets 
auch anders zu entscheiden, ais sie wirklich tut. Sie karne mit einem vollig 
grundlosen Wollen zu allen sonst angebbaren auBeren und inneren Ur
sachen fur das Zustandekommen einer Handlung noch ais eine besondere 
freie Macht hinzu, die die Handlung sowohl vollziehen wie unterlassen 
konnte. DaB auf dem Boden unserer Grundanschauungen — nach denen 
die Seele nicht ein besonderes Wesen neben allen ihren Erlebnissen, sondern 
dereń Inbegriff ist, und nach denen in dem geistigen Dasein sich unmittelbar 
eben das bekundet, was durch Vermittlung der Sinne angeschaut Gehirn 
und Nervensystem heiBt, — daB auf diesem Boden von einer solchen Frei
heit nicht die Rede sein kann, bedarf keiner Worte. Indes es wird niitzlich 
sein, auch noch einige der wichtigsten Scheingriinde kurz zu betrachten, 
die fur die Willkurfreiheit und damit gegen die hier vertretene Deter-



miniertheit des Handelns angefiihrt zu werden pflegen. Es sind ihrer 
namentlich drei.

Auf die Aussage der unmittelbaren Erfahrung wird zunachst ver- 
wiesen. Sowohl vor einer Entscheidung wie in den Momenten, in denen 
sie erfolgt, habe jedermann, auch wenn die Motive fiir ein bestimmtes 
Handeln sich noch so eindringlich geltend machen, das klarste und deut- 
lichste BewuBtsein, nicht zu ihr determiniert zu sein. Und nach gefaBtem 
EntschluB konne er zum schlagendsten Beweise fiir die Richtigkeit jenes 
Gefiihls die getroffene Wahl ohne weiteres auch wieder umstoBen und eine 
andere Moglichkeit ergreifen. Sodann wirke die Vorstellung der durch- 
gangigen Bestimmtheit des Handelns lahmend auf die Energie unseres 
Tuns. Fur die Vorgange der AuBenwelt miisse das Walten unabanderlich 
fester Gesetze freilich anerkannt werden. Wenn es nun mit der geistigen 
Welt sich ebenso verhalte, so sei alles ohne Ausnahme in der Welt unaus- 
weichlich fest bestimmt. Es gehe alles den Weg, den es nach Lagę der 
Umstande mit Notwendigkeit weitergehen mi i s s e ;  die Zukunft rolle 
nur ab, was bereits die Gegenwart fest in ihrem SchoBe trage. Der Ge- 
danke, EinfluB gewinnen zu kónnen auf die Dinge und die Menschen, sie 
z. B. durch Belehruhg und Erziehung in gewisse Bahnen lenken und zu 
gewissem Tun veranlassen zu konnen, sei dann aber tórichte Einbildung. 
Endlich und vor allem aber vernichte die Leugnung jener grundlosen 
Freiheit alle Moglichkeit, den Menschen fiir seine Handlungen verant- 
wortlich zu machen, wie es doch jeder sich selbst gegeniiber tue, indem 
er Befriedigung oder Reue iiber sein Verhalten empfinde, und wie es an- 
deren gegeniiber geschehe, indem sie gelobt und getadelt, bestraft und 
ausgezeichnet werden. Es sei doch Torheit, jemand etwas zuzurechnen, 
was er nun einmal nach seinem Charakter und dessen gesetzmaBigen Riick- 
wirkungen auf die ihn treffenden Eindriicke nicht andern konne, und es sei 
Grausamkeit dazu, ihn noch dafiir zu bestrafen. Alle rechtliche und sitt- 
liche Ordnung werde durch die deterministische Ansicht in Frage gestellt.

Keine einzige dieser Argumentationen kann ais beweiskraftig an
erkannt werden.

DaB die unmittelbare innere Erfahrung kein vollwertiger Zeuge ist 
fur die wahre Verursachung unserer Handlungen, wurde soeben erst gezeigt 
(S. 148). Wen lehrt sie etwas dariiber, daB es fiir die Ausfiihrung einer 
einfachen Handbewegung nicht nur des Willens zu dieser Bewegung, son- 
dern auch fortlaufender Nachrichten iiber den Ablauf ihrer einzelnen 
Phasen bedarf? Vor der Ausfiihrung einiger physiologischer Experimente 
und dem Bekanntwerden einiger pathologischer Erfahrungen hat davon 
niemand etwas geahnt, und doch ist nichts sicherer, ais daB es sich bei jeder 
Ausfiihrung einer Bewegung so verhalt. Das unmittelbare BewuBtsein 
lehrt den Trunkenen und den Irren mit der gleichen Klarheit und Deut- 
lichkeit wie den Normalen, daB sie in jeder Lagę grundlos sich so oder anders 
entscheiden konnen. Und der Vollsinnige lachelt dariiber und ist voll- 
kommen gewiB, daB jene sich tauschen, daB sie sich lediglich der Faktoren
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nicht bewufit werden, die ihr Reden und Tun zwangslaufig bestimmen. 
So aber verhalt es sich iiberall. Wo dem Menschen die Ursachen nicht 
ausreichend bekannt oder die Verwicklungen nicht durchsichtig sind, die 
einen Vorgang mit Notwendigkeit herbeifiihren, da betrachtet er das Ge- 
schehen ais frei im Sinne der Hervorbringung durch eine grundlos schaffende 
Macht. So die uberwaltigende Mehrheit bei dem Verlauf von Krankheiten, 
dem Ausgang von Kriegen, den Wettererscheinungen, dem Ausfall von 
Ern ten usw. bis auf diesen Tag.

Die deterministische Ansicht soli ferner lahmend wirken auf die Kraft 
unseres Handelns, indem sie alle Versuche einer Einwirkung auf die Dinge 
und die Menschen ais aussichtslos erscheinen laBt. Mir scheinen zunachst 
allgemeine Theorien fur die Art und Weise der Betatigung der Menschen 
nur wenig in Betracht zu kommen. Es sind andere Momente, die sie zu 
Eaulheit oder Tatigkeit bestimmen, und die Theorien werden unschwer nach 
diesen zurechtgebogen. Der Schlaffe und Beąueme mag bei determini- 
stischen Ansichten die Hande in den SchoB legen und sagen: laBt die Dinge 
gehen, wie ihnen bestimmt ist; da ist nichts weiter zu machen. Aber was ihn 
dazu bringt, sind nicht seine Ansichten, sondern seine unabhangig davon 
vorhandene Tendenz zur Faulheit. Denn der Tatkraftige und Energische 
ist sich bei gleichen Ansichten bewuBt, das berufene Werkzeug zu sein, durch 
das die Geschicke der Welt bestimmt sind, ihre Verwirklichung zu em- 
pfangen. So bestatigt es auch die historische Erfahrung. Der fatalistische 
Islam verliert ziemlich tatenlos ein Stuck seiner Herrschaft nach dem 
anderen. Aber zuerst hat er doch mit demselben Fatalismus in raschem 
Anlauf eine Welt erobert und jahrhundertelang die Volker des Abend- 
landes in Schrecken gehalten. Und hat vielleicht der mit dem Determinis- 
mus zwar nicht identische, aber in der Festlegung der Zukunft doch ver- 
Wandte Pradestinationsglaube der Boeren unserer Tage diese untatiger und 
energieloser gemacht ais der orthodoxe Freiheitsglaube etwa die Spanier?

Sind aber fur unser Verhalten zu den Dingen im groBen und allge- 
meinen die beiden gegensatzlichen Theorien ungefahr gleichwertig, nam- 
lich neutral, so ist fur das Verhalten im einzelnen die deterministische 
sogar entschieden die iiberlegene. Oder was ist wohl sinnvoller fur den 
Erzieher und giinstiger fur die Erhaltung der ihm notigen Freudigkeit: 
daB er sich sagę, alles, was du tust an diesem Menschen, was du durch Lehre, 
Beispiel, Strafen auf ihn einwirken laBt, bleibt irgendwie fur sein Geistes- 
leben von mitbestimmender Bedeutung, nichts davon ist schlechthin ver- 
loren; wenn du also die Sache in richtiger Weise im allgemeinen und richtig 
fur dieses bestimmte Individuum anfangst, so kannst du sicher sein, daB 
deine Arbeit die gewollten Friichte tragt? Oder daB er sich sagę: du tust 
hier zwar nach besten Kraften deine Pflicht und magst auch hoffen, daB 
dein Tun nicht vergeblich sei; aber allerdings, Sicherheit dafiir darfst du 
nicht verlangen, denn dein Zogling besitzt die Fahigkeit, allemal im ge- 
gebenen Moment sich vollig unberechenbar den durch dich gesetzten Ein- 
wirkungen zu entziehen und sich schlechthin grundlos anders zu entscheiden?
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Bleibt noch die Behauptung, daB durch Leugnung der Willkiirfreiheit 
alles Verantwortlichmachen und Strafen und damit Recht und staatliche 
Ordnung, Gewissen und Sittlichkeit unmoglich gemacht werde. Man kann 
ihr mit einem Worte B i s m a r c k s  begegnen: „Der Wolf kann auch nichts 
dafiir, daB er von Gott geschaffen ist, wie er ist, und man schieBt ihn doch 
dafiir tot, wenn man kann,“ schreibt er einmal an seine Schwester. Zu- 
rechnen und Strafen oder Belohnen, heiBt das, sind auch da sehr wohl 
moglich und sinnvoll, wo man iiberzeugt ist, daB ein Verhalten durch die 
Gesamtheit seiner Ursachen vdllig eindeutig bestimmt ist, daB es durch- 
aus nicht anders hatte sein konnen, ais es eben ist. Man macht dann ein 
Individuum nicht dafiir verantwortlich, daB es eine aus irgendwelchen 
Griinden untersagte Handlung vorgenommen hat, die es unter denselben 
Umstanden auch hatte unterlassen konnen, sondern dafiir, daB es so ge- 
artet ist, jene Handlung unter den obwaltenden Umstanden n i c h t  
unterlassen zu konnen. Das Zurechnen tritt also unter einen anderen 
Gesichtspunkt: es richtet sich nicht auf die einzelne Handlung, sondern 
auf den ganzen Charakter, wie er durch Anlage, Erfahrungen, Erziehung 
geworden ist und nun die einzelnen Verhaltungsweisen ais seine Friichte 
hervortreibt. Fragt sich naturlich, welcher Sinn des Verantwortlich- 
machens denn nun der einleuchtendere ist, welcher Gesichtspunkt der so- 
zusagen objektiven Vernunft des Strafens und Belohnens — d. h. dem 
Zweck, der diese MaBnahmen in Wahrheit aufrechterhalt, auch ohne daB 
er den Strafenden durchweg bewuBt zu sein braucht — am besten entspricht.

Was ist die Strafe in indeterministischer Auffassung? Jemand begeht 
eine mir unliebsame Handlung; die Entscheidung zu ihr erfolgt durch einen 
vollig grundlosen und willkiirlichen Akt. Weshalb bestrafe ich ihn? Fur 
den Handelnden selbst wird dadurch offenbar nichts erreicht, denn bei der 
nachsten ahnlichen Gelegenheit kann er sich ja wieder grundlos entscheiden. 
Im Hinblick auf ihn ist die Strafe so sinnlos, wie wenn ich ein Gliicksrad 
dafiir strafen wollte, daB es einen fur mich erhofften Gewinn einem anderen 
zuwirft. Bedeutung kann die Strafe also nur fur mich haben. In der Tat: 
werde ich geschlagen, so habe ich das lebhafte Bediirfnis, wieder zu schlagen, 
wie ja auch das Kind den Tisch schlagt, an dem es sich gestoBen hat. Ge- 
lingt mir die Vergeltung, so empfinde ich eine starkę Befriedigung: die 
Rache. Die Strafe in indeterministischer Auffassung ist ein Vergeltungs- 
und Racheakt. Nun entspricht zweifellos das wirklich ausgeiibte Strafen 
zum guten Teil dieser Vorstellung. Bei dem einzelnen Individuum, wie 
auch in kleineren Gemeinschaften spielt dauernd das Rachenehmen bei 
den Bestrafungen eine groBe Rolle. Aber in g r o B e n Gemeinschaften hat 
die Strafe diese Bedeutung fast vollig verloren. Die hochst umfassenden 
Veranstaltungen eines groBen Staatswesens fur die richtige Festsetzung und 
Durchfiihrung von Strafen haben hochstens nebenbei noch den Zweck, den 
durch Unbill geschadigten Gliedern der Gesamtheit das wohlige Gefiihl der 
Rache oder der Siihnung zu verschaffen. Die menschlichen Gemeinschaften 
haben vielmehr in dem Bestrafen, einerlei woher es stamme, ein unent-
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behrliches Mittel entdeckt zu ihrer eigenen Erhaltung gegen zerstorende 
Tendenzen, und zu diesem Zweck bedienen sie sich seiner. D i e s e Ver- 
Wendung aber ist schlechterdings nur moglich und verstandlich unter der 
Voraussetzung volliger Bedingtheit unserer Handlungen. Die Gemein- 
schaft fiihrt die Furcht vor der angedrohten und die Erinnerung an die 
verbii6te Strafe ais Motive ein in das Vorstellungsgetriebe ihrer Glieder, 
um diejenigen, die etwa so geartet sind, daB sie bei geeigneter Gelegenheit 
gemeinschaftzerstorende Handlungen hervorbingen miissen, durch dereń 
Gegenwirkung davon zuriickzuhalten. Sie paBt die Hohe der Strafe den 
verschiedenen Veranlagungen an. Die in starkerem Grade gemeinschaft- 
schadlichen Naturen, fiir die also die im allgemeinen geniigende Strafe 
nicht ausreichte, werden starker bedroht und zunehmend starker, je hau- 
%er sie riickfallig werden. Zeigt sich schlieBlich jemand so antisozial ge
artet, daB keinerlei Strafandrohung hinreicht, den gewollten Zweck zu 
erreichen, so wird er dauernd unschadlich gemacht. Kinder aber, Trunkene 
und Irre werden nicht gestraft, weil bei diesen die Voraussetzung des ganzen 
Verfahrens, daB namlich die Vorstellung der Strafe unter den das Handeln 
determinierenden Motiven eine wirksame Rolle spiele, nicht zutrifft. Alles 
durchaus sinnvoll und notwendig unter dem deterministischen Gesichts- 
punkt, dagegen vóllig zwecklos und unbegreiflich unter dem entgegenge- 
setzten. Nicht in Frage gestellt werden somit Zurechnung und Rechts- 
ordnung durch jenen, sondern vielmehr allein von ihm aus gewinnen sie 
iiberhaupt einen verstandlichen Sinn.

In Summa: die aus allgemeinen Griinden unmogliche Annahme einer 
grundlosen Freiheit der Seele in ihren Handlungen erhalt auch durch die 
besonderen fiir sie geltend gemachten Behauptungen nicht die mindeste 
Stiitze. „Indeed, there is no absurdity morę glaring to my understanding," 
sagt P r i e s t l e y  von ihr.

L iteratu r.
Die Frage der Willensfreiheit ist im wesentlichen bereits in der alteren 

Literatur ausreichend behandelt. Siehe z. B. die S. 16 erwahnten Schriften von 
Ho bbes  und SPINOZA. Ferner J. PRIESTLEY, The Doctrine of Philosophioal 
Necessity (1777). A. SCHOPENHAUER, Preisschrift iiber die Freiheit des Willens 
(1839). — Die indeterministische Ansioht mag man aus C. GUTBERLET, Die Willens
freiheit und ihre Gegner (2. Aufl. 1907) naher kennen lernen, wo man auch die 
neuesten Schriften iiber den Gegenstand im Sinne des Yerfassers erortert findet.

Vi er t e r  Abschni t t .

Hochste Łeistungen der Seele.
§ 24. Die tJbel der Voraussicht.

In immer entleger.ere Fernen, raumlich und zeitlich, dringt durch 
Erweiterung und Ansammlung von Erfahrungen allmahlich das riick- 
schauende und yorausschauende Denken der Seele. Sie ermittelt die
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Namen und Taten assyrischer Kónige oder die Gestalt der Meere und 
Kontinente vor Tausenden und Zehntausenden von Jahren und sie berechnet 
Sonnen- und Mondfinsternisse und das Aussehen des Sternenhimmels fur 
eine beliebige Zukunft. Dabei folgt dem Wissen natiirlich das Kónnen. 
Ihre Einsicht in das Verhalten der Dinge befahigt sie, immer erfolgreicher 
sich ihnen umsichtig anzupassen, wie auch einzugreifen in ihr Getriebe und 
sie in Jahre umspannender Voraussicht in den Dienst ihrer Erhaltung und 
Forderung zu zwingen. Wi s s ens cha f t  und Techn i k  im weitesten Sinne 
sind die groBen Ergebnisse dieser ihrer intellektuellen Betatigung. Und 
doch es ist nicht eitel Gliick, was ihr auf diese Weise zuteil wird. So 
groB sind die Verwicklungen ihres Wesens, daB sie eben dadurch, daB sie 
ihr Wohlergehen schafft und die nachstliegenden Schadigungen abwehrt, 
neue Schadigungen setzt, die nun neue Mittel der Abwehr erheischen. „La 
prevoyance, la prevoyance,“ klagt R o u s s e a u ,  ,,voila la veritable source 
de toutes nos miseres.“ Wer wirken will, muB iibertreiben. Aber wenn 
auch sicherlich nicht a 11 e s Leid der Voraussicht und ihren Folgen ent- 
springt, es ist seiner doch nicht wenig. Drei Arten ungewollter und unlust- 
voller Wirkungen des vorausschauenden Denkens kann man unterscheiden.

Unser Wissen und unser Konnen erweitern sich, aber eben indem sie 
es tun, machen sie uns empfindlich aufmerksam auf die Schranken, die 
uns gesetzt sind. Fiir das Kind, das nicht viel weiB und nicht viel kann, 
ist Ohnmacht der iiberwiegende und sozusagen normale Zustand; sie kann 
ihm nicht auffallen, und so lebt es sorglos und frohlich dahin. Aber der 
erfahrene Mensch, der sich seines Wissens und seiner Krafte bewuBt ge- 
worden ist und ihre Vorteile ausgiebig kennen gelernt hat, der nun alles 
wissen und alles konnen móchte und statt dessen immer deutlicher ein- 
sehen muB, daB er dazu dauernd nicht gelangen wird, er hat sich mit seiner 
Voraussicht neben aller Lust groBes Leid gewonnen. Denn wie Wich- 
tiges bleibt ihm dunkel! Nicht einmal des Wetter des morgigen Tages 
vermag er sicher vorherzusagen, nicht den Ausgang des bevorstehenden 
Kampfes, nicht den Sinn des Weibes, das er umwirbt. Und wie vielem 
weiB er sich unterlegen. Obermachtigen Feinden, reiBenden Tieren, 
Sturmen, Erdbeben, Feuersbrunsten, Hungersnoten, Krankheiten, vor 
allem dem unentrinnbaren Tod. Er sieht sie alle, die Schrecknisse, die 
ihn bedrohen, aber er sieht zugleich auch, daB er ihnen machtlos gegen- 
iibersteht. Das vermag wohl, ihm die Freuden des Lebens zu vergallen 
und sein Dasein mit Angst und Sorgen zu erfiillen.

„Wiinsche dir nicht zu scharf das Auge, denn wenn du die Toten
In der Erde erst siehst, siehst du die Blumen nicht mehr.“

Dazu kommt anderes, weniger der Voraussicht selbst ais dem sich 
an sie anschlieBenden Handeln entstammend. Die Handlungen der Men- 
schen haben zunachst drei Ziele, die allernotwendigsten: Erhaltung des 
Individuums von heute auf morgen und Erhaltung der Art; Hunger und 
Liebe sind ihre Triebfedern. Allein wenn sie auf die Erreichung dieses 
Existenzminiumms beschrankt bleiben, verkummert der Mensch. Er ist,
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Wenn auch schlieBlich wieder im Dienst seiner Erhaltung, doch breiter 
und reicher angelegt, ais auf die bloBe Fristung des Daseins fur eine be- 
schrankte Zeit, zumal diese unter bestimmten Umstanden in sehr ein- 
formiger Weise zu geschehen pflegt. Werden diese weiteren Anlagen 
nicht betatigt, so schrumpfen sie, und schlieBlich leidet dann auch die 
bloBe Daseinsfristung. Deutliche Hinweise auf sie haben wir in unseren 
Gefiihlen, denn diese sind, wie oben (S. 71) hervorgehoben, nichts ais die 
subjektiven Zeichen einer objektiv bestehenden Forderung oder Schadi- 
gung des Organismus. Jedermann erfreut sich an der Pracht satter Farben, 
dem gliihenden Rot des Mohns, dem tiefen BIau des wolkenlosen Himmels, 
dem Feuer glitzernder Diamanten. Zur Lebensfristung stehen sie in keiner 
erkennbaren Beziehung; die eBbaren oder giftigen Gegenstande, die ge- 
fahrlichen Tiere sind nicht iiberwiegend besonders satt gefarbt. Dennoch 
muB ihr Anblick aus irgendwelchen uns verborgenen Griinden etwas For- 
derliches haben, sonst ware er nicht lustvoll und wiirde er nicht begehrt. 
Starkę und daher zweifellos auch starkę Bediirfnisse anzeigende Lust 
dieser Art gewahren uns namentlich die oben (S. 139) erwahnten Formal- 
gefiihle: nicht durch bestimmte Inhalte oder bestimmte Betatigungen, 
sondern dadurch, daB mehrere ganz beliebige Inhalte oder Betatigungen 
sich zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfiigen, werden wir erfreut. 
Solchen iiber die Erhaltung im engsten Sinne hinausgehenden Bedurfnissen 
tragt nun schon der primitive Mensch Rechnung. Er nimmt grelle Farben, 
glitzernde Schniire, hochragende Federn in den Dienst des Erhaltungs- 
kampfes, um sich dem anderen Geschlecht begehrenswert oder auch dem 
Feinde schreckhaft zu machen. Er gestaltet seine Gerate in symmetrischen 
Formen, auch ohne daB ihr Zweck es direkt fordert. Er tanzt, singt, ja 
er arbeitet selbst, wo es móglich ist, in Gemeinschaft mit anderen und in 
strengem Takt, und er bindet so die EinzelauBerungen seiner eignen 
Tatigkeit durch die Einheit des Rhythmus und zugleich die Tatigkeit der 
gesamten Schar durch die Einheit e i n e s Zweckes oder die Herrschaft 
e i n e s Willens zu einem geschlossenen Ganzen.

Allein die Erhaltungshandlungen haben, um so mehr, je weitgreifender 
die ihnen zugrunde liegende Intelligenz schon geworden ist, iiberaus haufig 
noch einen anderen Mangel, dem nun durch eine einfache Umgestaltung 
oder Bereicherung ihrer selbst nicht mehr abgeholfen werden kann. Sie 
bringen dem Menschen, selbst wenn sie ihren Zweck nicht erreichen und 
es bei dem bloBen Streben verbleibt, viele Freuden, sie bringen ihm nicht 
leicht d a u e r n d e n  F r i e d e n .  Kaum ist das ersehnte und noch so 
verlockend vorgestellte Ziel errungen, so wird sein Besitz selbstverstand- 
lich, die Freude an ihm geht zuriick, es zeigt sich, daB es keineswegs frei 
von Mangeln ist, und der begehrliche Gedanke schweift weiter nach einem 
anderen Ziel und rastlos weiter. „Wozu verdienst du dein Geld, Kauf- 
mann?“ „Um mehr Geld damit zu verdienen.“ Acht Tage wohnte die 
bettelarme Fischersfrau in der behaglichen Hiitte, die ihr der verzauberte 
Prinz geschenkt hatte, dann erschien sie ihr doch recht klein und sie
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wiinschte sich ein SchloB; schon einen Tag spater wollte sie Konig werden 
und unmittelbar nach Erfiillung dieses Wunsches hielt sie es nicht mehr 
aus, ohne Kaiser zu sein. Sicherlich ist es nicht immer so, noch bei allen so, 
wie denn ja auch das Marchen der begehrlichen Frau den zuriickhaltenden 
Mann an dieSeite setzt; aber sicherlich auch liegen in der Natur des mensch- 
lichen Fiihlens und Denkens starkę Momente, die dazu treiben, daB es 
so sei. In vielen Fallen ist nach Erreichung eines Zieles nach Lagę der 
Sache ein neues zunachst nicht vorhanden — die Seehunds- oder Renntier- 
jagd der Eskimos hat so gut ihre tote Jahreszeit wie die Fabrikation von 
Saisonartikeln — oder die Erreichung ist so aussichtslos, daB der auftau- 
chende Gedanke durch dieses BewuBtsein sogleich wieder verdrangt wird. 
Aber auch dann ist nicht ruhiges GenieBen die Folgę, sondern nun wird 
das Fehlen neuen Strebens schmerzlich und ąualend empfunden in der 
Langeweile. Die Erhaltungshandlungen im engeren Sinne, muB man also 
sagen, haben eine zwiefache Tendenz der Unlusterzeugung: sie fiihren 
zur Verkummerung mancher Seiten der menschlichen Natur, namentlich 
durch ungeniigende Gelegenheit zur Befriedigung des starken Bediirfnisses 
nach Einheit oder Vereinheitlichung, und sie schaffen nicht leicht dauernde 
Befriedigung, sondern Unrast oder Leere.

Eine dritte Gruppe leidvoller Folgen entspringt gleichfalls dem vor- 
ausschauenden Handeln, nur nicht allein seinen Wirkungen fur die han- 
delnden Individuen selbst, sondern auch, und zwar in erster Linie, den 
Wirkungen fur die iibrigen. Die natiirlichen Mittel der verschiedenen 
Individuen fur den Erhaltungskampf, ihre korperliche Kraft und Gewandt- 
heit, ihre Schonheit, geistige Begabung und Erfahrung sind hochst ver- 
schieden. Das fiihrt auch zu sehr verschiedenen Erfolgen in dem Er
haltungskampf. Bei groBer Ungunst der auBeren Verhaltnisse, sowie in 
den urspriinglichsten kleinen Gemeinschaften, in denen die Menschen zu 
gemeinsamem Daseinskampf und zur Erhaltung der Gattung zusammen- 
leben, in der Familie, bleiben diese Unterschiede von geringer Bedeutung. 
Der Einzelne hat keine Sonderexistenz innerhalb seiner Gruppe; er ist 
ein Teil des Ganzen; was er erbeutet oder erwirbt, erwirbt er dem Ganzen. 
Die einzelnen Gruppen aber sind die eine ungefahr so arm wie die andere. 
Allein bei groBerer Gunst der Umstande, bei zunehmender Beherrschung 
der Natur durch weitergreifendes Denken, vor allem bei dem Wachsen 
der Gruppen, ihrer Angliederung aneinander bilden sich Gegensatze. Was 
der Einzelne an Erhaltungsmitteln beschafft, kann nicht mehr der ganzen 
Gemeinschaft zugute kommen; es verbleibt ihm oder seinem kleineren 
Kreise. Er erwirbt Besitz; zugleich werden damit die einzelnen Glieder 
der Gemeinschaft bis zu einem gewissen Grade natiirliche Gegner in ihrem 
Erhaltungskampf. Durch groBere Klugheit oder andere natiirliche Gaben 
aber kommen dabei nun einzelne weit besser fort ais die iibrigen. Sie 
wissen ihren Besitz schneller zu mehren ais die groBe Masse, vermogen 
daher auch andere Menschen in ihren Dienst zu bringen und durch dereń 
Hilfe die Yermehrung zu beschleunigen. Es entsteht eine Kluft zwischen
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Herrschenden und Dienenden. Da nun freilich der Mensch seiner ganzen 
Anlage nach die Gemeinschaft doch sucht und sie zudem auch zu seiner 
Erhaltung nicht entbehren kann, so wird der ihr Bestehen bedrohende 
Daseinskampf in ihrem Inneren in gewissen Schranken gehalten. Aber 
gegen die auBerhalb Stehenden, die Fremden, richtet er sich dauernd ais 
etwas Selbstverstandliches; sie insgeheim zu bestehlen, zu berauben oder 
offen mit Krieg zu iiberziehen, ist durchaus dasselbe, wie den Pflanzen ihre 
Friichte und den Tieren das Leben zu nehmen. Die so gewonnenen Besitz- 
tiimer haufen sich natiirlich wieder vorwiegend in der Hand der durch 
ihre Anlagen Begiinstigten und dienen ihnen und ihren Nachkommen zu 
Weiterer Steigerung ihrer Macht. SchlieBlich kommt es zu ungeheuren 
Gegensatzen: dem Herrengliick einiger weniger steht das Sklavenelend 
einer hundertfach groBeren Masse gegeniiber. Die Gesamtbilanz ist schlecht: 
uberwiegende Schaffung von Leid und Unlust, d. h. Lebenshemmung, ais 
Ergebnis des fortschreitenden Erhaltungskampfes fur die Gesamtheit.

Natiirlich werden die Herren geneigt sein, zu sagen und diejenigen, 
die noch nicht Herren sind, aber das Zeug in sich fiihlen, es zu werden, 
die Wortfiihrer der Jugend, werden geneigt sein, ihnen beizustimmen 
Warum nicht? Unsere Begunstigung vor der groBen Masse ist der natiir- 
liche Tribut fur die besondere Tauglichkeit zum Bestehen des Daseins- 
kampfes, die uns auszeichnet oder unsere Vorfahren ausgezeichnet hat. 
Und warum sollte es nicht forderlicher sein fur die Gesamtheit und sie 
im ganzen eher auf eine hohere Stufe heben, wenn hervorragende Grade 
der zu ihrer Erhaltung und zu ihrem Fortschritt notigen Fahigkeiten durch 
besonders giinstige Umstande Gelegenheit erhalten, sich reicher zu ent- 
falten und in immer hoherer Steigerung fortzupflanzen, ais wenn alle auf 
dem gleichen und dann verhaltnismaBig niedrigen Niveau der Lebens- 
fiihrung gehalten werden? Allein die Sache hat eine Kehrseite oder viel- 
mehr einige Kehrseiten. Das menschliche Denken und Fiihlen verlauft 
u. a. nach assoziativer GesetzmaBigkeit. Der Anblick des Leides bei den 
Sklaven ruft mithin bei den Herren Vorstellungen dieses Leides hervor; 
sie miissen mit leiden, wenn auch in schwacherem Grade. Die von ihnen 
ausgehende Unlust wendet sich also gegen sie zuriick; sie triibt den reinen 
GenuB ihrer bevorzugten Stellung etwas und driickt auf ihn. Immerhin 
ist diese Beeintrachtigung keine allzu starkę. Zudem tritt sie, wenn man 
sich wegwendet und nicht absichtlich hinsieht, nur ab und zu einmal storend 
dazwischen, und auch daran gewohnt man sich endlich. Viel schwerer 
wiegt dies. Die Sklaven vermogen sich jene Ansicht der Herren von der 
inneren Berechtigung der Zustande, unter denen sie leiden, durchaus nicht 
zu eigen zu machen. Die groBere Tiichtigkeit der Herren finden sie in 
ihren Erfahrungen nur zum Teil bestatigt; die Belohnung der Verdienste 
der Vater an den Sohnen bis in die spatesten Glieder sind sie nicht geneigt 
ais begriindet anzuerkennen. Ihr durch die starksten Wiinsche getragener 
und durch den Vergleich mit dem Wohlergehen der Herren besonders 
genahrter Bediirfnisglaube fiihrt ihnen yielmehr immer wieder Yorstellungen
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einer baldigen Besserung ihrer Lagę oder gar ihrer selbst ais Herren vor 
die Seele, und der Autoritatsglaube an die Vortrefflichkeit der Zustande 
und selbst eine durch Generationen gefestigte Gewohnung an sie hat dem- 
gegenuber einen schweren Stand. Im ganzen bilden sie einen zu Unruhen 
geneigten und nicht recht zuverlassigen Boden fur das Dasein der Herren; 
sie miissen daher durch Gewalt und andere geeignete Mittel im Zaum 
gehalten werden. Das zerkliiftet auf alle Falle die Gemeinschaft, die der 
Mensch doch, wie vorhin schon gesagt, weder ais Herdentier entbehren 
mag, noch ohne Gefahrdung seiner Existenz entbehren kann; es zerreiBt 
ihren Zusammenhalt durch Erbitterung und KlassenhaB und Verringert 
dadurch ihre Widerstandsfahigkeit nach auBen. Die starksten Gemein- 
schaften sind die, dereń Wahlspruch lautet: alle fur einen, jeder fiir alle; 
friiher oder spater iiberrennen sie die anderen. Bisweilen aber gelingt die 
Niederhaltung iiberhaupt nicht; die Spannung des miBachteten und in 
den Boden getretenen Elends und der dadurch geweckten Befreiungs- 
vorstellungen und -tendenzen wird zu groB, und in der Explosion der ent- 
fesselten Leidenschaften werden die Herren hinweggefegt.

Insgesamt also: Unlust der Unkenntnis und Ohnmacht, Unlust der 
unzureichenden Betatigung und der Friedlosigkeit, Elend der Bedruckung 
durch die Machtigen, Lockerung der Gemeinschaft und Furcht vor den 
Revolten der Unterdruckten, das sind die dem Erhaltungskampf neben 
allen Wohltaten doch auch entspringenden Obel. Vermag die Seele sie 
abzuwehren? Ja, sie vermag es; nicht iiberall so, daB sie die Obel schlecht- 
hin beseitigt, aber doch so, daB sie sie einschrankt und zum Teil iiberwindet.

§ 25. Die Religion.

Hilfe gegen das undurchdringliche Dunkel der Zukunft und die un- 
iiberwindliche Macht feindlicher Gewalten schafft sich die Seele in der 
R e l i g i o n .  Unter dem Druck der UngewiBheit und in den Schrecken 
groBer Gefahren drangen sich dem Menschen nach Analogie der Erfahrungen, 
die er in Fallen des Nichtwissens und Nichtkonnens sonst gemacht hat, 
naturgemaB Vorstellungen zu, wie auch hier geholfen werden konnte, so 
wie man in Feuersnot an das rettende Wasser, in Kampfesnot an den hel- 
fenden Kameraden denkt. Die natiirliche Handhabe dazu bietet ihm 
eine andere, wie jedes Kind zeigt, iiberaus naheliegende analogische Ober- 
tragung: der Mensch betrachtet urspriinglich alle Dinge ais belebt und 
beseelt wie sich selbst und alles Geschehen nach Analogie seines eignen 
absichtsvollen oder auch launenhaften Handelns. Sich selbst aber lernt 
er sehr fruh durch eine seinem primitiven Denken entsprechende Deutung 
verbreiteter Erfahrungen ais ein Doppelwesen auffassen, ais bestehend 
aus dem auBeren, jedermann sichtbaren schwerfalligen Leibe und einem 
darin sitzenden beweglichen, feinen, schattenhaften Wesen, der Seele. 
Im Traum z. B. glaubt er die Unabhangigkeit der beiden voneinander 
deutlich zu erkennen: da verlaBt die Seele den Leib, fliegt anderswohin
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'u bekannte und unbekannte Gegenden und erlebt die seltsamsten Dinge. 
Ebenso in der eindrucksvollen Erscheinung des Todes. Heute spricht der 
Mensch, bewegt sich, schadet einem oder niitzt einem, morgen liegt er 
starr da, und von alledem ist keine Rede mehr. Freilich kann man nicht 
sehen, was denn diesen ungeheuren Unterschied hervorgebracht hat, aber 
es ist doch zweifellos etwas vorhanden, was in dem Lebenden gegenwartig 
War, der eigentliche Trager seiner Krafte, seiner Bedurfnisse, seiner feind- 
lichen und freundlichen Gesinnungen, und nun aus dem Toten davon- 
geflogen ist und sich unsichtbar anderswo aufhalt. Gibt es ferner nicht 
Besessene, die es unmittelbar empfinden, daB ein anderes Wesen in sie 
hineingefahren ist und sie nun zwingt, sich in Krampfen auf dem Boden 
zu walzen oder auf andere loszufahren? Die plótzlich mit fremdklingen- 
der Stimme verziickt und prophetisch zu reden vermogen und nach einiger 
Zeit wieder ruhig werden, wenn eben jener Damon sie wieder verlassen hat?

Entsprechend diesen Vorstellungen bevolkert der Mensch nun alle 
Dinge zwischen Himmel und Erde, nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern 
auch Felsblocke und Holzstucke, Seen und Wasserlaufe, die Witterungs- 
erscheinungen und Gestirne mit einer Fiille von Damonen, Geistern, ab- 
geschiedenen Seelen, Gespenstern, die, mit menschenahnlichen Kraften aus- 
geriistet, aber seinem eignen Wissen und Konnen vielfach weit iiberlegen, 
bei allem Geschehen ihre Hand im Spiele haben. Aber nicht etwa aus 
Mergniigen an theoretischen Spekulationen verfahrt er so, um einem Be- 
diirfnis nach Erklarung zu geniigen, wie wohl gesagt wird; davon wird 
der primitive Mensch wenig gedriickt. Sondern um der lebendigsten prak- 
tischen Interessenwillen: um  d i e  D i n g e  b e h a n d e l n  z u  k o n n e n ,  
Um mit ihnen nach seiner kindlichen Kenntnis oder vielmehr Unkenntnis 
ihres Verhaltens fertig zu werden. Indem er namlich die Dinge vermensch- 
licht, gewinnt er die Moglichkeit, mit ihnen zu verfahren, wie er es mit 
Menschen gewohnt ist, kann er sich ihrer Gunst und ihrer Hilfe fur seine 
Zwecke versichern, erhalt er also eine gewisse Gewalt iiber sie. Denn diese 
Geister gewinnen ohne weiteres fur ihn objektive Existenz. Wie das Be- 
durfnis, sich aufrechtzuerhalten und nicht zu verzweifeln, bei jener Mutter 
den Glauben an die Zukunft ihres Sohnes erzeugte (S. 136), so schafft es 
hier den Glauben an die Wirklichkeit der von dem Assoziationsspiel der 
Gedanken hervorgerufenen Geister. S ie  m i i s s e n  e x i s t i e r e n ,  
We i l  s i e  a u f s  n o t w e n d i g s t e  g e b r a u c h t  w e r d e n ;  ohne 
sie ware iiberall Ratlosigkeit und Ohnmacht.

NaturgemaB entstehen sie von vornherein in zwei Arten, d e n s e l b e n ,  
d i e  a u c h  d i e  M e n s c h e n  i n  i h r e m  V e r h a l t e n  g e g e n -  
e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n .  Die einen sind feindlich, tiickisch, 
bosartig. Sie bringen eben all das Ungemach an Krankheiten und Ge- 
fahren iiber den Menschen, dessen er sich aus eigner Kraft nicht zu er- 
Wehren vermag. Was man von ihnen erlangen kann, ist bestenfalls, daB 
sie aufhoren, zu schaden. Die Gefiihle, die sie einfloBen, sind Furcht und 
Angst; man zittert vor ihnen. Die anderen dagegen sind freundlich, hilf- 
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reich, giitig. Sie unterstiitzen den Menschen in der Abwehr der von jenen 
Unholden verursachten Obel, leisten ihm Beistand in den Kampfen gegen 
seinesgleichen, lassen ihn namentlich auch teilnehmen an ihrem Wissen 
um die Geheimnisse der Zukunft. Man kann sich ihnen vertrauend und 
hoffend hingeben; man ist ihnen dankbar und kann sie lieben. Auf den 
niedersten Kulturstufen, wo der Mensch sich noch sehr machtlos und auf 
Schritt und Tritt von unheimlichen Gefahren umlauert fiihlt, iiberwiegt 
begreiflicherweise durchaus das Gefiihl der Furcht und dementsprechend 
der Glaube an bose Geister und Damonen. Auf hoheren Stufen dagegen, 
wo der reiferen Einsicht in den Zusammenhang der Dinge und der groBeren 
Macht iiber sie ein gewisses Selbstvertrauen und ein starkeres Hoffen 
entspringt, tritt auch das Gefiihl des Zutrauens zu den unsichtbaren Machten 
in den Vordergrund und eben damit der Glaube an gute und wohlwollende 
Geister. Aber im ganzen bleiben beide, Furcht und Liebe nebeneinander, 
dauernd charakteristisch fur das Fiihlen des Menschen gegeniiber seinen 
Gottern, nur eben je nach Umstanden beide in verschiedenem Verhaltnis 
zueinander.

Um nun die erwunschte Hilfe dieser Gotter zu erlangen, muB man sich 
ihnen, so gestaltet sich der Glaube sinngemaB weiter, ganz in derselben 
Weise nahen, wie Menschen, dereń Gunst man gewinnen will. Man muB 
sie eindringlich bitten, ihnen schmeicheln, vielleicht auch drohen, muB 
ihnen fur den Fali der geleisteten Hilfe Gegengaben, weitere Verehrung 
und treuen Gehorsam versprechen, namentlich aber nicht versaumen, 
ihnen vorweg schon Geschenke darzubringen. Gebet also, Geliibde und 
Opfer sind die je nach Umstanden anzuwendenden Mittel. Sehr friih 
schon tritt ein weiterer Gedanke hinzu. In Fallen, in denen dem primi- 
tiven Denken die Einwirkung damonischer Wesen besonders deutlich ist, 
bei der Behandlung von Krankheiten namlich, vor allem von Geistes- 
krankheiten, erweisen sich einzelne Personen wesentlich geschickter ais 
die iibrigen. Offenbar verstehen sie also die Kunst des Verkehrs mit jenen 
Geistern besonders gut, vielleicht weil sie ihnen in ihrem eignen Wesen 
besonders nahestehen; auf alle Falle tu t man gut, sich ihrer Vermittlung 
zu bedienen. So erwachst aus dem Medizinmann der Priester, der bald 
den richtigen Verkehr mit den Gottern durch mannigfache Zeremonien und 
geheimnisvolle Gebrauche oder auch durch die Notwendigkeit des Ver- 
standnisses heiliger Schriften zu einer verwickelten und nur ihm gelaufigen 
Angelegenheit ausbildet. Aber sein Ansehen beruht darauf, daB er nun 
jen es Zwiefache auch leistet, was man von den Gottern erwartet. W e i s -  
s a g e n und Z a u b e r n mussen die Priester konnen, die Zukunft vor- 
hersagen und Hilfe gegen die groBen Gefahren bringen: das ist ihr Amt 
und zugleich auch ihre Beglaubigung. Noch die Apostel legitimieren sich 
durch Weissagungen und Wunder.

Das sind die Wurzeln der Religion. S ie  i s t  e i n e  A n p a s s u n g s -  
e r s c h e i n u n g  d e r  S e e l e  a n  b e s t i m m t e  i i b l e  F o l g e n  
i h r e s  v o r a u s s c h a u e n d e n  D e n k e n s  und zugleich eine Ab-
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Wehr dieser Folgen mit den ihr zur Verfiigung stehenden Mitteln. Furcht 
und Not sind ihre Mtitter; und obwohl sie im wesentlichen durch Autoritat 
fortgepflanzt wird, nachdem sie einmal entstanden ist, so ware sie doch 
'sngst ausgestorben, wenn sie aus jenen beiden nicht immer wieder neu- 
geboren wtirde. Ist die Not groB und die Furcht, so erstarkt auch die Re
ligiom Die Kirchen fiillen sich und die Wallfahrten mehren sich in Kriegs- 
zeiten und bei verhee.renden Epidemien. Im Drange der Schlacht, bei 
schwerer Erkrankung, auf dem sinkenden Schiff findet mancher ein StoB- 
gebet, dessen Lippen sich sonst dazu nicht bewegten. Aber auch wenn 
n'cht besonders groB, irgendwie sind Furcht und Not immer da. Die 
Weitestgehende Einsicht und die hochste Macht vermogen immer nur, die 
Grenzen etwas weiter zuriickzuschieben, hinter denen sie anfangen, nie, 
s>e vollig zu beseitigen, und i m m e r  b r i n g e n  s i e  d a h e r  a u c h ,  
zu  j e d e r  Z e i t  w i e  n o c h z u a 11 e r Z e i t , d i e  R e l i g i o n  
b e r v o r , vorausgesetzt, daB man ihnen nicht tappisch dazwischenfahrt.

Naturlich bedarf nun die Aufrechterhaltung des Glaubens an die Gotter 
der Obereinstimmung mit der Erfahrung oder doch der Vermeidung allzu 
starker Widerspriiche mit ihr, namentlich bei der Frage nach den Erfolgen 
des gottlichen Wirkens. Stimmt die erhaltene Aufklarung iiber die Zukunft 
roit dem Lauf der Dinge iiberein, wird die drohende Gefahr glucklich be- 
standen, so ist handgreiflich der klarste Beweis erbracht fur die Hilfe des 
Gottes, fur seine Macht, fur die Wahrheit des Glaubens an ihn. Vielfach 
indes entspricht der Erfolg der Gebete und Opfer nicht den Erwartungen. 
Aber da erbetene Hilfe von Menschen auch nicht immer gewahrt wird, so 
bieten sich dafiir mannigfache Erfahrungen ais Erklarung dar. Vielleicht 
War das Gebet nicht stark genug, das Opfer nicht in den richtigen Formen 
dargebracht oder nicht am richtigen Orte; „Jerusalem ist die Statte, da 
man anbeten soli." Oder der Bittende hat Gott beleidigt, erziirnt; es ge- 
schieht ihm ganz recht, daB er jetzt dafiir durch Nichterhorung gestraft 
Wird; ,,meinest du, daB Gott unrecht richte?“ Oder wenn er selbst glaubt, 
gerecht gegen Gott bestehen zu konnen, gegen Gott, der doch auch seine 
geheimsten Verfehlungen kennt, vielleicht hat ihm Gott eine Priifung 
schicken wollen, ob auch sein Glaube standhielte und seine Frommigkeit 
nicht wiche, wenn Gesundheit und auBere Giiter sie nicht belohnen. Oder 
endlich: die Wege und Gerichte Gottes sind unerforschlich; ,,wer hat des 
Herm Sinn erkannt?“ wer ihm etwas vorweg gegeben, dessen Wieder- 
vergeltung er fordem diirfte? Er handelt nach seiner Weisheit; der Mensch 
hat sich in Demut zu beugen. Bisweilen freilich wird diese Unterwerfung 
und die Anpassung des Glaubens an widerstreitende Erfahrungen sehr 
schwer. Wenn der Glaubige und Gott untadelig Dienende doch dauernd 
leidet, die Gottlosen dagegen und Gottes Spottenden nicht geplagt werden, 
sondern „gluckselig sind in der Welt und reich werden11, so ist es nicht 
leicht, ein Straucheln der Gedanken zu verhiiten und ein Irrewerden an Gott. 
Doch der Glaube findet die Ldsung, nicht iiberall, aber an manchen Stellen, 
und schon seit Jahrhunderten ist sie jetzt aus einer Geheimlehre hellenischer
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Sekten zu einer iiber den ganzen Erdball verkiindeten Botschaft geworden: 
selbst die bis hin zum Grabę nicht befriedigte Hoffnung auf Gott findet 
noch ihre volle Erfullung. Ober das Grab hinaus tragt der Glaube die 
Jenseitshoffnung. Gerade jenes Unbegreifliche ist die von Gott gewollte 
Ordnung. Der Fromme m u B leiden. Sein gegenwartiges Leben ist nur 
ein einleitender und untergeordneter Teil seines ganzen Daseins. Die 
Seele lebt ewig, voriibergehend an den Leib und seine Bediirfnisse gebunden, 
hinterher dauernd ohne ihn. Wer nun in dem jenseitigen, leibfreien Da-, 
sein des darin bereiteten Gliickes teilhaftig werden will, muB sich in diesem 
schon darauf vorbereiten durch Hinwendung zu Gott und Abkehr von 
dem Fleisch und seinen Geniissen, d. h. eben durch Leiden. Datur wird er 
dann dort durch ewige Freuden belohnt werden, ganz anders, ais sie die 
Welt zu bieten vermag, durch Teilnahme an der wunschlosen Seligkeit 
Gottes; den Gottlosen dagegen treffen ewige Strafen.

In der bestimmteren Ausgestaltung der Vorstellungen vom Wesen der 
Gotter hangt der Glaube, wie oben von jedem Bediirfnisglauben gesagt, 
aufs engste zusammen mit dem jeweiligen Wissen, uberhaupt mit der Ge- 
samtheit der jeweiligen Anschauungen und dem ganzen Kulturzustand. 
Dadurch werden auBerordentliche Verschiedenheiten der einzelnen Re- 
ligionen hervorgebracht, so daB die Betrachtung, die sich zumeist auf die 
uns nahestehenden hoheren Formen beschrankte, das wahre Wesen der 
gesamten hierher gehorigen Bildungen bis in die neuere Zeit meist gar nicht 
erkannt hat. In primitiven Verhaltnissen, in denen jeder fiir seine samt- 
lichen Bediirfnisse selbst zu sorgen hat, die Einsicht in die gesetzmaBige 
Verkettung der Dinge gering ist, das Ganze eine ungegliederte Vielheit 
selbstandiger kleiner Einheiten bildet, gilt dasselbe von den Gottern. Jeder 
kann in der Hauptsache alles, wenn auch vielleicht nicht alles gleich gut, 
und gebraucht seine Macht ganz nach Laune und Willkiir. Einzelne sind 
etwas starker, andere etwas schwacher, aber mit geringen Unterschieden; 
im ganzen bilden sie eine unorganisierte Masse gleichberechtigter Individuen, 
sich bekriegend, sich verbiindend, ganz wie die Menschen, nach dereń 
Vorbild sie geschaffen sind. Aus den kleineren Einheiten werden groBere, 
Stamme, Clans; entsprechend werden die Gotter zu Stammesgottheiten, 
mit groBeren Unterschieden voneinander je nach den besonderen Lebens- 
bedingungen ihres Stammes. Die Gesellschaft gliedert sich; von oben nach 
unten gibt es Herrschende und Dienende verschiedenen Grades; alsbald 
bilden auch die Gotter ein hierarchisch abgestuftes Reich. Verschiedene 
Berufsstande treten auseinander, Handwerker, Ackerbauer, Handler; wieder 
folgen die Gotter: der eine besorgt das Kriegswesen, ein anderer den Wein- 
bau usw. Mannigfache Verwicklungen im einzelnen, die Unterjochung 
eines Volkes und Assimilierung seiner Religion, die Erweiterung des Ge- 
sichtskreises durch Handelsbeziehungen, andern wenig an dem groBen 
Gange dieser Entwicklung. Von der groBten Bedeutung fiir sie aber wird 
ein Zwiefaches.

Erstlich die Ausbildung eines hoheren sittlichen BewuBtseins: die Er-
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Weiterung der sittlichen Forderungen uber die ihnen ursprunglich allent- 
halben gesteckten nationalen Schranken, die Schatzung der Handlungen 
nach der Gesinnung. Was der Mensch ais Ideał fur sich zu fordem beginnt, 
das tragt er sogleich sich selbst zum Vorbild in seine Gotter: s i e  w e r d e n  
s i t t l i c h e  G e s t a l t e n .  Das aber hat fur sie eine doppelte Folgę. 
Einmal eine Vertiefung und Verinnerlichung ihres Wesens. Ihre auBere 
Menschenahnlichkeit, der niedere Anthropomorphismus wird abgestreift. 
Eie Gotter wohnen nicht in Tempeln von Handen gemacht; sie sehen, 
hóren und bewegen sich auch nicht wie menschliche Wesen; sie sind rein 
geistiger Natur. Auch die auBere Gottesverehrung, die strenge Befolgung 
kultischer Vorschriften tritt zuruck. Was die Gotter wollen, ist nicht das 
Elut von Opfertieren und die Heilighaltung bestimmter Tage, sondern ein 
reines und auf das Gute gerichtetes Herz, frommer Wandel und gute Taten. 
Sodann aber steht die Versittlichung der Gotter in enger Beziehung zu 
ihrer Vereinheitlichung. Die Sittlichkeit ist nur eine, und wenn sie das 
Hauptattribut der Gotter ausmacht, so verlieren sie ihre Gegensatzlichkeit. 
Hort die Sittlichkeit auBerdem auf, nur fur die Volksgenossen zu gelten, 
WuB man Gerechtigkeit auch gegen den Feind walten lassen, so wird fur 
d>e Gotter ais ihre Trager die nationale Schranke gleichfalls aufgehoben. 
Eeicht verlieren sie dann uberhaupt ihre Vielheit: sie werden zu e i n e m 
Gott. Wegen dieses Zusammenhanges sind alle die groBen Versittlicher 
ind  Verinnerlicher der Religion, die judischen Propheten, Zarathustra, 
Plato, zugleich auch Vertreter einer einheitlichen Gottheit. Andere Grunde 
kommen hinzu: ein starkes StammesbewuBtsein bei den Juden — unser 
Gott ist starker ais euer Gott, euer Gott ist uberhaupt kein Gott —, theo- 
retische Erwagungen bei den Griechen; so tendieren die hoheren Religionen 
nach dem Monotheismus, obwohl es ihnen, wie die halbgottahnlichen Bil- 
dungen des Christentums zeigen, schwer wird, ihn gegen die widerstreben- 
den Bedurfnisse der Masse zu erreichen.

Das andere uberaus bedeutungsvolle Moment ist die Erweiterung des 
Wissens. Der Mensch merkt allmahlich: die Dinge sind vielfach weit 
davon entfernt, so von Laune und Willkur hin und her geworfen zu werden, 
wie er es an sich selbst freilich beobachten kann. In immer weiterem 
Gmfange lernt er feste Regeln kennen, denen sie folgen, und durch dereń 
Beobachtung er die erwunschte Gewalt uber sie in die eignen Hande 
bekommt. Kuhne Pioniere des Denkens behaupten bald: so verhalt es 
sich nicht nur vielfach, sondern ausnahmslos, und nicht nur das materielle 
Geschehen, sondern auch das geistige folgt unverbruchlichen festen Ge- 
setzen. Weitere Erfahrungen bestatigen die Behauptung; es wird bald 
schwer, sich ihrer Anerkennung zu entziehen. Damit scheint der Religion 
jeglicher Boden genommen, denn wenn die Gottheit nicht willkurlich ein- 
greift in die Dinge und die Herzen der Menschen, wie kann sie helfen? 
Indes das unverandert bleibende religiose Bedurfnis vermag sich auch dieser 
Wandlung der Anschauungen anzupassen. Die Formen und Begriffe, in 
denen es sich ausgepragt hat, bilden sich urn, sie andern ihren Sinn, zum
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Teil biiBen sie ihn ein; es entsteht die hochste Form der Religion, wie sie 
mit mehr oder weniger Folgerichtigkeit von manchen Philosophen aus- 
gebildet ist; aber das innere Wesen der neu eingekleideten Bildung bleibt 
dasselbe, und so behalt sie auch die gleiche Bedeutung.

Das Gebet z. B. erhalt einen rein seelischen Wert fur den Bittenden; 
es erfiillt ihn mit Hoffnung, Zuversicht, Mut, und vielleicht leistet er nun 
wirklich aus eigner Kraft, wozu er, verzweifelnd an sich, fremder Hilfe 
zu bedurfen glaubte. Das Weissagen wird eine Sache der Gelehrten, frei- 
lich in anderem Sinne ais zuvor. Aber in dem urspriinglichen Sinn be- 
schrankt schon das Christentum ■— offenbar sehr zweckmaBig — es auf die 
Propheten und Apostel. Auch das Zaubern in dem urspriinglichen Sinne 
wird unmoglich; in einem neuen Sinne geht es gleichfalls auf die Gelehrten, 
namentlich aber auf die Techniker iiber. Allein auch hier hat schon das 
Christentum, zogernder zwar ais bei dem Weissagen — das Zaubern ist 
fur den praktischen Bedarf die wichtigere Sache — stark vorgearbeitet. 
Zauberische Eingriffe in die Vorgange der auBeren Welt kennt es zum 
Teil gar nicht mehr, zum Teil nur noch ais eine Fahigkeit der Heiligen. 
Die Zaubermacht des Priesters dagegen beschrankt es auf rein geistige 
Wirkungen: in den Sakramenten vollbringt er eine Art magischer Heiligung. 
Die Gottheit endlich, die in Gefahr steht, bei der Leugnung freier Eingriffe 
in die Welt dieser ganz entfremdet zu werden, wird, altem Sehnen vieler 
Glaubigen folgend, vielmehr ganz in sie hineingezogen. Gott i s t  die 
Welt, d. h. die Welt an der einigen Wurzel ihres Daseins gefaBt, die Fulle 
der Dinge an ihrer Quelle. Die Gesetze des Verhaltens der Dinge sind 
nicht auBere Wirkungen Gottes, sondern seine eigensten Betatigungen, auch 
die Gesetze der Seele; er ist in dir, in mir, uberall. Aber wie ungeheuer der 
Unterschied auch sein mogę zwischen dem Glauben L u t h e r s , der seinem 
Herrgott „den Sack vor die Tur wirft“ und ihn energisch darauf hinweist, 
dafi er nach den gegebenen VerheiBungen sein Gebet um die Erhaltung 
Melanchthons durchaus erhoren miisse, wenn man ihm anders noch trauen 
solle, der dem Teufel mit der Gebarde eines Landsknechts seine vollkom- 
menste Verachtung ausdriickt, und dem Glauben S p i n o z a s , dessen Gott 
sich zu demjenigen Luthers verhalt „wie das Sternbild des Hundes zu 
dem irdischen bellenden Hund“, dessen Leben in Gott gleich ist der Be- 
trachtung des groBen verniinftigen Zusammenhangs aller Dinge — das, 
was beide in ihrem Glauben suchen und w a s  s i e  in  ih m  f i n d e n ,  
ist genau dasselbe, eben das, was aller Religion gemein is t: Schutz vor dem 
unheimlichen Unbekannten und vor den Schrecken des Obergewaltigen, 
Ruhe fiir das unruhige Herz.

Allein, das Leben ist wie eine Hydra. Zwei drauende Kopfe schlagt 
die Seele siegreich ab mit Hilfe der Religion, zwei andere wachsen nach, 
schwerer zu iiberwinden ais jene. Durch einige ihrer Grundeigenschaften tritt 
die Religion hier in einen Gegensatz, dort in ein freundliches Verhaltnis zu 
anderen Bildungen, jenes durch ihr eigentiimliches Verhaltnis zum Wissen, 
dieses durch ihre Wirkung. Beides fiihrt in eine Reihe neuer Schwierigkeiten.
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1) Aus begreiflichen Griinden hat die Religion von ajlen Schopfungen 
des Seelenlebens die starkste Beharrungstendenz. Ihre Lehren, Vorschriften, 
Gebrauche umkleiden sich mit gottlicher Autoritat, und Gott ist unwandel- 
bar. Aber das Wissen ist nicht unwandelbar; wieviel gilt fur uns noch 
v°n dem, was vor 1000, 500, 100 Jahren galt? Nun hat die Religion sich 
uiancherlei Wissen angegliedert, zogernd vielleicht, etwas hinterher hin- 
kend. Aber was sie einmal aufgenommen und zu ihrer Lehre gemacht hat, 
das muB sie dann zahe festhalten und energisch verteidigen. Schichten- 
Weise liegen in einer alteren Religion Wissensreste und Anschauungsreste 
langst vergangener Generationen, die sie nun ohne einen gewaltsamen 
Bruch nicht leicht abstoBen kann. Daraus ergibt sich ein tiefer Zwiespalt, 
der im Grunde immer klafft, hochstens einmal etwas weniger klafft. Immer 
rUtteln die Wissenden an dem altehrwtirdigen schlichten Glauben der Vor- 
fahren, den sie, ohne ein inneres Doppelleben zu fiihren, nicht teilen konnen, 
und immer verkiinden die Priester, daB nur bei ihnen ewige Wahrheit sei 
und bei jenen Besserwissern nichts ais umstrittene Hypothesen. Welch 
schwerer Kampfe hat es bedurft, um von der geozentrischen Weltanschau- 
ung loszukommen, und wie erbittert und unsinnig ist gegenwartig wieder 
die Bekampfung der biologischen Entwicklungslehre! Wie unwiirdig sind 
die jammerlichen, aber nicht aufhorenden Versuche, die gewaltige Poesie 
des dem Christentum angegliederten jiidischen Schopfungsmythus auf mo
dernę Kosmologie und Geologie hinauszuspielen oder sonstwie um seine 
schlichte Anerkennung ais Mythus herumzukommen! Im spateren Alter- 
tum hatte man iiber die Gottheit in ihrem Verhaltnis zu den Dingen die 
Vorstellung, daB sie gleichzeitig gleichsam hier und dort sein konne. Was 
man meinte, sah man anschaulich verwirklicht in zahlreichen Vorgangen, 
z. B. in der Sonne, die ihre Strahlen ewig iiberąuellend hinaussendet durch 
die ganze Welt und dabei doch unerschopflich und ewig dieselbe an ihrer 
Stelle verharrt, oder in der Pflanze, dereń Triebkrafte sich durch ihren ganzen 
Bau, in Zweigen, Blattern und Bliiten entfalten, aber doch zugleich unge- 
schwacht und unvermindert in der Wurzel beisammen bleiben. Die christ- 
lichen Theologen erwiesen sich ais moderne und dem hochsten Denken 
ihrer Zeit Rechnung tragende Manner, indem sie diese Vorstellung auch 
fur ihre Zwecke verwandten und den Begriff der Dreieinigkeit ausbildeten.
So kennt die philonische Philosophie vor ihnen eine Art Zweieinigkeit, die 
neuplatonische zu ihren Zeiten eine Viereinigkeit. Aber die Anschauungen 
haben sich gewandelt; jene Vorstellung von sich ausstrahlenden Realitaten, 
die zugleich unbeeintrachtigt bei sich bleiben, hat fiir unser Denken der 
Dinge keinerlei Bedeutung mehr. Jeder Schiller weiB, daB die Strahlungs- 
energie, die die Sonne hinaussendet, ihr selbst verloren geht, und daB sie 
an ihr unrettbar zugrunde geht, soweit ihr kein Ersatz zugefiihrt wird. 
Und so ist denn die Trinitat fur uns zu einer vollig toten Formel geworden. 
Einzelne wenige wissen historisch, was mit ihr einmal gemeint war; lebendige 
und auch sonst fiir die Betrachtung der Dinge wirksame Kraft hat sie fiir 
niemand. Aber die Formel ist da; sie verhindert die Angliederung an-
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derer und nun u n s e r e m Denken entsprechender Vorstellungen an die 
christlichen Lehren, aber offenbar fuhrt ihre Herausldsung aus dem Dogma 
in die groBten Schwierigkeiten.

2) Die Religion ist fur den, der sie besitzt, wie gezeigt, ein Mittel in 
dem groBen Erhaltungskampf. Aber wie alles, was die Seele hervor- 
bringt, wird sie alsbald nach ihrem Entstehen auch ein Mittel des Er- 
haltungskampfes f i i r  a n d e r e ,  ganz unabhangig davon, ob sie sie 
selbst besitzen und also ihre Frucht aus jenen allgemeinen Griinden mit- 
genieBen oder nicht. DaB sie es fiir die Priester wird, ist selbstverstandlich; 
so wird es die Heilkunde fiir den Arzt, der Kriegsdienst fiir den Soldaten. 
Auch daB ihre Verwertung ais Mittel bei diesen dann bisweilen zur Heran- 
ziehung seltsamer Hilfen fiihrt, ist erklarlich und nicht ohne Parallele bei 
anderen Berufen. Viel wicbtiger ist ein anderes. Die Religion ist ihrer 
Natur nach, aber man kann hinzufiigen zu ihrem Ungliick, ein vorziig- 
liches Kampfmittel in jenem Kampf der Herren gegen die Sklaven, von 
dem oben (S. 159) die Rede war. Sie gibt dem Menschen Ruhe. Ruhige 
Menschen aber sind eher zufrieden mit ihrem Lose ais unruhige und daher 
leichter zu behandeln. Sie lehrt unter Umstanden, daB es auf Glanz und 
Reichtum in diesem Leben gar nicht ankomme; im Gegenteil, daB es dem 
Armen und Bedriickten dort in dem Folgeleben, das ihn erwarte, nur um 
so besser gehe. Ja, sie betont mit Nachdruck, obwohl nicht entstanden, 
um Furcht zu erregen, sondern um Furcht zu iiberwinden, daB dem an solche 
Lehre nicht Glaubenden und ihren Vorschriften nicht Folgenden einmal 
schwere Strafen bevorstehen. Das war freilich nicht der urspriingliche 
Sinn dieser Lehren, die ais Wohltat fiir den Leidenden sich bildeten, daB 
er durch sie in seinen Leiden festgehalten wiirde, aber daB sie diese An- 
wendung gestatten, ist zweifellos. Daher haben sich von jeher die Herren 
mit Eifer der Religion bemachtigt ais eines gewaltigen Mittels, die un- 
ruhigen Untergebenen niederzuhalten, eines Mittels wirksamer ais die 
rohe Gewalt, weil es minder leicht gewaltsame Reaktionen hervorruft. 
„Wie sollen wir die Leute vor der Sozialdemokratie behiiten, wenn sie nicht 
mehr in die Kirche gehen?“ sagt der Gutsherr. „Ein Soldat ohne Gottes- 
furcht ist nur ein Matz“ sagt der General. „Thron und Altar“ wird der 
Wahlspruch der Konige. Diese ungeheure praktische Bedeutung der Reli
gion wirkt natiirlich zuriick auf ihre Vertreter. Die Macht, die sie an 
sich schon besitzen, wird aufs hochste gesteigert, und indem sie nun da- 
durch wiederum leichter in Widerstreit geraten mit anderen Machten, ent
stehen die schwersten Verwicklungen und Probleme des Gesellschaftslebens.

Ob und wie die Seele auch alle diese Schwierigkeiten einmal durch 
erneute Anpassungen iiberwinden wird, laBt sich nicht sagen, da es ihr 
noch nicht gelungen ist. Vielleicht geschieht es einmal durch Ausbildung 
der Einsicht ais allererster und selbs Wers tan dlicher Weisheit der Diener 
der Religion, daB sie, um die R e l i g i o n  zu erhalten, nicht Geologie, 
Astronomie, Biologie und am allerwenigsten Psychologie und Politik be- 
treiben miissen, sondern Religion.
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§ 26. Die Kunst.
Die zweite Gruppe von Obeln, dereń Abwehr durch die Seele betrachtet 

Werden sollte, war die ungenugende Betatigung ihres Gesamtwesens durch 
die bloBe notwendigste Lebenserhaltung, sowie die weiter hiermit verbundene 
Unrast und Friedlosigkeit. Ihre Hilfe dagegen findet sie in der K u n s t ,  
d. h. dem Betrachten, iiberhaupt G e n i e B e n  v o n  K u n s t w e r k e n .

Das Kunstwerk erfreut durch eine sehr mannigfache Anregung 
seelischer Tatigkeiten, wie wir sehen werden, aber es tut weiter nichts ais 
erfreuen. Erlesene Speisen, neue Kleider, ein eintraglicher Beruf erfreuen 
auch, durch ihren Duft die einen, ihr Aussehen die anderen, alle durch das 
Ansehen, das sie bringen. Aber auBerdem und vor allem erfreuen sie noch 
durch etwas anderes, durch die Beziehung zu einem auBer ihnen liegenden 
Zweck: ich bedarf ihrer notwendig zu meinem Dasein; und im Zusammen- 
hang mit dieser Hinausfiihrung erfreuen sie auch wieder nicht: sie machen 
ltistern nach mehr oder verdrieBlich, weil das Mehr nicht erreichbar ist oder 
man sich tibernommen hat u. dgl. Irgendwelche Forderung des Lebens 
im weiteren Sinne wird die Betrachtung des Kunstwerks auch geben, 
sicherlich, aber der GenieBende weiB davon nichts; fur sein BewuBtsein 
besteht nur die reine Freude an dem, was es an sich ais seinen reichen 
Gehalt ihm darbietet; er empfindet Seligkeit, nicht Gliickseligkeit. Machen 
im gewohnlichen Sinne kann ich weiter nichts mit einem Bilde oder einem 
Lied; sie erfreuen mich, wenn sie es tun, nicht um irgendeines weiteren 
Zweckes willen, noch wie die Wahrheit wegen ihrer Einfiigung in einen 
groBen allumfassenden Zusammenhang. Zweck und Zusammenhang haben 
sie in sich selbst; jedes ein in sich ruhendes, in sich allein beschlossenes 
Ganzes. So macht das Kunstwerk ruhig inmitten reger Tatigkeit; es reiBt 
die Seele nicht weiter. Es befreit, von den bitteren Nachgeschmacken 
namlich, die den auf der Jagd nach der Erhaltung oder nach dem Gluck 
gewonnenen Freuden durchweg beigemischt sind.

Man kann das Kunstwerk ais die Erfullung einer Forderung ansehen, 
von der der Kiinstler selbstredend ebensowenig zu wissen braucht, wie 
der Sprechende von den Gesetzen seiner Sprache, die aber doch ais das 
objektiy Herrschende in seinen Schopfungen nachgewiesen werden kann. 
Diese allgemeinste Forderung an alle Kunstwerke lautet: e r f r e u e  
m i c h ,  o h n e  m i c h  b e g e h r l i c h  z u  m a c h e n ;  laB mich ge- 
nieBen, ohne haben zu wollen oder nicht haben zu wollen, auch ohne Neid, 
Schadenfreude und diesen verwandte Regungen. Diese begehrungslose 
Freude, das wunschlose GenieBen, fiihrt auch den Namen a s t h e t i s c h e  
F r e u d e ,  a s t h e t i s c h e s  W o h l g e f a l l e n .

Wie mogen die Menschen auf diese besondere Art, sich Freude zu machen, 
gekommen sein? Die Kunst erscheint durchweg in einer engen Verbindung mit 
der Religion, und die gewaltige Forderung, die sie diesem Verhaltnis verdankt, liegt 
klar zutage. Die Tempel der Gotter und die Kirchen sind Kunstwerke und erhalten 
reichsten kiinstlerischen Schmuck; Dasein und Taten der Gotter bilden den Inhalt 
zahlreicher Kunstwerke. So liegt die Yermutung nahe, die Kunst sei aus der Re-
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Iigion hervorgegangen, und damit wird etwas Richtiges getroffen sein. Vollig auf- 
geklart ist der Zusammenhang freilioh nioht. Vielleicht ist er so zu denken, daB jene 
helfenden Damonen der primitiyen Religionen (S. 161) unter Umstanden, nach Ana
logie des Wohnens der menschlichen Seele in ihrem Leibe, in Beziehung gesetzt 
werden zu Tieren oder einer bestimmten Tierart. Mit Hilfe dieser Tiere kann man 
dann natiirlich zaubern. Leider aber kann man sie nicht mit sich herumtragen; 
toten darf man sie erst recht nioht, da sie ja heilig sind. Nun hat aber, nicht 
nur nach primitiver Vorstellung, alles, was mit einem Wesen irgendwie zusammen- 
hangt, einen geheimen Anteil an ihm selbst, steht mit ihm dauernd in Gemein- 
schaft, bildet sozusagen ein Stiick von ihm. So z. B. ein Fetzen seines Gewandes, 
sogar sein Name; „in Gottes Namen“, „im Namen Jesu“ sind ursprlinglich Zauber- 
formeln. Das muB den Gedanken nahelegen, daB vor allem ein B i ld  des Wesens 
diese enge Beziehung bewahren werde, daB also die Krafte des Originals auoh in 
dem Bilde wirksam seien und man umgekehrt auf das Original auoh von dem Bilde 
aus einwirken konne. Und so kam man dazu, seine Waffen durch Einritzen eines 
Bildes des Sohutztieres wirksamer zu machen, sich selbst duroh Umhangen eines 
solohen Bildes zu feien, oder von seinen Gottern Idole zu verfertigen, die man be- 
sohenkte oder auoh bestrafte. Die Freude an den Produkten dieser zunachst rein 
praktisohen nachbildenden Tatigkeit fiihrte dann weiter. Sie riB das kunstvolle 
Gebilde los von der Religion, d. h. dayon, ein Zaubermittel fur hochst notige 
Zwecke zu sein — im Madonnen- und Heiligenbild steckt nooh ein Rest davon — 
und gab ihm seinen eignen Wert. Es zauberte den Mensohen nioht starkere 
Wirkungen fiir ihre Waffen herbei; da war das Eisen ein besserer Geselle. Aber 
es lehrte sie den Zauber wunsohlosen GenieBens und wurde ihnen dadurch urn 
seiner selbst willen erfreulich und begehrenswert. Damit aber wurde es dann so- 
gleioh der Religion wieder zugefiihrt, wenn auoh zu anderer Vereinigung ais ur- 
sprunglich. Da die Mensohen wie sioh selbst so auoh ihren Gottern Geniisse zu 
bereiten suohten, so braohten sie ihnen neben anderem auoh Kunstwerke dar. Da 
sie ferner von der GroBe des Inhalts dieser Kunstwerke eine Steigerung ihrer 
Wirkung yerspurten, so blieb es auoh dabei, ihnen yorwiegend die Gotter ais Inhalt 
zu geben, eben das GroBte. was sie hatten, ihr gesteigertes Selbst.

Immerhin kann die Religion nur eine mitwirkende oder eine nur fiir be- 
stimmte Kunstarten in Betracht kommende Entstehungsursache gewesen sein. Denn 
wir erkennen mit yoller Deutliohkeit nooh andere Quellbache der Kunst, die zum 
Teil von weiter her zu ihr zusammenflieBen ais aus der Religion. Einer von ihnen 
ist das Spiel. Das Spiel ist jener dem Mensohen mit den Tieren gemeinsame Trieb 
zu soloher Betatigung der fur den Erhaltungskampf erforderlichen Krafte, zu der 
doch dieser Kampf selbst entweder iiberhaupt oder jeweilig nioht ausreichende Ge- 
legenheit gibt (S. 91). NaturgemaB auBert er sich yielfaoh in denselben Formen 
wie der Erhaltungstrieb; die Spielhandlung ersoheint dann also ais Naohahmung 
der Erhaltungshandlung; nur hat sie fur die Erhaltung keinen Zweok, wenigstens 
nicht direkt und fiir das BewuBtsein des Spielenden. Dadurch hat das Spiel seine 
Bedeutung fiir die Kunst. Es beginnt in ihm die Loslosung des menschlichen Tuns 
von dem Bediirfnis, die Befreiung von dem steten Hinbliok auf die Notdurft des 
Daseins. Freilioh, sie beginnt erst. Das Spiel ist nooh nioht Kunst, weil die Be
freiung nioht weit genug geht. Es ist nooh zu ernst, seine Freuden bleiben doch 
nooh zu sehr in die Bediirfniswirklichkelt eingesponnen. Der Knabe, der mit 
seinen Kameraden Rauber und Soldat spielt, g ib t  keinen Rauber wie der Schau- 
spieler, er is t  der Rauber. Sein Ideał ware doch, alles das, was er sioh ais die 
Vorziige des Rauberlebens denkt, die Ungebundenheit, die Maoht iiber andere und 
ihre Schatze, duroh sein Spiel real genieBen zu konnen; der Sohauspieler denkt 
nioht daran. Auoh wenn er einen Konig gibt, mit dem er ais Mensoh gewiB 
tausohen wiirde, will er dooh ais Kiinstler nicht der Konig s e in ,  sondem den 
Konig sp ie l en .  Das Spiel ist also ein Mittleres zwisohen Kunst und Leben, aber 
immerhin eine Yorstufe zu jener.

Hochste Leistungen der Seele
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Die gleiche Rolle spielen dann noch manche andere Vorgange des primitiven 
Daseins, dereń genauere Erorterung unnotig ist. Das Gemeinsame bei ihnen ist 
immer dies. Bei seiner Betatigung im Dienste der Erhaltung lernt der Mensch 
dies und jenes kennen, was dazu forderlich ist oder die Erhaltungsiorderung be- 
gleitet, zugleioh aber auoh an sioh schon und ohne jene Beziehung einen er h eb -  
l i ohen Lustwert besitzt. Anfanglich findet dieser Sonderwert bei dem harten 
Druck des in primitiven Zustanden alles beherrsohenden Ringens um die Existenz 
kaum Beaohtung. Allmahlich aber, bei besseren Erfolgen im Daseinskampf, in 
Zeiten der MuBe, wird der Mensch darauf aufmerksam. Er merkt, dal3 das Kampf- 
mittel, das fiir ihn zunachst lediglich die Bedeutung eines Nahrungsmittels oder 
einer Waffe hat, auch unabhangig von seinem Nutzen eine erfreuliche Sache ist, 
oder irgend eine Begleiterscheinung seiner Erhaltungstatigkeit zieht ihn in ahnlicher 
Weise an. Dadurch wird er veranlafit, solche Dinge auch um ihres Eigenwertes 
willen zu suchen; sie werden ihm zu Kunstmitteln. So geht es mit den bunten 
Farben und anderen Schmuckmitteln, durch die er zu gefallen sucht, so mit den 
Zeichen, durch die er etwas zu seinem Eigentum stempelt, Freudige Erlebnisse 
entladen sich reflektorisch in Hiipfen, Springen, Jauchzen, Schreien. Indem die 
Bewegungen yollzogen werden, werden sie zugleioh ais etwas Lustvolles empfunden; 
das fiihrt zu ihrer absichtlichen Wiederholung und wird eine der Ursachen des 
Tanzes und des Liedes. Aus den Erzahlungen und Beschreibungen des sinnlich 
Wahrgenommenen in Verbindung mit den Ausuferungen der ungeleiteten Repro- 
duktionstatigkeit entwickeln sich Sagę und Marchen. Vor allem ist es die Ent- 
deckung der Wohlgefalligkeit von Symmetrie und Rhythmus, der einheitlichen 
raumlichen und zeitlichen Gliederung vieler Elemente, die fiir die Kunst von der 
groBten Bedeutung geworden ist. Zu Beobachtungen, wie daB bunte Gegenstande 
in regelmaBiger Abwechslung aneinandergereiht oder bunte Striche zu symmetrischen 
Figuren geordnet unvergleichlich besser aussehen ais in beliebigem Durcheinander, 
ferner daB Tanzbewegungen und Arbeitsbewegungen in bestimmtem Rhythmus nicht 
nur leichter vonstatten gehen, sondern vor allem viel angenehmer sind ais un- 
rhythmische Bewegungen, ist vielfach Gelegenheit gegeben. Nun sind aber Rhyth
mus und Symmetrie fiir die Daseinserhaltung von verhaltnismaBig geringer, fur das 
wunschlose Wohlgefallen von sehr erheblicher Bedeutung. Dadurch wird offenbar 
ihre Ablosung von den Erhaltungsbestatigungen und ihre Verwirklichung um ihrer 
selbst willen bedeutend erleichtert. In der Tat war, nach den Erfahrungen bei 
den heutigen Naturvolkern zu urteilen, die erste selbstandige und allgemeiner ver- 
breitete Kunst ein streng rhythmischer Tanz, begleitet von Musik und Gesang, 
d. h. wesentlich der Angabe des Taktes. Die Tanzenden selbst verfolgen dabei 
auch noch praktische Zwecke: Hervorrufung ekstatischer Begeisterung, Verscheuchung 
von Damonen u. a.; den Zuschauern aber gewahren sie und diese suchen auch in 
dem ihnen gebotenen Schauspiel einen rein asthetischen GenuB.

So ist also vielerlei zusammengekommen zur Entstehung der Kunst, 
wie sie ja auch dauernd und im Zusammenhange damit nur in der Vielheit 
der verschiedenen Einzelkiinste besteht. Was sie gleichwohl, die verschie- 
denen Ursachen wie die verschiedenen Einzelgestaltungen der Kunst, alle 
eint, ist immer das eine allgemeine Bediirfnis der Seele, das durch sie Ab- 
hilfe findet, die begehrungslose Freude. Natiirlich aber bedingt diese 
Gleichheit der letzten Wirkung auch eine gewisse allgemeine Gleichheit 
in der Art und Weise, wie sie erreicht wird.

Um diese etwas eingehender zu zeigen, ist eine Sonderung zweck- 
maBig. Bei jedem Erzeugnis menschlicher Tatigkeit und so auch bei dem 
Kunstwerke kann man ein Dreifaches unterscheiden, w a s  f i i r  d a s



172

G e f i i h l s l e b e n  B e d e u t u n g  b e s i t z t .  Erstens einen gewissen 
I n h a 11 oder S t o f f. Ist das Kunstwerk ein Bild, so kann es eine 
Schlacht oder eine Landschaft darstellen, ais Gedicht die Odysseus- oder 
die Erlkonigsage, ais Musikstiick kann es ein Walzer oder ein Trauermarsch 
sein. Dieser Stoff ist zweitens stets in einer gewissen Weise g e f o r m t 
oder gestaltet. Bei der Darstellung des Abendmahls kann man die zwolf 
Jiinger isoliert nebeneinander setzen oder kann sie in Gruppen ordnen und 
wieder in verschiedener Weise; eine Kirche kann man in romanischem 
oder gotischem Stil bauen; VersmaB, strophische Gliederung, szenischer 
Aufbau in der Poesie, Stimmfuhrung, Harmonie in der Musik gehoren hier- 
her. Daneben aber gibt es in jedem Kunstwerk noch manches andere, was 
durch die genannten beiden .Gesichtspunkte nicht erschopft wird. Bei der 
Aufnahme irgendeines objektiven Daseins oder Vorgangs sind wir, wie 
friiher betont, nie lediglich passiv; wir durchweben und verarbeiten das 
Gegebene immer in der mannigfachsten Weise mit unseren Vorstellungen, 
deuten es aus und gestalten es um. Wenn also ein Kiinstler durch die Dar
stellung des Abendmahls auf mich wirken will, so kann es, ganz abgesehen 
von dem besonderen Moment, den er herausgreift, noch in zahlreich ver- 
schiedenen Weisen geschehen. Er kann, je nach den Augen, mit denen 
e r geistig jedes Ereignis schaut, mir ein Dutzend jiidischer Fischer und 
Steuereinnehmer zeigen oder die Jiinger des Heilands, kann mich die rein 
menschliche oder die welthistorische Bedeutung des Vorgangs ahnen lassen. 
Dann kann das AuBere seiner Darstellung sehr verschieden sein: er kann 
die Figuren in eine geraumige Halle hineinkomponieren und mir durch 
dereń Ausschmiickung oder schlichte Einfachheit manches sagen, oder er 
kann allen Nachdruck auf die Personen legen und mir diese in imponieren- 
der GróBe vorftihren; er kann sich dieser Technik oder jener bedienen und 
jede wieder eigenartig behandeln. Im weiteren Sinne hangt nun freilich 
alles, was mir das Kunstwerk bietet, von der Person des Kiinstlers ab; 
e r ist es, der auch schon bei der Wahl des Stoffes und seiner formalen 
Gestaltung in dem vorher genannten Sinne mir sein bestimmtes Gesicht 
zeigt, aber in den jetzt erwahnten Dingen lebt seine Individualitat doch 
in besonders starker Weise. Alles, was mit Auffassung und Darstellung 
zusammenhangt, sei daher ais p e r s o n l i c h e r  G e h a l t  des Kunst- 
werks bezeichnet. I n h a l t l i c h e s ,  F o r m a l e s  und P e r s o n -  
1 i c h e s ist demnach an jedem Kunstwerk zu unterscheiden. Man wolle 
indes diese Unterscheidung nicht ais Gegenstand einer Obung des Scharf- 
sinns betrachten. Man kann ohne Miihe die einzelnen Glieder der Teilung 
aufeinander ,,zuriickfiihren“ oder ihre Grenzen gegeneinander verschieben. 
Dann wird man, um doch von einzelnem sprechen zu konnen, innerhalb 
des gewonnenen Gleichartigen sogleich wieder ahnliche Unterscheidungen 
unter anderen Namen vornehmen miissen und ist um nichts gefordert.

In allen drei Hinsichten aber, darauf kommt es an, weckt nun das 
Kunstwerk Gefiihle, und zwar in jeder unter Umstanden wieder in den 
mannigfachen Weisen, die wir oben (S. 140 f.) kennen lernten: direkt und
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assoziativ, durch Gefuhlsreaktionen a u f oder ii b e r das Gegebene und 
durch Einfiihlung i n das Gegebene, durch seine Verinnerlichung zu meinem 
eignen Ich und seine Erweiterung zu einem Typus allgemeinen Geschehens. 
Ist dem aber so, und hat nun das Kunstwerk seinen Wert fur die Seele 
in der Ermoglichung bedurfnisloser Freude, so folgt notwendig, daB es, 
um seinen v o 11 e n Wert zu haben, j e n  e W i r k u n g  i n a l l e n  
d r e i  H i n s i c h t e n  z u g l e i c h  e n t f a l t e n  m u B. Denn ihre 
Unterscheidung ist ja bloB Sache unserer abstrahierenden Betrachtung, 
das Kunstwerk kann keine von ihnen real loswerden, und wenn es nun 
in einer Hinsicht seine Wirkung verfehlt, nicht erfreulich wirkt, oder der 
Welt der Begierden angehort, so wird die Gesamtwirkung nicht nur einfach 
vermindert, s i e  w i r d  g e s c h a d i g t  d u r c h  e i n e  p o s i t i v e  
G e g e n w i r k u n g .

Nun sei wiederum das, was die Seele sucht und in dem sie durchweg 
befriedigenden Kunstwerk findet, in Anwendung auf jene drei Seiten ais 
ihre Forderung an den Kunstler ausgesprochen. Dann sagt sie gleichsam 
zu ihm: erfreue mich zunachst durch die Wahl deines Gegenstandes, wohl- 
gemerkt, ohne mich nach ihm liistern zu machen. Nur Gefuhle wecke 
mir durch ihn: rtihre mich, stimme mich heiter oder mitleidig, begeistere 
mich, schlage mich nieder, nur nicht, ohne mich auch zu erheben, mache 
mich zittern, um mich wieder aufatmen zu iassen. Wo du den Gegenstand 
dazu herholst, bleibt dir iiberlassen; nimm, was dir gut scheint zwischen 
Himmel und Erde, Hohes oder Niedriges, Wirklichkeit oder Marchen. 
Fiihre mich in die Krankenstube, wenn du willst, oder auf eine ode Heide, 
vor einen Bettler oder ein reiBendes Tier. Nur zeige mir dann, daB es in 
der Krankenstube nicht bloB Schmerzen und Karboigeruch, sondern auch 
Aufopferung und Ergebung gibt, und daB der Bettler nicht nur Lumpen 
tragt, sondern in ihnen und trotz ihrer auch erfreuliche Ziige allgemeinen 
Menschentums. Was ich allein in allem verlange: i n t e r e s s i e r e  
m i c h .

Und weiter: erfreue mich auch durch die Gestaltung deines Stoffes. 
Ich bin auf rege und vielseitige Betatigung angelegt; biete mir nicht zu- 
wenig und zu Einfaches; das langweilt mich. Aber ich bin zugleich auch 
auf Einheit und straffe Konzentration angelegt; biete mir nicht zu vielerlei 
und Verschiedenartiges, das verwirrt mich, reiBt mich auseinander, peinigt 
mich. Suche den beiden Seiten meiner Eigenart gleichzeitig gerecht zu 
werden. Gib meinen Sinnen und meiner assoziierenden Tatigkeit die ihnen 
gemaBe Nahrung: rege Entfaltung an einer Ftille deutlich auseinander- 
tretender Einzeldinge, aber zugleich meiner Auffassungsfahigkeit das ihr 
wiederum GemaBe: eine durch alle jene einzelnen klar hindurchgehende, 
sie in kleinere und groBere Gruppen gliedernde und endlich zu einem groBen 
Ganzen zusammenschlieBende innere Einstimmigkeit. So etwas wie einen 
gotischen Dom laB mich sehen: einen unermeBlichen Reichtum von gleichen 
und verschiedenen, groBen und kleinen Einzelgliedern, aber alle beherrscht, 
an ihren Platz gestellt, zu hoheren und hoheren Einheiten zusammengefiigt
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von denselben unausgesprochenen und doch unmittelbar erschauten Bil- 
dungsgesetzen, eine nicht auszuschopfende Fiille, „wo alles sich zum Ganzen 
webt, eins in dem andern wirkt und lebt“ . Also: b e s c h a f t i g e  mi c h .

Und endlich: erfreue mich auch und nicht zum wenigsten durch dich 
selbst. Zeige mir, was der Gegenstand deinem Blick an Freude gewahren- 
dem Gehalt enthiillte, wahrend es mir verborgen blieb, was du Eigenartiges 
von ihm zu sagen weiBt, wo ich nur Alltagliches sah. Gib mir nach einem 
Schillerschen Wort „eine Individualitat“ , die es wert ist, „vor Welt und 
Nachwelt ausgestellt zu werden“, den reinen Abdruck einer interessanten 
Gemiitslage eines vollendeten Geistes. Aber zeige mir weiter auch, wie 
du des sproden Stoffes meisterlich und miihelos Herr wurdest, um ihm 
das innere Erlebnis einzubilden. Der Anblick menschlichen Konnens und 
menschlicher Herrschaft iiber die Natur erhebt mich, denn ich bin auch 
ein Mensch, wenn ich auch nicht daran denke, mit dir zu wetteifern. Wie 
du mit toten Farbenflecken pulsierendes Leben und glitzernden Sonnen- 
schein zu wecken vermagst, oder mit ein paar Worten mir einen Charakter, 
die Griinde einer Handlung in ihren Tiefen enthiillst. Insgesamt: z e i g e  
m i r ,  w a s  d u  k a n n s t .

Ober alle diese Ziige nun, in denen das Kunstwerk seine Wirkung 
entfaltet, ware im einzelnen manches zu sagen. Aber um noch einiges 
iiber ihr Verhaltnis zueinander sagen zu konnen, sei die Erorterung des 
Einzelnen auf eine notwendige Erlauterung jenes ersten Wirkungsmittels, 
des Gegenstandes, beschrankt. Wie fangt der Kiinstler das an, durch 
seinen Gegenstand begehrungslose Freude hervorzurufen? Er verfiigt dazu 
iiber zwei ganz verschiedene Mittel. Das erste erscheint am reinsten in 
der Musik. Es ist das einfachere und besteht darin, daB zur Bildung des 
Kunstwerks lediglich Materialien genommen werden, die in der. Welt der 
notwendigen Bediirfnisse keine Rolle spielen. Mit gesungenen oder von 
Instrumenten gespielten Tonen und Melodien kann man zu seiner Er- 
haltung so gut wie nichts anfangen; sie konnen mithin die Begierde auch 
nicht reizen. Zugleich aber haben sie die Eigenschaft — viel mehr ais 
andere Materialien von geringem Erhaltungswert — in ihren Aufeinander- 
folgen und Verbindungen in wunderbarer Weise auf das Gefiihlsleben zu 
wirken, Gefuhle und Stimmungen von der groBten Mannigfaltigkeit und 
Feinheit hervorzurufen. Sie eignen sich .daher unvergleichlich zur Ge- 
staltung von Kunstwerken.

Das andere Mittel beherrscht die Bildnerei, Malerei und Poesie. Ihre 
Gegenstande entnehmen diese allerdings der Bediirfniswelt, aber zugleich 
entriicken sie sie dieser Welt, schneiden die Begehrlichkeit nach ihnen ab 
d u r c h  d i e  N a c h a h m u n g .  Sie fiihren die Dinge und Vorgange 
der Gebrauchswelt nicht direkt, sondern im Bilde vor. Damit zerreiBen 
sie alle die Faden, durch die sie sonst mit dem Gewebe meiner Erhaltungs- 
interessen verknupft waren, ohne sie doch ihrer Gefiihlswerte vollig zu 
berauben. Die durch den praktischen Zweck bedingten Gefuhle freilich 
werden abgestreift oder doch sehr verdiinnt, aber die etwa vorhandenen
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anderen, auf die es ja gerade abgesehen war, treten dafiir um so reiner hervor. 
Der Rauber auf der Biihne oder im Roman vermag meine Bewunderung 
zu erregen, denn im Rauberhandwerk liegt manches, was sie verdient; 
der Rauber auf der LandstraBe? hilf Himmel! Der gemalte Teppich ge- 
Wahrt mir eine reine Freude an der Schonheit seines Musters und seiner 
Farben, bei dem wirklichen Teppich drangen sich Gedanken an seinen 
Preis, seine Haltbarkeit u. a. storend dazwischen. So erlangt die Nach
ahmung, im letzten Grunde beruhend auf der assoziativen GesetzmaBigkeit 
der Seele, zuerst fur sie wirksam geworden im Spiel und der Herstellung 
zauberischer Zeichen, durch ihre Brauchbarkeit fur den Zweck der Kunst 
eine auBerordentliche Bedeutung. Sie ermoglicht ihr eine unermeBliche 
Ausdehnung ihres Gebietes und gewahrt dadurch der Seele die ihr notwen- 
dige, aber in der Gleichformigkeit des Erwerbslebens nicht oft gefundene 
Vielseitigkeit der Betatigung. Da sie an den genannten drei Kiinsten 
das zunachst in die Augen Fallende ist, so kann es nicht wundernehmen, 
daB ihr eigentlicher Sinn haufiger miBverstanden ais richtig verstanden 
Wird. Halt man sie fur etwas an sich Wertvolles, ftir einen Selbstzweck 
der ktinstlerischen Tatigkeit, so bleibt das meiste, was ihre Verwendung 
im einzelnen charakterisiert, ratselhaft; faBt man sie ais einen Kunstgriff 
sozusagen zur Erzeugung wunschloser Freuden, so wird alles verstandlich. 
Auf drei Punkte sei die Aufmerksamkeit gelenkt.

1) Die Nachahmung muB — soweit nicht das Folgende entgegensteht 
■— moglichst getreu sein; h o c h s t e  N a t u r w a h r h e i t  ist die 
Forderung, der sie zu geniigen hat. Das, worauf es ankommt, sind die durch 
das Nachgeahmte geweckten Geftihle. Urspriinglich verkniipft aber sind 
diese mit den natiirlichen Dingen. Wenn dereń Nachahmung sie gleich- 
falls hervorzubringen vermag, so geschieht es durch Assoziation. Offenbar 
aber wirkt diese um so starker und sicherer, je groBer die Obereinstimmung 
zwischen Urbild und Abbild, um so schwacher und unsicherer, je geringer 
diese Obereinstimmung ist. Ja, nicht nur eine Abschwachung der Wir- 
kung wird bedingt durch eine Verfehlung der Natur; sie ruft positiven Wider- 
spruch hervor gegen die Zumutung, die dargebotene Verzerrung ais Wahr- 
heit hinzunehmen, oder auch Unwillen tiber die Unfahigkeit des Kiinstlers, 
der doch sichtlich getreue Wiedergabe erstrebte und sie nicht zu erreichen 
vermochte.

2) Selbst bei Erreichung vollkommenster Wahrheit aber d a r f d ie  
N a c h a h m u n g  n i e  a u f h o r e n ,  s i c h  a i s  N a c h a h m u n g  
z u g e b e n; sie darf nie zur gelungenen Tauschung werden. Die Fertig- 
keit des Kiinstlers feiert dann allerdings zunachst einen hohen Triumph, 
aber — sie setzt mich zugleich wieder hinein in meine Bediirfniswelt und 
ist damit sinnlos geworden. Zwei Baume sind nicht lustiger anzuschauen 
ais einer; wozu also die miihselige Verdoppelung? Selbst bei volligem 
Aufgehen in die packende Wahrheit des Kunstwerks darf dem GenieBenden 
mithin nie das BewuBtsein ganz verloren gehen, daB sie eine nachgebildete 
Wahrheit, ein Spiel ist. Nicht deutlich formuliert braucht es gegenwartig
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zu sein, aber stets ais eine der wirksamen O b e r v o r s t e l l u n g e n  
(S. 121). Etwa so wie der Klavierspieler sich nicht bei jeder Notę ausdriick- 
lich zu sagen braucht oder nicht einmal sagen darf: hier gilt der Violin- 
schliissel, hier gilt die D-dur-Vorzeichnung, aber dies doch auch bei keiner 
Notę ganz vergessen darf, da er ja die an sich mehrdeutigen Zeichen sonst 
nicht spielen kann. Die Scheinwelt des Kunstwerks muB daher stets durch 
eine nicht nur deutliche, sondern sich geradezu aufdrangende Abgrenzung 
von der Begehrungswelt geschieden sein, das Bild durch einen Rahmen, 
die Biiste durch einen Sockel, das Drama durch die Biihne. Und diese 
Abgrenzung darf nie verwischt werden, bei Strafe der Hervorrufung von 
Zwiespalt und einer Schwachung der fur die Seele wertvollen Wirkung. 
Der Schauspieler darf nicht in das Publikum sprechen. Der Zirkus mag 
sich dieses Tricks bedienen; braucht der Dichter ihn, so setze er ein Pu
blikum in seine Scheinwelt, auf die Biihne.

3) O b e r  d e r  W a h r h e i t  d e r  N a c h a h m u n g  d i i r f e n  
d i e  a n d e r e n  E i g e n s c h a f t e n  n i c h t  v e r l o r e n  g e h e n ,  
d i e  d a s  K u n s t w e r k  f ii r d i e  S e e l e  b e d e u t u n g s v o 11 
m a c h e n. Es muB allemal ein Ausgleich zwischen verschiedenen, zum 
Teil einander widerstreitenden Forderungen getroffen werden: d a s  
K u n s t w e r k  i s t  j e d e r z e i t  e i n  K o m p r o m i B .  Was die 
Seele braucht, sind starkę Gefiihle von iiberwiegendem Lustwert, aber die 
Natur gibt neben dem Bedeutenden das Unbedeutende und selbst das 
AbstoBende. Der brauchbare Gefiihlsgehalt des Stoffes muB also in seinem 
Nachbilde besser herausgearbeitet werden, seine wahrnehmbaren Grund- 
lagen miissen starker unterstrichen, ja iibertrieben werden. Die Natur 
ferner ist zumeist verwirrend in ihrer Reichhaltigkeit, das Bediirfnis der 
Seele nach Einstimmigkeit ist nicht mąBgebend fur sie. Das Kunstwerk 
aber braucht Einheit des Gedankens und Einheit der Form. So muB denn 
in ihm das Wesentliche des Gegenstandes besser hervorgehoben und das 
zufallige und verhiillende Beiwerk zuriickgedrangt werden; die Formen 
miissen auf eine raumliche oder geistige Mitte bezogen und von da aus 
gegliedert, auch in eine gewisse Obereinstimmung gebracht, stilisiert wer
den. Soli die Nachbildung einem gegebenen Rahmen eingefiigt oder unter 
bestimmten Umstanden vorgefiihrt werden, so ist auch Einstimmigkeit 
mit dieser Umgebung erforderlich; die Natur muB ihr angepaBt werden, 
sonst entsteht wiederum Zwiespalt. Menschen- und Tierdarstellungen 
nehmen in einer gotischen Kirche gleichsam von selbst andere Formen an 
ais in einer romanischen. Auch eine gewisse Anpassung an hergebrachte 
Vorstellungen, ja selbst an die Personen der Beschauer ist notwendig, um 
Widerstreit zu vermeiden. Der Lowe inmitten allegorischer Gestalten ais 
Sinnbild der Herrschaft darf nicht dem natiirlichen Lowen, sondern nur 
den fiir jene Bedeutung herkommlichen Formen nachgebildet werden; der 
natiirliche Lowe ist fiir unsere Kenntnis ein falsches Raubtier, eine groBe 
Katze. So lebt also die Wahrheit des nachahmenden Kunstwerks in dem 
steten Ringen mit Gegensatzen. Die Natur, dereń es bedarf, gibt Gleich-
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giiltiges, Individuelles, Momentanes; die Seele, der es dient, will Bedeu- 
tendes, Allgemeines, Ewiges. Auf der Seite der einen schrankenlose Freiheit 
und Mannigfaltigkeit, auf der der anderen straffe Gebundenheit, Gesetz, Stil. 
Die hochste Kunst ist da, wo der Ktinstler alle Glieder dieser Gegensatze 
g l e i c h z e i t i g  aufs hochste zu steigern vermochte.

Wie das Verstandnis der Religion durch die Verschiedenheit der Formen 
erschwert wird, in denen das e i n e Bedurfnis unter verschiedenen Be- 
dingungen Befriedigung findet, so das Verstandnis der Kunst durch die 
Mehrheit der Faktoren, in denen der e i n e Zweck sich verwirklichen 
muB. Jedes der verschiedenen Momente, die uns beschaftigt haben, Inhalt, 
Form, Personlichkeit, Nachahmung, erfreut sich des Vorzugs, von vielen 
ais das allein und wahrhaft Wesentliche an der Kunst auf den Schild er- 
hoben zu werden. Das hat sachliche und persónliche Griinde. Bei der 
groBen Menge, der die Loslosung von der praktischen Bedeutung schwer 
wird, iiberwiegt meist das stoffliche Interesse, allenfalls auch das an der 
technischen Fertigkeit des Kunstlers. Der Betrachter muB wissen — wie 
das Kind, das vom Daseinskampfe noch nicht bedriickt wird —, ob die 
dargestellten Dinge auch wahr sind; er ist befriedigt, zu horen, daB samt- 
liche Kopfe eines Bildes portratahnlich sind, und mit Spannung verfolgt 
er vor allem die Verwicklungen des auBeren Geschehens. Dem Theoretiker, 
der sich etwa am Bilde, der Erzahlung, dem Drama orientiert, wo er so 
vieles findet, was unmittelbar aus dem Leben ubernommen ist oder doch 
ubernommen sein konnte, und der die allmahliche Vervollkommnung der 
Kunst namentlich in dieser Hinsicht uberblickt, erscheint leicht die Natur- 
wahrheit ais das Wesentliche an ihr. Wer dagegen von der Musik her- 
kommt und sich an ihr iiber das Wesen der Kunst klar zu werden versucht 
hat, kann die Nachahmung der Natur nicht sonderlich schatzen. Das ge- 
legentliche und dann immer stark stilisierende Nachahmen von Vogel- 
gezwitscher, Pferdegetrappel u. dgl. ist offenkundig Beiwerk. Auch in 
dem Stoff im engeren Sinne, den Tonen, kann die Sache nicht liegen, dazu 
ist ihr Reiz zu gering. Aber die Verbindung und Gestaltung der Tonę, 
„ihr Zusammenstimmen und Widerstreben, ihr Fliehen und sich Erreichen, 
ihr Aufschwingen und Ersterben11 und das alles aufgebaut in reicher gesetz- 
maBiger Gliederung — das macht die Kunst. Ihr Wesen also: die Form. 
Dem Kiinstler endlich, der den Kunstwerken der Anderen wieder mit be- 
sonderen praktischen Interessen gegenubertritt, der vor allem geneigt ist, 
zu fragen, wie der Andere die Sache angefangen hat, oder der sich auch 
bewuBt ist, durch seine Kraft beinahe jeden Stoff zum Kunstwerk gestalten 
zu konnen, drangt sich leicht die vorwiegende Schatzung der kiinstlerischen 
Besonderheit oder des kiinstlerischen Konnens in jedem Sinne in den Vorder- 
grund, und der Gedanke liegt ihm nahe, daB die Kunst eigentlich eine Ver- 
anstaltung sei zur Befriedigung der kiinstlerischen Schaffenskraft und dem 
bewundernden MitgenieBen ihrer Eigenart durch die librigen.

Jeder sieht die Sache von einer fiir ihn vorwiegend in Betracht kom- 
menden Seite aus und sieht daher nur eine Seite der Sache. Diese ver~

E b b i n g h a u s ,  A b r if l 12
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schiedenen Seitenansichten aber gehoren zusammen. Nicht etwa, weil es 
eine lobliche Maxime ware, verschiedenen Meinungen dadurch gerecht zu 
werden, daB man sie alle miteinander gelten laBt — von einer so auBer- 
lichen Zusammenfiigung kann hier keine Rede sein —, sondern weil ihre 
Vereinzelung r e a l  d u r c h a u s  U n t r e n n b a r e s  a u s e i n a n d e r -  
r e i B t. Das Kunstwerk hat eben allemal, wie oben betont, Inhalt und 
Form gleichzeitig an sich, ebenso ist es allemal Werk einer Personlichkeit, 
unter Umstanden Nachbildung der Natur, und mit alledem wirkt es gleich
zeitig auf das Gefiihlsleben. Wenn es nun seinen Zweck bloB in einer oder 
einigen dieser Hinsichten erftillt, in anderen nicht, so entsteht zumeist 
nicht nur eine Minderung der Wirkung, sondern eine storende Gegenwirkung. 
W a s  n i c h t  f u r  d e n  Z w e c k  i s t ,  i s t  w i d e r  i h n .  Hat das 
Kunstwerk keine Einheit, so hat es notwendig eine Zweiheit oder Dreiheit, 
und diese Zerrissenheit ist nicht nur weniger erfreulich ais die Geschlossen- 
heit, sie ist positiv unerfreulich, ąualend. Vermag sein Gegenstand nicht, 
mich zu erwarmen, so laBt er mich kalt, und es stort mich, daB Witz und 
Konnen an ein Nichtiges verschwendet sind. Zeigt mir der Kiinstler nicht, 
daB er etwas kann und mir etwas Eigenartiges zu sagen weiB, so zeigt er 
mir, daB er ein Stiimper ist, oder langweilt mich durch hundertmal Da- 
gewesenes. Das Kunstwerk hat seinen Wert fur mich durch eine bestimmte 
Wirkung. Wenn nun sein Schopfer diese nicht in allen den Hinsichten 
hervorbringt, die fur mich unvermeidlich in Betracht kommen, so begibt 
er sich in unvorteilhafter Weise der Mittel, das zu tun, was er doch wollte; 
er verfahrt ungeschickt.

Aber allerdings, diese Betrachtung erfordert sogleich eine notwendige 
Erganzung. Der Kiinstler mag ungeschickt verfahren; er ist ein Mensch, 
und wer ist zu allem geschickt? Was ich von ihm verlange, ist viel und 
vielartig. Die Gaben aber sind den Menschen verschieden zugeteilt, und 
selten ist auf einen alles gehauft. Ja, sein Konnen hangt nicht einmal 
von ihm allein ab; es wird getragen von seiner Zeit. Vieles aber von dem, 
was ich jetzt ais selbstverstandlich verlange, wie perspektivische Dar- 
stellung des Raumlichen, Wiedergabe von Leben und Bewegung in der 
Malerei, historische Auffassung des Vergangenen, ist nicht Errungenschaft 
eines Individuums, sondern Erwerb von Generationen. Wenn nun der 
Kiinstler, mit dem ich zu tun habe, einer fruheren Entwicklungsperiode 
angehort, wie kann ich ihm ais Unfahigkeit anrechnen, was er im Rahmen 
seiner Zeit gar nicht ais Leistung ins Auge fassen konnte? Mit anderen 
ais allgemein-menschlichen MaBen kann ich auch ihn nicht messen. Vor 
einem Kunstwerk muB daher allemal das BewuBtsein der natiirlichen Be- 
schranktheit menschlicher Eigenart und ihrer Bedingtheit durch Zeit und 
Umgebung eine der herrschenden Obervorstellungen sein. Und sie muB 
es mir allmahlich moglich machen, iiber die allerdings storenden Abwei- 
chungen von der Vollkommenheit des idealen Kunstwerks hinwegzusehen 
und mich an dem zu erfreuen, was nach den gegebenen allgemeinen Be- 
dingungen iiberhaupt erwartet werden kann. Werde ich doch auch nicht
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selten dafiir reichlich entschadigt: durch eine so gewaltige GroBe einer oder 
einzelner Seiten des Kunstwerks, daB ich gar nicht den Mut habe, daneben 
noch anderes zu fordem.

Neben solcher GroBe der Einseitigkeit gibt es dann freilich auch die 
Kleinheit der Einseitigkeit: vorwiegende Beriicksichtigung einzelner fur das 
Kunstwerk maBgebender Faktoren, ohne daB doch die GroBe der durch 
sie hervorgebrachten Wirkung fur die Vernachlassigung der iibrigen zu 
entschadigen vermag. So ergeben sich die MiBbildungen der Kunst. Ober- 
triebener Schatzung des inhaltlichen Moments entspringt die Stoffkunst, 
die Ersetzung formaler Gestaltung und kiinstlerischen Konnens durch das 
Interesse am Spannenden, Sensationellen, Grausigen, oder auch am Patrio- 
tischen, Ehrenvollen, an der Reminiszenz. Bleibt dabei noch unbeachtet, 
daB es zur Erzielung kraftiger Gefiihlswirkungen ihrer Hervorrufung durch 
unmittelbare Anschauung bedarf, so haben wir die Natur und Technik 
verschmahende Gedankenmalerei und die frostige Allegorie. Oberwiegende 
Betonung des Formalen bringt das hohle Pathos hervor, die leere Allgemein- 
heit, wie so oft bei der nachgeahmten Antike, unter Umstanden die Spielerei; 
blinde Nachahmung liefert den gedankenarmen und formlosen Naturalis- 
mus, bloBe Fertigkeit das Kunststiick.

Das vorhin erwahnte Hinwegsehen der Seele iiber einzelne Seiten 
der Kunstwerke wird ihr dadurch sehr erleichtert, daB sie es bei ganzen 
Klassen von ihnen jederzeit auch noch in anderer Hinsicht iiben muB. 
Die Betatigung in Verfolgung praktischer Zwecke, aus der die kiinstlerische 
Betatigung so vielfach hervorgeht, entlaBt nicht alle Kunst aus ihrem 
Dienste zu freier, selbstandiger Bildung, um selbst entbloBt von ihr 
zuriickzubleiben; sie halt einen Teil des kiinstlerischen Schaffens dauernd 
fest, so in der Geratekunst, der Schmuckkunst, der Baukunst. Die Er- 
zeugnisse dieses Schaffens sind also Doppelwesen: sie gehoren gleichzeitig 
der Welt der Bediirfnisse und Begehrungen wie der Welt der wunschlosen 
Freuden an; auch das Materiał, aus dem sie gefertigt sind, erhalt dadurch 
groBere Bedeutung ais bei dem freien Kunstwerk. Fur ihre Wirkung ais 
Glieder der asthetischen Welt entstehen dadurch neue Forderungen, dereń 
Erfiillung dann durch neue Reize belohnt wird: damit jene Doppelnatur 
nicht storend und ais Zwiespalt empfunden werde, muB die kiinstlerische 
Gestaltung des Gegenstandes mit seiner praktischen Brauchbarkeit, sowie 
mit den charakteristischen Eigenschaften des Materials im Einklang sein. 
Der Zweck des Gegenstandes darf in dem Kunstwerk nicht vereitelt, son- 
dern muB vielmehr deutlich ausgepragt und vollkommen erreicht erscheinen, 
und dem Stoff diirfen durch gedankenlose Geschicklichkeit nicht Formen 
abgenotigt werden, die seiner Natur zuwider sind. Freilich aber ist nun 
fur die Wiirdigung des Gegenstandes ais Kunstwerk, fur die begehrungs- 
lose Freude an ihm eine gewisse Beweglichkeit und zugleich Kraft der 
Seele erforderlich. Das freie Kunstwerk z w i n g t  sie zu asthetischer 
Betrachtung; es ist durch seinen Inhalt oder durch die Art seiner Dar- 
stellung der Gebrauchswelt entriickt. Diesen Zwang muB die Seele bei
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dem nutzbaren Kunstwerk s e 1 b s t auf sich ausiiben. Sie muB absehen 
lernen, nicht von dem jeweiligen Zweck iiberhaupt, aber von alle dem, 
was mit seiner Erfullung an Begehrungen und Freuden und wieder Ent- 
behrungen verbunden ist; die Faden, die den Gegenstand deutlich mit 
den praktischen Interessen verkniipft halten, muB sie doch unbeachtet 
lassen konnen. Sie gelangt dazu, wie zu so vielem anderen, durch Analogie. 
Die formale Gestaltung des nutzbaren Kunstwerks ist sichtlich von den- 
selben Gesetzen beherrscht wie die des freien Kunstwerks — Architektur 
ist gefrorene Musik. Durch die kiinstlerische Gestaltung ferner wird der 
Gegenstand, wenn auch nicht losgelost von dem Niitzlichen, doch iiber 
dessen allgemeines Niveau emporgehoben. Und so ubertragt sich bald d ie  
Betachtung ziemlich zwanglos auf ihn, die der Seele anderswo bereits 
gelaufig geworden war.

Durch solche mehrfache Obung aber im willkurlichen Nichtbeachten 
von nicht wegzubringenden Momenten, die fur das asthetische Wohlge- 
fallen storend sind, erlangt die Seele, nicht iiberall noch bei jedem, aber 
doch in vorgeschrittenen Kulturzustanden bei sehr vielen, eine auBer- 
ordentlich wertvolle Fahigkeit, die sie sozusagen noch iiber die Kunst hinaus- 
fiihrt. Auch da, wo gar nichts mehr die asthetische Betrachtung direkt 
nahelegt, wo weder eine Umgestaltung der Dinge der Gebrauchswelt statt- 
findet, noch eine Erhebung iiber sie, lernt die Seele schlieBlich, allmahlich 
weitergeleitet durch Analogien, sich wunschlos genieBend zu verhalten: 
gegentiber den Dingen und Vorgangen der Gebrauchswelt selbst, g e g e n -  
i i b e r  d e r  N a t u r .  Die unveranderte Natur, an die sie mit allen In
teressen des Existenzkampfes gebunden ist und auch gebunden bleibt, 
lernt sie gleichwohl asthetisch betrachten, und zwar die Natur im weitesten 
Sinne, nicht nur die der Landschaften und Stadtebilder, sondern auch die 
des menschlichen Treibens auf StraBen und Markten, auf dem Acker und 
dem Wasser, wie auch die Natur des tierischen Lebens. Das begehrliche 
Auge hat seine Freude an wogenden Saaten, weinbewachsenen Hiigeln, 
der ruhig spiegelnden Meeresflache. Das wunschlose Auge ist nicht blind 
fur diese Reize, aber es ist geneigt, sie langweilig zu finden; schoner sind 
ihm hochragende Berge, Felsen und Gletscher und das sturmgepeitschte 
und donnernd brandende Meer. Und die hinreichend geschulte Seele ver- 
mag nun nach freier Wahl dieselben Dinge jetzt auf die eine, im nachsten 
Moment auf andere Weise aufzufassen.

DaB ihr die Erlangung dieser Fahigkeit nicht leicht fallt, kann nicht 
befremden. Die asthetische Schonheit der Natur wird daher in der Regel 
erst spat entdeckt. Noch am Ende des 18. Jahrhunderts heiBt es in einer 
Beschreibung der Schweiz vom Engelberger Tal: „Was findet man da? 
Nichts ais scheuBliche Berge . . . Keine Garten, keine Fruchtbaume, keine 
das Auge belustigenden Felder sind da.“ Ein unterstiitzendes Moment 
fur diese Befreiung der Seele ist die unermeBliche Weite der Natur im 
Vergleich mit den praktischen Interessen des Einzelnen. Dadurch gibt es 
fur jeden Naheres und Ferneres, nicht nur raumlich und zeitlich, sondern
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eben in Hinsicht seiner Interessen, und fur das Fernerliegende ist die asthe- 
tische Betrachtung natiirlich leichter ais fur den nachsten Umkreis. „Wenn 
hinten weit in der Tfirkei die Volker aufeinanderschlagen“, so laBt sich der 
ruhige Burger, der dort hinten keine Interessen hat, mit Wohlgefallen 
Naheres berichten. Nicht nur wegen des angenehmen BewuBtseins, daB 
im eignen Lande Friede herrscht — das ware die begehrliche Betrachtung 
■—, sondern namentlich, weil jetzt die starken und vielfachen allgemein- 
menschlichen Gefiihlswerte, die in dem Volkerkriege liegen, ungehemmt 
durch die Furcht fur die eigne Sicherheit zur Geltung gelangen konnen. 
Ebenso wenn die Fremde nicht den Menschen, sondern der Mensch die 
Fremde aufsucht und auf Reisen geht. Ein groBer Reiz des Reisens besteht 
in der ungesucht sich einstellenden asthetischen Betrachtung der Menschen 
und Dinge. Ich stehe in dem bunten Marktgewiihle in einer fremden 
Stadt. Die Menschen reden, gestikulieren, feilschen gerade wie bei mir 
zu Hause. Und doch ganz anders ais zu Hause. Die Beziehungen zu 
meinem eigenen Hausstand fehlen; von meinen praktischen Bediirfnissen 
selbst in einem weiten Umfange spinnen sich keine Faden zu ihnen, nicht 
einmal ihre Sprache verstehe ich recht; sie leben fur mich in einer anderen 
Welt, wie die Menschen auf der Biihne. Und so vermag ich denn ledig 
aller Begehrlichkeit der zahlreichen reinen Gefiihlswerte froh zu werden, 
die in diesem Getriebe liegen. Natiirlich haftet der asthetischen Freude 
an der Natur, verglichen mit der an dem Kunstwerk, eine gewisse Un- 
reinheit sozusagen an, beruhend auf dem Vorhandensein alles dessen, was 
die Kunst bei der Nachahmung der Natur durch Umgestaltung zu be- 
seitigen strebt. Aber dafiir entschadigt die Natur durch anderes: durch 
ihren unerschopflichen Reichtum, das Spiel des nimmer rastenden Lebens 
und Bewegens, vor allem durch ihre ungeheure Gewalt und GroBe.

Eine wunderbare Hohe der Entwicklung, wo sie erreicht wird. Die 
Seele wendet sich gleichsam gegen ihre eignen Anfange. Aber nicht weil 
eine diesen Anfangen und der sie hervorbringenden Seite ihres Wesens 
feindliche Macht in sie gefahren ware und ihr Streit und Entzweiung brachte. 
Sondern weil ihr eigenstes Wesen sie befahigt, die mit ihren ersten Betati- 
gungen und Anpassungen verbundenen Obelstande durch vollkommenere 
Anpassungen zu iiberwinden.

łj 27. Die Sittlichkeit.
Welche Abhilfe findet die Seele gegen die iiblen Folgen, die aus ihrem 

vorausschauenden Handeln f ii r d ie  a n d e r e n  entspringen, sowie fur 
die Gemeinschaft, in der sie mit ihnen steht, und fur sich selbst ais Glied 
dieser Gemeinschaft? Das ist die letzte Frage, die uns beschaftigen soli. 
NaturgemaB geht diese Abhilfe in hoherem MaBe ais die bisher besprochenen 
Erscheinungen aus der Mitwirkung der anderen selbst hervor; sie ist iiber- 
wiegend eine soziale Erscheinung und kann daher hier nur in ihren wich- 
tigsten Ruckwirkungen fur die Einzelseele betrachtet werden.

Ihr allgemeiner Charakter ist leicht anzugeben: neben dem bloB auf
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die individuelle Erhaltung gerichteten egoistischen Handeln entwickelt sich 
die Schatzung und Verwirklichung anderer Handlungen z u m  B e s t e n  
d e r  E r h a l t u n g  d e r  g r o B e r e n  G e s a m t h e i t ,  der der Ein- 
zelne angehort, was naturlich, nicht ausschlieBlich aber vielfach, so ge- 
schieht, daB sie einzelnen anderen Gliedern dieser Gesamtheit zugute 
kommen. Diese Entwicklung beginnt sogleich, wenn durch die VergroBerung 
der urspriinglichen kleinsten Gruppen, in denen die Menschen leben, oder 
durch die Bildung groBerer Verbande die Moglichkeit eines Daseinskampfes 
zwischen den verschiedenen Genossen ein und derselben Gemeinschaft 
gegeben ist. Ais ihre Trager werden wir uns die weitblickendsten und 
erfahrensten Glieder der Gemeinschaft zu denken haben. Sie lernen ein- 
sehen, nicht sowohl mit klarem BewuBtsein, ais vielmehr in einer Art von 
sicherem Instinkt auf Grund vielfacher Erfahrungen, daB die riicksichts- 
los egoistischen Handlungen durch Entfachung von Streit, MiBtrauen usw. 
die Wirkung haben, die Gemeinschaft, die doch allen notwendig ist, zu 
schwachen, sie zur Beute ihrer Feinde werden zu lassen, wahrend andere 
Handlungen und Eigenschaften sie vielmehr zu starken und anderen iiber- 
legen zu machen geeignet sind. Sie werden daher, wenn sie auch fur sich 
selbst vielleicht Ausnahmen vorbehalten, im ganzen danach streben, die Ver- 
haltungsweisen der einen Art zu fordem, haufiger zu machen, die der ande
ren zu unterdriicken und einzuschranken. D. h. die Gemeinschaft begegnet 
den ihren Bestand bedrohenden Folgen des Erhaltungshandelns auf kurze 
Sicht durch AbwehrmaBregeln auf Grund eines Voraussehens auf lange 
Sicht. Solcher MaBregeln bieten sich ihr, der Natur des Handelns nach, zwei.

Die eine ist der Z w a n g. Die gemeinschaft-zerstorenden Handlungen 
werden unter Strafe gestellt. Wer sie also begeht, biiBt den daraus fur 
ihn entspringenden Vorteil unter Umstanden mit einem starkeren Nachteil; 
das ist im allgemeinen geeignet, ihn abzuschrecken. Der Inbegriff der 
diesem Zwecke dienenden Vorschriften ist das R e c h t :  d i e  E r h a l 
t u n g  m e n s c h l i c h e r  G e m e i n s c h a f t e n  d u r c h  erzwungene 
H a n d l u n g e n  i h r e r  G l i e d e r .  Das Recht entsteht naturlich 
nicht etwa durch bewuBte Oberlegung im Sinne der eben angestellten, 
noch weniger ist bei der Befolgung seiner Vorschriften ein Wissen um ihre 
Bedeutung erforderlich; aber das, was ihm seine Macht gegeben hat und 
sie dauernd erhalt, ist gleichwohl die ihm objektiv innewohnende gemein- 
schaft-erhaltende Kraft. Nur ausreichend ist das Recht nicht fur den 
von ihm selbst erstrebten Zweck. Eine Gemeinschaft vollkommener Bose- 
wichter, fiihrt P l a t o  einmal aus, ist nicht denkbar. Sie mogen die 
ganze Welt bekriegen und begaunern; einander miissen sie die Treue halten, 
und wie ein Mann miissen sie zusammenhalten, sonst ist es aus mit ihrer 
Gemeinschaft. Die Treue aber laBt sich gar nicht und das Zusammenhalten 
nur sehr unvollkommen durch Strafen erzwingen.

Das Handeln hat eben zwei Seiten, an denen man es fassen kann, aber 
nun auch, um es einer Sache vollkommen dienstbar zu machen, fassen 
muB. Einmal das Ende: die auBerlich hervortretende und wahrnehmbare
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Handlung, die in irgendwelchen Bewegungen bestehende Aktion. Sodann 
den Anfang: den unsichtbar in der Seele wirkenden und die Handlung 
hervortreibenden Willen. Nun muB freilich, damit es zu einer Handlung 
komme, stets auch der auf sie gerichtete Wille vorhanden sein. Aber wenn 
die Handlung nichts Letztes ist, sondern einem weiteren und umfassenderen 
Zwecke dient — wenn ich z. B. andere nicht nur nicht korperlich verletzen 
oder bestehlen, sondern uberhaupt nicht schadigen soli —, so kann unab- 
hangig von dem die einzelne Aktion hervorbringenden Willen der Wille 
des allgemeineren und tiefergehenden Zweckes sowohl vorhanden sein wie 
nicht vorhanden sein. Und wenn er nicht vorhanden ist, so verliert jene 
einzelne und auBerlich erkennbare Handlung betrachtlich von ihrer Be- 
deutung. Denn der sie im  G r u n d e verneinende und nur zu ihr ge- 
zwungene Wille findet hundert Moglichkeiten, sich solchem Zwange zu 
entziehen und seine Verneinung des eigentlichen Zwecks anderswo doch 
durchzusetzen. Indem also die nach Erhaltung strebende Gemeinschaft 
in dem Recht das Handeln ihrer Glieder an dem einen Ende faBt, an der 
auBeren Handlung und dem lediglich auf sie gerichteten erzwingbaren 
Willen, muB sie es, um nichts Halbes zu tun, zugleich auch am anderen 
Ende fassen, an dem nicht erzwungenen und mit ihren Zieleń aus sich heraus 
ubereinstimmenden, d. h. f r e i e n , W i l l e n .  Das geschieht in der 
S i 1 1 1 i c h k e i t: d e r  E r h a l t u n g  m e n s c h l i c h e r  G e m e i n -  
s c h a f t e n  d u r c h  frei gewollte H a n d l u n g e n  i h r e r  G l i e d e r .  
Und in ihr hat nun eben die Seele vermoge ihrer weithinaus blickenden 
Voraussicht das hochste Mittel gefunden, um die der beschrankteren 
Einsicht des egoistischen Erhaltungskampfes entspringenden leidvollen 
Folgen auch wieder zu iiberwinden. Freie Vollfiihrung von Handlungen, 
die o b j e k t i v  d i e  W i r k u n g  haben, die Erhaltung der Gesamtheit 
zu fordem, das sind die beiden Grundmerkmale der Sittlichkeit. Wahr- 
heitsliebe, Opfermut, Ehrung der Eltern, Sorge fur die Kinder, und auf 
der anderen Seite Vertrauensbruch, Feigheit, Ausschweifung — der Zu- 
sammenhang mit der Erhaltung der Gesamtheit liegt iiberall auf der Hand.

Bisweilen liegt er nicht auf der Hand, aber nur der Schnellfertige 
leugnet ihn frischweg, wenn er sich seinem Blick oder yielleicht auch seinem 
leichten Wunsch, ihn nicht zu sehen, nicht sogleich erschlieBt. Die Dinge 
sind oft sehr verwickelt und der Zusammenhang entsteht durch eine Reihe 
von Zwischenbeziehungen. Dann haben sie auch eine Geschichte. Offen- 
bar muB die besondere Ausgestaltung der sittlichen Vorschriften eben 
wegen ihres objektiven Sinnes und der subjektiven Freiheit ihrer Befol- 
gung von bestimmten Umstanden, Erfahrungen, Wertschatzungen ab- 
hangen. So kann es inmitten einer kargen Natur und in der Nahe starkerer 
Feinde fur eine Gemeinschaft sittliche Pflicht werden, die schwacheren 
Kinder, namentlich die Madchen, zu toten und die arbeitsunfahig gewor- 
denen Alten aufzuessen, weil dem Stamm das Durchschleppen unniitzer 
Esser unmoglich ist. In hoheren Kulturen dagegen wird das gerade Ge- 
genteil sittlich, weil der Widerspruch jener MaBregeln gegen andere sitt-
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liche Gebote gar zu schroff empfunden wird, vielleicht auch, weil bei dem 
Vorhandensein ausreichender Nahrung der Vorteil der Zahl von Bedeutung 
wird. Nach der Anschauung der katholischen Kirche ist die Ehescheidung 
unsittlich, nach der der Japaner die erzwungene Aufrechterhaltung einer 
innerlich gelosten Ehe. Da nun aber die Umwandlung der sittlichen Gebote 
in Anpassung an neue Verhaltnisse langsam erfolgt, aus Griinden, die sich 
noch zeigen werden, so haben wir unter ihnen auch halb abgestorbene Er- 
scheinungen, die nur aus der Vergangenheit recht verstanden werden konnen.

Jedoch schon langst wird sich scharfer Widerspruch geltend gemacht 
haben. Steckt denn nicht das eigentliche und wahre Wesen des Sittlichen 
in ganz anderen Dingen? Schon der Einsicht des D e m o k r i t  war es 
klar geworden: „Gut ist nicht nur, nicht unrecht zu tun, sondern es nicht 
einmal zu w o 11 e n.“ In gleichem Sinne lautet das Wort des Evan- 
geliums: „Ich aber sagę euch, wer ein Weib ansiehet, ihrer zu begehren, 
der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.“ Und aber- 
mals ubereinstimmend K a n t :  „Es gibt nichts in der Welt, was ohne 
Einschrankung fur gut konnte gehalten werden, ais allein ein g u t e r 
W i 11 e.“ Die Sittenlehrer der altesten und jiingsten Zeit vereinigen sich 
in dem BewuBtsein: Sittlichkeit ist nicht die Herbeifiihrung oder Vermei- 
dung irgendeines auBeren Zustandes, die Verwirklichung eines bestimmten 
Erfolges; was sie charakterisiert, ist a l l e i n  d e r  g u t e  W i l l e  des 
Handelnden, seine aufrichtige Absicht, Gutes zu tun. Auch wenn eine 
Handlung das, worauf sie sich richtet, durch einen Zufall oder mangel- 
hafte Einsicht in die Verwicklungen der Umstande verfehlen sollte, sie 
wird dadurch nicht minder sittlich; was ihre Sittlichkeit ausmacht, kann 
also nur in dem liegen, was auch der erfolglosen Handlung eigen ist, der 
Gesinnung. Oder von einer anderen Seite: die sittlichen Gebote haben 
die Form: „Du sollst nicht toten“ , „Du sollst nicht stehlen“ . Sie fiigen 
nicht hinzu: „falls die Gemeinschaft, der du angehorst, bestehen bleiben 
soll“ , oder um eines anderen Zweckes willen, der dir lieb ist. Sie befehlen 
ohne jede Riicksicht auf ein Ziel, das durch sie erreicht werden konnte, 
schlechthin, unbedingt, k a t e g o r i s c h ,  wie wiederum K a n t  es 
richtig ausdriickt, nicht hypothetisch. ZusammengefaBt ist die Meinung 
also: es kommt auf jenes zweite der oben genannten Merkmale der Sitt
lichkeit, ihre Zweckbeziehung zur Erhaltung der menschlichen Gemein
schaft in zwiefacher Hinsicht gar nicht an, sondern allein auf das erste, 
das freie Wollen. Erstens geschieht das sittliche Handeln iiberhaupt nicht 
um eines auBer ihm liegenden Zweckes willen, sondern allein um seiner 
selbst willen; n i c h t  Z w e c k ,  s o n d e r n  P f l i c h t  ist seine Trieb- 
feder, Gehorsam gegen die jedermann vernehmbare Stimme des Gewissens. 
Zweitens hat es seinen Wert nicht dadurch, daB es den Inhalt, auf den es 
sich aus Pflichtgefiihl richtet, z. B. Rettung eines anderen aus Lebensgefahr, 
nun tatsachlich verwirklicht, sondern allein durch den hervorbringenden 
Willen; n i c h t  E r f o l g ,  s o n d e r n  G e s i n n u n g  gibt ihm 
seinen Wert.
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In der Tat, ganz so verhalt es sich: auf Pflichtgefiihl und Gesinnung 
kommt es an; das sind weitere charakteristische und bedeutende Ziige 
des Sittlichen. Aber wie ist das nun doch? Der Mensch handelt im all- 
gemeinen nach Zwecken; daneben aber fiihlt er sich auch zu gewissen 
Handlungen verpflichtet ganz ohne Zweck? Er schatzt im allgemeinen 
seine Handlungen nach der Forderung, die er davon hat fur die allgemeinen 
Ziele seines Daseins; daneben aber schatzt er, namlich eben an jenen weiter- 
hin zwecklosen Handlungen, auch nicht einmal das nachste Ergebnis, das 
sie nun haben konnen, sondern allein die Gesinnung? Und dazu ware 
weiter gar nichts zu sagen? Das steht so ais etwas Letztes schlechthin 
nebeneinander und macht den Menschen zu einem widerspruchsvollen 
Ratsel? Nein, es ist doch anders.

Oben wurde schon angedeutet, wie das gemeinschaft-erhaltende Han- 
deln wohl zustande kommt. Nicht durch bewuBte Reflexion oder durch 
klare Formulierung irgendwie gewonnener Einsichten und ihre lehrhafte 
Verbreitung, sondern durch ein halb ahnendes Erfassen des ZweckmaBigen 
durch die intelligentesten und erfahrensten Glieder der Gemeinschaft. 
Belehrt durch wiederholte Erfahrungen fiihlen sie gleichsam heraus: so 
und so gehen die Dinge auf die Dauer nicht, und suchen sie dann im Sinne 
ihrer besseren Einsicht zurechtzuschieben. Irrttimer und aberglaubische 
Vermutungen laufen dabei aufs reichlichste mit unter, aber durch das Zu- 
sammenflieBen der Erfahrungen von verschiedenen Seiten, ihre Vermehrung 
im Laufe der Generationen, AbstoBung des ais unrichtig Erkannten, wird 
allmahlich doch eine Reihe von Maximen ais Niederschlag der Gesamt- 
intelligenz gewonnen, die in der Tat dem Wohl des Ganzen zweckmaBig 
dienen. Wie denkt man sich nun dereń weitere Obertragung? DaB fur 
die Erzielung eines bestimmten Handelns die Ausbildung einer festen Ge- 
wohnheit, einer sozusagen reflektorischen Tendenz dazu, von der groBten 
Wichtigkeit ist, ist eine Einsicht, die zwar durch Aristoteles gegen die sie 
verdunkelnde Meinung des Sokrates innerhalb eines kleinen Kreises den 
Leuten etwas deutlicher zum BewuBtsein gebracht wurde, die aber doch 
darauf nicht zu warten brauchte; sie ist allverbreitet. Man weiB, mit der 
Einpragung jener Maxime muB man friih anfangen, bei den Kindern. 
Diesen kann man nun zwar bestimmte Vorschriften geben, aber doch 
nichts von dem ohnedies nur halb geahnten Sinn, den sie haben. Man 
gibt sie ihnen also kategorisch: „laB das“, „das tut man nicht“, und durch 
die ganze Wucht der Autoritat der Eltern, der Umgebung, besonders auch 
der Priester, werden sie in ihnen befestigt. Wie sollen denn nun aber die 
Kinder spater, bei der Vergegenwartigung dieser Vorschriften die Vor- 
stellung eines Zwecks mit ihnen verbinden, da sie ihnen doch ohne Ver- 
bindung mit einer solchen gegeben wurden? Man konnte ebensogut er- 
warten, daB sie ohne weiteres etwa zu deutschen Worten die entsprechen- 
den franzosischen zu finden vermochten. Diese Vorschriften stellen sich 
ihnen ganz naturgemaB im Gegensatz zu zahlreichen anderen, dereń Be- 
dingungen und Beziehungen sie einsehen, ais etwas Unbedingtes, Absolutes
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dar; in ihrer Gesamtheit bilden sie, irgendwie durch Stellvertretung ge- 
dacht, d a s  G e w i s s e n .

Aber aus Kindern werden einsichtige Erwachsene, konnte man ein- 
wenden, warum erhalten sie auch spater keine Kenntnis des behaupteten 
Zweckes der sittlichen Gebote, wenn ein solcher vorhanden ist? Das unter- 
laBt die Gesamtintelligenz, lautet die Antwort, teils weil sie sich dieses 
Zweckes selbst nur undeutlich bewuBt ist, teils weil seine Mitteilung auBerst 
bedenklich ware. Das gemeinschaft-erhaltende Handeln, wenn auch aus 
dem eigensten Wesen der Seele hervorgehend, steht doch vielfach in einem 
Gegensatz zu dem gleichfalls in ihrem Wesen wurzelnden, aber ihr zu- 
nachst naherliegenden egoistischen Handeln; es verlangt haufig Opfer von 
ihr. Wie verhalten sich die Menschen nun sonst in solchen Fallen? Man 
denke an den Soldaten. Das von dem Soldaten geforderte Handeln ver- 
langt auch Opfer. Man konnte die Befehle dazu begriiriden durch Angabe 
ihrer ZweckmaBigkeit und Notwendigkeit. Es geschieht nicht; der mili- 
tarische Befehl ist auch kategorisch. Allerdings erhebt er sich zu seiner 
Sicherung auf dem Hintergrunde einer drohenden Bestrafung, aber man 
darf behaupten, daB das fur einen alten Soldaten gleichgiiltig ist. Er hort 
und gehorcht, unbedingt, aus Pflicht, ganz wie bei dem sittlichen Gebot. 
In manchen Fallen ware es ohne Zweifel besser, der Befehl ware minder 
kategorisch. Das BewuBtsein, in einem sinnvoll iiberdachten Plan an be- 
deutender Stelle mitzuwirken, erhoht die Freudigkeit des Opfers; es konnen 
unvorhergesehene Zwischenfalle eintreten, denen der Unterrichtete sich 
besser anpaBt ais der nicht Unterrichtete. Dennoch, es darf nicht sein; 
die Gefahrdung des Endzwecks ware zu groB. Eine volle Kenntnis aller 
Umstande laBt sich dem Unterfiihrer doch nicht mitteilen; sein Urteil 
tiber die Richtigkeit und Durchfiihrbarkeit des Befehls wird also leicht 
schief. Vor allem aber wiirde es unvermeidlich fast immer abgebogen wer
den von dem Opfer weg in der Richtung auf die individuelle Erhaltung. 
Darum — kein Verniinfteln. Mogen auch einzelne objektiv unrichtige oder 
unrichtig aufgefaBte Befehle hie und da einmal schlimme Folgen haben, 
eine allgemeine Unterordnung ihrer Befolgung unter die Einsicht der Han- 
delnden in' ihre jedesmalige ZweckmaBigkeit hatte sicherlich die aller- 
schlimmsten. Ganz dieselbe Einsicht nun waltet ob bei der Erhaltung des 
kategorischen Charakters der sittlichen Gebote, nicht ais Resultat be- 
wuBter Oberlegung naturlich, sondern, wie vorhin gesagt, ais ein instinkt- 
maBiges Herausfuhlen des Richtigen seitens der Einsichtigsten. Weit 
iiberwiegend dienen die sittlichen Vorschriften sicherlich der Erhaltung 
der Gesamtheit; taten sie es nicht, so waren sie eben andere. Haben sie 
aber objektiv diese Wirkung, dann fahrt die Gesamtheit im ganzen besser, 
wenn die Wirkung nicht ais Zweck in das BewuBtsein der kurzsichtigen 
Einzelnen aufgenommen wird, sondern wenn anscheinend zwecklos, ohne 
Deuteln und Vernunfteln und bedenkliche Kasuistik die Teilzwecke erfiillt 
werden, die der groBe Endzweck erfordert. Die hohere Weisheit der Ge
samtheit, kann man sagen, die der widerstrebenden Kurzsichtigkeit ihrer
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Glieder doch die Erhaltung des Ganzen abgewinnt, bekundet sich weiter 
auch darin, daB sie dieses gemeinschaft-fordernde Tun mit der zweck- 
maBigsten Sicherung versieht: sie laBt seinen eigentlichen Sinn den Han- 
delnden nicht zum BewuBtsein kommen, sondern zeigt ihnen nur die gerin- 
gerer Voraussicht bediirfenden Teilzwecke und sichert dereń Erreichung 
durch Autoritat. Objektiv vorhanden und wirksam ist deshalb aber die 
Beziehung auf die Gesamtheit jederzeit; sie bestimmt und verandert den 
konkreten Inhalt der sittlichen Gebote.

DaB der bestehende Zusammenhang so richtig aufgefaBt ist, zeigen 
aufs klarste die nicht seltenen Falle, wo die beiden, das kategorische Gebot 
und das Gesamtwohl, miteinander in Konflikt geraten, wo auch dem unter- 
durchschnittlichen Verstand die gemeinschaft-schadigende Wirkung einer 
sonst ais sittlich geforderten Handlung evident ist. Da weicht nicht das 
Fundamentale, die Rucksicht auf die Gesamtheit, sondern das Abgeleitete, 
das im allgemeinen aber nicht immer taugliche Mittel, die Unbedingtheit 
des Gebots. Die Notliige ist fur einzelne Moraltheoretiker eine Verlegenheit, 
fur das unbefangene sittliche BewuBtsein ist sie in 1000 Fallen, gegeniiber 
Kindern, Kranken, Irren u. a. durchaus sittliche Pflicht. Wo ist der Staats- 
mann oder der Feldherr, der sich in seinem Gewissen bedriickt fiihlte, wenn 
er das Wohl seines Landes durch eine List forderte oder dies aus anderen 
Griinden unterlieBe, ais um seinen Kredit nicht zu schadigen? der das 
sechste Gebot im Kriege auch fur den Feind gelten lassen wollte? Fort 
mit ihm, miiBte man sagen.

Die Schatzung der Gesinnung bei den gemeinschaft-erhaltenden Hand- 
lungen ist nun leicht verstandlich; sie hat dieselben Griinde wie die Schat
zung des Handelns aus Pflicht. Der entferntere Zweck seines sittlichen 
Handelns kann dem Menschen verborgen bleiben, der nahere Zweck, das, 
worauf sich die Handlung zunachst richtet, rechtschaffenes Verhalten, 
Aufopferung usw., natiirlich nicht mehr. Aber auch in bezug hierauf ist 
das Verniinfteln, das Abhangigmachen der Handlung von Oberlegungen 
iiber ihre Aussichten oder Aussichtslosigkeit hochst bedenklich. Das mit 
ihr verbundene Opfer hat alle Chancen, nicht gebracht zu werden, weil 
die Schwierigkeiten des Gelingens gar zu groB erscheinen. Darum muB 
auch hier die Gefahrdung des Zwecks durch eine entsprechende Maxime 
abgeschnitten werden: auf den Erfolg deiner Handlung kommt es gar 
nicht an, kiimmere dich nicht darum. Habe du den guten Willen, zu tun, 
was das Gewissen befiehlt, das ist das allein Wertvolle. Die hierin liegende 
objektive Vernunft sozusagen ist dieselbe wie vorhin: durch die Schatzung 
der Gesinnung wird die objektiv wichtige, aber vielfach schwer durchzu- 
setzende Handlung gesichert. Mogen auch einzelne MiBgriffe durch Ver- 
nachlassigung der besonderen Umstande, die den Erfolg verbiirgen, mit 
unterlaufen, besteht nur der gute Wille, sittlich zu handeln, so wird er 
in unvergleichlich haufigeren Fallen die dem Sittlichen nun einmal eigene 
Wirkung auch herbeifiihren.

Guter Wille und kategorischer Charakter sind mithin hochst wertvolle
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Attribute der Sittlichkeit, aber sie bedeuten nicht eine Verneinung ihrer 
gemeinschaft-erhaltenden Wirkung, s i e  s i n d  d e r e ń  K o n s e ą u e n -  
z e n ; sie bilden den wirksamen Schutz dieser Wirkung gegen das haufig 
widerstrebende selbsterhaltende Handeln. Und wie sie aus der Natur des 
gemeinschaft-fordernden Handelns hervorgegangen sind, so setzen sie die 
Beziehung darauf auch dauernd voraus; nimmt man sie ihnen, so werden 
sie sinnlos. Man Stelle die Frage: ,,wann ist denn der einer Handlung 
zugrunde liegende Wille unbedingt und schlechthin gut?“ Die Antwort 
darauf lafit sich eine Weile hinausschieben, indem man etwa sagt: „wenn 
ich ihn mit voller Oberzeugung fur gut halte“ , und dies weiter: „wenn ich 
mir bewuBt bin, daB er meiner wahren Pflicht gemaB ist.“ Aber wenn man 
mit einer solchen Umgehung inhaltlicher Bestimmungen nicht endlich 
einmal Halt macht und die ganze Kette an den festen Nagel der Gemein- 
schaftsforderung anhangt, so gleicht der gute Wille und das PflichtbewuBt- 
sein dem Strick, an dem Miinchhausen sich vom Monde herunterlieB. Oder 
man lauft Gefahr, daB alles Beliebige, was einer auf Grund irgendwelcher 
Verkehrungen und Vorurteile mit voller Oberzeugung vertritt, von ihm 
deshalb schon ais sittlich behauptet werden darf.

Mit dem kategorischen Charakter der Sittlichkeit hangt dann wieder 
anderes zusammen.

Die sittlichen Gebote finden wir durchweg in enger Verbindung mit 
der Religion: sie erscheinen ais Gebote der Gotter oder der Gottheit; ihre 
Befolgung wird erzwungen durch gottliche Strafen und Belohnungen in dem 
diesseitigen oder jenseitigen Leben. Woran mag das liegen? AuBer der 
Morał und dem ihr verwandten Recht erscheint nur noch die Religion 
selbst so unter die Sanktion der Gottheit gestellt: der Glaube an Gott und 
die richtige Art seiner Verehrung wird von ihm selbst geboten. Die Gesetze 
des logischen Denkens dagegen und des kiinstlerischen Schaffens sind frei. 
Gott hat sie gegeben, gewiB; aber er schiitzt sie nicht weiter durch be- 
sondere Strafen; Irrtum und Geschmacklosigkeit sind keine Siinden. Offen- 
bar ist ein solcher Schutz hier nicht erforderlich. Der Mensch mag das 
Richtige und das Schone verfehlen, er hort nicht auf, es unermiidlich zu 
suchen, und wenn es ihm gezeigt wird, nimmt er es in der Regel freudig 
hin. Auch die Religion konnte im Grunde des Schutzes entbehren. Der 
Mensch, und zwar ais einzelnes Individuum, wiirde sie immer wieder finden, 
wenn sie ihm einmal verloren gehen sollte. Aber freilich, die Religion 
des einen wiirde nicht genau, bisweilen sehr wenig genau, die des anderen 
sein, und da der religiose Glaube bei der gewaltigen GroBe der durch ihn 
vertretenen Interessen mehr noch ais jeder andere Glaube ausschlieBenden, 
oft geradezu fanatisch ausschlieBenden Charakter hat, so ist allerdings eine 
besondere Beglaubigung notig, um die eine wahre Religion, die nach seiner 
Meinung jeder hat, den anderen, die sie nicht haben, beizubringen. Die 
Morał aber bedarf einer solchen Beglaubigung in besonderem Mafie. Dem 
einzelnen Individuum wiirde sie im allgemeinen nicht entspringen, obwohl 
sie in ihm veranlagt ist. Sie ist ein Erzeugnis der angesammelten Yoraus-
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sicht von Generationen, und wenn sie dem Einzelnen gezeigt wird, so findet 
sie an anderem, was auch in ihm veranlagt ist, dauernd einen gewissen 
Widerstand. Die Morał sucht geradezu eine Verstarkung des Schutzes, 
den ihr sonst der Glaube an irdische Autoritaten allein bieten miiBte. DaB 
sie ihn in der Religion findet, wird verschiedene Grunde haben; einer da- 
von, der es ihr sehr leicht macht, ist eben der kategorische Charakter ihrer 
Gebote. Was soli der Vater dem Kinde, dem groBen Frager, denn ant- 
worten, wenn es wissen will: warum muB ich denn von dem abgeben, was 
ich so gerne selbst behalte, warum muB ich sagen, wofiir ich doch Strafe 
bekomme? Er kann nur antworten, was er auf die anderen Fragen, wer die 
Pferde gemacht hat und die ganze Welt gemacht hat, antwortet, was er 
sich selbst antwortet, wo er im Grunde keine Antwort zu geben weiB: das 
will der liebe Gott so haben. D e r  g o t t l i c h e  W i l l e  i s t  d i e  n a -  
t i i r l i c h e  E r k l a r u n g  f u r  d i e  k a t e g o r i s c h e  F o r m  d e r  
s i t t l i c h e n  V o r s c h r i f t e n ;  in dieser Einkleidung erscheint sie 
verstandlich. Nicht iibel ware es freilich, wenn die Festhaltung dieser 
Einkleidung so geschahe, daB Gott in den Sittengesetzen den Menschen 
nicht etwas auferlegt habe, was ihrer Natur fremd und feindlich sei, bloB 
weil er es so wollte, sondern daB er sie in ihnen auf ihr eigenstes Wesen hin- 
weise, und zwar deshalb hinweise, weil diese Erkenntnis nicht ganz leicht, 
aber auch dem minder Einsichtigen hochst notig sei. Woraus dann folgen 
wiirde, daB da, wo der Zusammenhang verstanden wird, die Sittlichkeit 
dieser Anlehnung entraten kann und nun erst ais eine wahrhaft frei und 
autonom gewordene, aber zugleich begriffene Schopfung der Seele sich 
allein aus dereń eignen Krafteri erhalt.

Noch ein letzter Punkt. Von Gemeinschaft war bisher sehr viel die 
Rede, aber ohne nahere Bestimmung dieses Wortes. Nun steht der Mensch 
in zahlreichen Gemeinschaften: Familie, Gemeinde, Volk, Freunde, Berufs- 
genossen, Glaubensgenossen, schlieBlich die ganze Menschheit; welche ist 
gemeint? Fur uns gegenwartig sind sie alle gemeint, aber so, daB im Streit- 
falle die engeren Gemeinschaften den weiteren vorgehen; wohltatige Frauen, 
die ihre Familie vernachlassigen, scheinen uns nicht pflichtgemaB zu han- 
deln. Das ist keineswegs iiberall so, noch ist es immer so gewesen. Natiir- 
lich kann in einfachen Verhaltnissen, wo der Mensch iiberhaupt nur in 
wenigen Gemeinschaften steht, die Sittlichkeit auch nicht eine so beziehungs- 
reiche sein, wie bei uns. Aber das Charakteristische liegt nicht hier, son
dern darin, daB sie urspriinglich n i e auf die ganze Menschheit ausgedehnt 
ist. Sie gilt immer nur bis zu der hóchśten der engeren Gemeinschaften, 
in denen der Mensch sich noch durch ein lebendiges Band mit anderen 
zusammengehalten fiihlt; die auBerhalb des eignen Stammes, des eignen 
Volkes Stehenden sind grundsatzlich von ihren Wohltaten ausgeschlossen. 
Durch Erweiterung der staatlichen, sprachlichen, religiosen Verbande kann 
die Zahl der in sittlicher Wechselwirkung stehenden Individuen ungeheuer 
vermehrt werden, aber die Oberwindung jener grundsatzlichen Schranke 
konnte dadurch nicht herbeigefuhrt werden. Sie ist aus anderen Grunden



190 Hochste Leistungen der Seele

erfolgt, in historischer Zeit, vor unseren Augen. Zusammengewirkt hat 
dazu wohl Verschiedenes: der kategorische Charakter der sittlichen Gebote, 
ihr Freisein von Bedingungen in gewisser Hinsicht, legt ihre Verallgemeine- 
rung und Uneingeschranktheit in jeder Hinsicht jedenfalls nahe; die Ent- 
wicklung des Denkens zu Vorstellungen von der wesentlichen Gleichartig- 
keit der Menschen oder gar Einheitlichkeit der ganzen Welt macht eine 
allgemeingiiltige Sittlichkeit fast zu einer notwendigen Folgę. DaB diese 
dann von groBer Bedeutung geworden ist fur die Ausbildung des Mono- 
theismus in der Religion, wurde oben (S. 165) erwahnt. Aber vielleicht 
ist sie umgekehrt durch das Aufkommen monotheistischer Anschauungen 
auch selbst wieder gefordert worden. Wenn jedes Volk seine eignen 
Gotter hat, dann ist es selbstverstandlich, daB die von diesen gegebenen 
Befehle auch nur fur das Volk selbst gelten. Aber wenn nur e i n Gott 
existiert, derselbe fur alle Volker, so kann er nicht kategorisch erklaren: 
„Du sollst nicht liigen“ und damit an der Landesgrenze Halt machen; 
das ist absurd. Sind meine Feinde etwa auch seine Feinde, die er doch 
wie mich nach seinem Bilde geschaffen hat? So finden wir denn innerhalb 
unseres Kulturkreises in den letzten J ahrhunderten vor unserer Zeitrech- 
nung zugleich mit der Entwicklung einer monotheistischen Religion und 
eines in gewisser Hinsicht monistischen Denkens auch die allmahliche Ent
wicklung einer allgemeingultigen, alle Menschen umfassenden Sittlichkeit. 
Der Gerechte schadet auch dem Feinde nicht, lehrt P l a t o  und sagt 
damit sichtlich seinen Volksgenossen etwas Neues und Befremdendes. 
Ebenso Z e n  o , der Stoiker: die Menschen sind nicht durch Stadte und 
Dorfer und Verfassungen geschieden, sondern samtlich ais Burger e i n e s  
Staates zu betrachten, ais Glieder einer Herde. Das jiidische Gesetz, das 
neben vielem anderen auch die Sittlichkeit des Volkes umfaBt, hat urspriing- 
lich rein nationale Bedeutung; der Nachste ist nicht der Assyrer oder 
Perser, sondern der Volksgenosse. Es wird noch angedeutet durch das 
Wort C h r i s t i: ,,Ihr habt gehort, daB gesagt ist: Du sollst deinen Nach- 
sten lieben und deinen Feind hassen.“ Aber indem er fortfahrt: „Ich 
aber sagę euch: Liebet eure Feinde,“ tut er den entschiedenen Schritt zu 
einer allgemeingultigen Sittlichkeit. Obrigens ist die Entwicklung noch 
nicht abgeschlossen. Bestehlen und Pliindern auch des unbewaffneten 
Feindes zur See gehort wohl nicht mehr zu den guten Werken wie urspriing- 
lich, aber doch auch noch nicht zu den Schandtaten wie das Pliin- 
dern zu Lande.

Die enge Beziehung der Unbedingtheit der sittlichen Gebote zu ihrer 
Allgemeingiiltigkeit wird bekanntlich auch von K a n t  verwertet; er basiert 
seine Ethik darauf. Aber im iibrigen stellt er die Dinge auf den Kopf, was 
ihm denn hinterher viele Miihe verursacht, um sie wieder auf die FiiBe 
zu bringen. Um zu bestimmten sittlichen Vorschriften zu gelangen, wird 
die Allgemeingiiltigkeit des Sittengesetzes in Verbindung gebracht mit 
den ais etwas Fremdes und Untergeordnetes neben ihm stehenden Ten- 
denzen der Selbsterhaltung und Gemeinschaftserhaltung des Menschen.
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In Wahrheit ist das Verhaltnis umgekehrt, begrifflich so gut wie historisch. 
Das frei gewollte Handeln, das, wenn nicht bewuBt so doch objektiv, ge- 
richtet ist auf Erhaltung der Gemeinschaft, das ist der Kern der Sittlich- 
keit. Ais wertvolle Hilfe zu ihrem eignen Schutz erwachst daraus die 
Unbedingtheit der sittlichen Maximen, und diese wiederum tragt bei zu 
ihrer Yerallgemeinerung.

Schlufi.
Ein wie seltsam verworrenes Wesen ist doch der Mensch nach der 

volkstiimlichen und leider oft nicht bloB volkstumlichen Vorstellung. Da 
hat er eine Sinnlichkeit, die ihn iiber die Welt belehren soli, aber doch 
dazu nichts taugt, da sie ihn in die Irre fiihrt. Neben ihr wirkt also eine 
ganz andere Kraft, der Verstand, oder die Vernunft, die nach besonderen 
Grundsatzen die Sache wieder in Ordnung bringt und die wahre Beschaffen- 
heit der Welt enthullt, obwohl sie doch jene Grundsatze der Welt nicht 
entnommen hat. Sein Denken betatigt sich in Vorstellungen, die nach 
bestimmten Gesetzen kommen und gehen. Allein zugleich sitzt er noch- 
mal in sich selbst, ais kleiner Mensch in dem groBen Menschen, und ver- 
mag nun mit souveraner AuBerachtlassung jener GesetzmaBigkeit vollig 
beliebig in die Vorstellungen einzugreifen, sich ihnen zuzUwenden, von 
ihnen abzuwenden, sie zu suchen, wenn sie yerloren gegangen sind, fest- 
zuhalten, wenn sie entschwinden wollen, sie zu verbinden, zu trennen 
usw. Die Grundrichtung seines Handelns ist die Forderung des eignen 
Selbst, zumal des sinnlichen Selbst. Indes entspricht das auch wieder nicht 
seinem eigentlichen und wahren Wesen; es leben in ihm noch direkt 
entgegengerichtete und hohere Prinzipien: der Billigkeit und Gerechtig- 
keit gegen Andere, der Nachstenliebe und der Abtotung des Fleisches, 
die freilich die groBte Miihe haben, sich gegen jenes erste zur Geltung 
zu bringen. Urwermittelt neben dem einen Trieb, sich zum Herrn der 
Dinge und diese seinen Zwecken dienstbar zu machen, hat er das direkt 
entgegengesetzte Bediirfnis, sich hoheren Wesen unterworfen zu fiihlen, 
und zu dessen Befriedigung ward ihm der Glaube an eine Gottheit von 
dieser selbst eingepflanzt. Aber zugleich gab sie ihm, da sie doch alles 
gab, eine strafwiirdige Neigung, sich von diesem Glauben abzuwenden, 
und verwirrte ihn durch hundert einander widerstreitende Offenbarungen, 
dereń jede mit dem festen BewuBtsein ihrer Richtigkeit ausgestattet 
ist. Oberall Zerrissenheit und Unvertraglichkeit, nicht zwei Schritte mog- 
lich ohne die argsten Widerspruche, alles unverstandlich in der ganzlichen 
Verschiedenheit seiner Herkunft von dem sonst Anzuerkennenden, sinnlos 
in dem Zweck dieses ganzen gegensatzlichen Getriebes, verstandlich allein 
darin, daB hier eine kindliche, wunschvolle, zerstuckelte Betrachtung der 
Dinge zu uns spricht.

Ein wie staunenswert sinnyolles Wesen ist doch der Mensch fur die
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zusammenhangende Betrachtung, fiir die Betrachtung im Zusammenhang 
seiner Krafte, im Zusammenhang der iibrigen Lebewesen, im Zusammen
hang der ganzen Natur. Da hat er freilich auch verschiedene Fahigkeiten: 
Sehen und Horen, Vorstellen und Fiihlen, Reproduktion und Konzen- 
tration, aber sie stehen nebeneinander, nicht gegeneinander, sich erganzend, 
nicht sich bekampfend, so wie auch jedes andere Ding eine Mehrheit von 
Eigenschaften hat. Der Art nach sind diese Grundziige seines Wesens 
im ganzen dieselben wie bei den iibrigen hoheren Lebewesen, und so auch 
die allgemeinsten Ziele seiner Betatigung. AuBerordentlich gesteigert aber 
dem Grade nach sind seine Fahigkeiten der Verarbeitung des sinnlich auf- 
genommenen Materials: der Bildung umfassendster assoziativer Verbande 
und der isolierenden Heraushebung auBerster Einzelheiten. Er erlangt so 
eine unvergleichlich vollkommenere Beherrschung des Nebeneinander und 
Nacheinander der Dinge in der Natur sowie des die Fiille ihrer Einzel- 
erscheinungen durchdringenden Allgemeinen und verwirklicht dadurch 
dann auch die allgemeinsten Lebensziele in unvergleichlich reicheren und 
hoheren Bildungen. Aber alles, was er schafft, ob wir es hoch schatzen 
oder gering schatzen, entspringt allein dem eigensten Wesen seiner Seele 
und dem gleichen Zusammenwirken ihrer Grundkrafte in verschiedenen 
MaBen und unter verschiedenen Bedingungen. Nicht ein unsauberes Ge- 
faB ist sie, in das, man weiB nicht woher, jedenfalls durch eine sinnlose 
Kaprice, mannigfache edle Samenkorner eingepflanzt sind, die nun gerade 
in dieses GefaB nicht passen und so zu nimmer endendem Zwiespalt An- 
laB geben. Sondern sie ist ein yollkommen einheitlicher Organismus, der 
in Entfaltung seiner Fahigkeiten und durch immer weitergehende An- 
passung an die vorgefundenen und die von ihm selbst geschaffenen Um- 
stande sich zu immer hoheren Leistungen entwickelt. Wie dieselbe Atmo- 
sphare aus Wind und Wasser und Warme bald den befruchtenden Regen, 
bald den zerstorenden Hagelschlag, dort oben die schongeformte Wolke, 
hier unten den tiickischen Nebel hervorbringt, so auch dieselbe Seele mit 
ihren alleinigen Mitteln Irrtum und Wahrheit, begehrliches GenieBen und 
wunschlose Freude, Selbstsucht und Sittlichkeit.
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