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Yorwort.

Erziehungs- und Unterrichtswesen der Gegenwart stehen in den Zeieheu 
der differentiellen Psychologie1 und der experimenlellen Pudagogik2. Beide 
Wissenschaften sind noc-h jung —  ihre eigentliche Begrundung und Aus- 
gestaltung fa llt ins 20. Jahrhundeit — , aber sie haben bis heute sehon 
eine solche F iille von Neuland entdeckt, daB iiber kurz oder lang auf ihrer 
Grundlage eine Umgestaltung des gesamten Unterrichtswesens zu erwarten 
ist. — AuBerlich hat diese Umgestaltung im Schulbetrieb m it derErrich- 
tung der Einheilsschule bei-eits begonnen. W ichtiger noch, ja geiadezu 
dringend erforderlich scheint m ir aber ein staatliehes Eingreifen im inneren 
Schulbetrieb zu sein.

Die padagogischen Reformbestrebungen auf modern psyc-hologischer 
Grundlage, die fu r die letzleu Jahrzehnte kennzeńhnend sind, mtissen endlich 
aus ihrer melir oder minder priraten Sphare herausgerissen und auf staat- 
lichem Wege dem Schulweseu dienstbar gemacht werden; deutlieher aus- 
gedruckt: es ist unbedingt notwendig, dafl der Lehrer —  sowohl der 
akademische wie der niehtakademische —  vertraut sei m it den Ergebnissen 
der differentiellen Psychologie und der experimentellen Padagogik, und 
daB er —  sei es nun wahrend seiner praktischen Ausbildungszeit oder in

1 Das grundlegende Werk der differentiell-psychologischen Wissenschaft ist:
W. Stern, „Uber Psychologie der individuel!en Diffeienzen--. Leipzig 1900. Die
zweite, yeriinderte Auflage tragt den Titel: „Die differentielle Psychologie in ihren
methodischen Grundlagen11, Leipzig 1911.

5 Uber den Stand der experimente len Padagogik bis zum Ausbruch des Welt- 
krieges orientiert am besten das W erk voa E. Meumann: „Vorlesungen zur Ein- 
fiihrung in die esperimentelle Padagogik und ihre psychologischen Grundlagen11. 
Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1. BandLeipzigl911, 2. Band 1913. — 
Dieses Werk ist immer noch grundlegend fu r die padagogische Psychologie, wenn 
es auch bei dem raschen Vorwartsschreiten dieser jungen Wissenschaft heute bereits 
in velen Punkten iiberholt ist. — Uber den gegenwartigen Stand der experimen- 
tellen Padagogik auf psychologischer Grundlage berichten am besten: „Zeitschrift 
f i i r  padagogische Psychologie und erperimentelle Padagogik11, herausgegeben von
O. Scheibner und W. Stern — ferner auch „Zeitschrift f i ir  angewandte Psychologie 
und psycbologiscbe Sammcdforschung-1, herausgegeben von W. Stern und O. Lipmann.
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einem besonderen Kurs neben seiner amtlioben Tiitigkeit —  lerne, diese 
beiden Wissenschaften seinem Unterricht dienstbar zu machen.

Tytan w ird m ir hochst wahrscheinlieh entgegenhalten, daB augenblicklich 
der Zeitpunkt schleeht gewahlt sei, run holiere finanzielle und zeitliche An- 
fcrderungen an die Ansbildung unserer Lehrer zu stellen.

Demgegeniiber is t aber zu erwidern, dafi gerade jetzt bei dem gesund- 
heitliehen und wirtschaftlichen Tiefstand unseres Yolkes die psycliologisch- 
padagogische Experimentalwissenschaft unserem Schulbetriebe dienstbar 
gemacht werden mufi, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil sie allein 
imstande ist, die moglichst groBte Ókonomie der geistigen Arbeit zu 
erzielen.

Und auf Okonomie der Arbeit, auf Krafteersparnis kommt es ja heute 
mehr denn je fiir  den Schulmann an, heute, wo es g ilt, die geradezu er- 
schreckenden Kriegserscheinungen, die sich in der Iierabsetzung der korper- 
lichen und geistigen Leistungsfahigkeit der Schuler wahrend der letzten 
Jahre immer beangstigender bemerkbar mach ten, zu uberwinden, imd zwar 
zu uberwinden, ohne den Schuler durch Uberanstrengung korperlich oder
geistig zu gefahrden.

Unsere Jugend muB in jeder Hinsicht leistungsfShig gemacht werdeu 
und muB zu gleicher Zeit korperlich und geistig gesc-hont werden —  das 
is t die notwendige Forderung des Tages — eine fast unmogliche Forde- 
rung! Der einzigste Weg, der die mehr oder minder vollkommene Er- 
fiillbarkeit dieser Forderung moglich macht, ist, wie schon erwahnt, die 
erperimentelle Padagogik auf psychologischer Gi-undlage, da sie allein den 
Lehrer aus dem padagogischen Dunkel des Umherirrens und Umhertastens 
herausreiBt und die kflrzesten Wege klar zeigt.

Yorliegende Arbeit mochte nvm in Gnmdziigen zeigen, wie die groBen, 
neueren Errungenschaften der experimentellen Padagogik dem Lehrbetrieb 
dienstbar gemacht werden konnen, ohne weder Lehi-er noch Schuler in 
irgendeiner Weise tibermaBig zu belasten. Notwendigkeit und I^eistungs- 
fahigkeit der modem-psychologischen Padagogik werden hierbei um so deut- 
licher in die Erscheinung treten, ais es sich in unserem Falle um eine 
kOrperlich und geistig unternormale Klasse handelt, dereń Tiefstand zum 
guten Teil auf die in einer Industriegegend besonders fiihlbaren gesund- 
heitzersetzenden Wirkungen des Krieges zuriickgefuhrt werden imiB.

Insofern durfte unsere Untersuchung fiir  die unmittelbare Gegenwart 
noch besondere Bedeutimg haben, ais sie die Wirkungen des Krieges in 
unserem inneren Schulbetrieb einmal klipp und klar vor Augen ste llt.



Einleitung.
Heutzutage erblickt man gemeinhin die Hauptbedeutung der experi- 

menlellen Padagogik f iir  die Schule in der Begabtendiagnose. So ist man 
an einzelnen Orten —  z. B. in  Berlin und Hamburg — schon langst dazu 
iibergegangen, die Aufnalime der Schuler in sogenannte Begabtenschulen 
auf psychologisch-experimentellem Wege zu entscheiden. Bekanntlieh ist 
man auch in weiten Kreisen der Einheitsschulreformer geneigt, dies Yer- 
fahren in Zukunft bei der Auswahl der Schiiler f iir  den Besuch einer 
hoheren Schule in Kraft treten zu lassen. Bei vier- und sechsjahrigen 
Elcmentarkursen — um solche handelt es sich ja im augenblicklichen 
Kampf lun die Gestaltung der Einheitssehule —  ware dann also die Be
gabungsdiagnose durchschnittlich an 10— 13jahrigen Schiilem zu stellen. 
Es fragt sich nun, ob die experimentelle Padagogik auf differentiell-psycho- 
logischer Grundlage diese Arbeit zu leisten imstande ist. — Vor allem ist 
gegen diese Anuahme von medizinischem Standpunkte aus begriindeter 
Einspruch erhoben worden K Lemke bringt eine F iille  psychologischer und 
medizinischer Argumente, die —  meiner Ansicht nach —  unwiderleglich 
beweisen, daB vor der Pubertatsentwicklung eine Begabungsdiagnose ais 
fiir  das Leben hindurch geltend ein Unding is t2. E r wendet sich iiber- 
liaupt gegen das Dogma von der Untriiglichkeit eines reinen Testrerfahrens 
und fordert eine medizinische Grundlage f iir  die experimentelle Padagogik. 
Diese Forderung ist naturlich ganz selbstverstandlich, wenn es sich um 
eine so wichtige Sache wie die Begabtenauswahl handelt.

Beriicksichtigung medizinisch-psychologischer Gesichtspunkte is t aber 
auch sonst bei expeilmentell padagogischem Yerfahren notig, so z. B. bei 
einer Begabungsdiagnose, die nur der raschen Orientierung in einer neuen 
Klasse dienen soli. Es versteht sich nach dem oben Gesagten von selbst, 
daB eine solche Begabimgsdiagnose nur fur beschrankte Zeit G iiltigkeit hat.

Trotz dieser zeitlichen Bescln-anktheit ist aber die experimentelle 
Padagogik auf medizinisch-psychologischer Grundlage fu r den inneren Unter- 
richtsbetrieb von unermeBlichem Wert.

Vorliegende Ausfiihrungen werden zeigen, wie sie dem Lehrer untriig- 
liche H itte l an clie Hand gibt, die Eigenart der Yeranlagung seiner Schuler 
genau zu eri nnen, imd ihn so befahigt, Wege einzuschlagen, die den Schuler 
zu groflerer Leistungsfahigkeit bringen.

1 Ygl. vor allem Dr. H. Lemke: „Die Theorie der Begabtenauswahl voin 
padagogisch-medizinischen Standpunkt11. Padag. Magazin Heft 696. Langensalza 1919.

8 Ygl. A. a. O. S. 21 ff.



I. Teil.

Versuchstechnische Bemerkungen.
1. D ie Versuchspersonen.

Ostem 1919 erhielt ich das Ordinariat der IV  b des stadtisehen Ly- 
zeiuns zu X. Die Klasse enthielt Ostem 45 Schiilerinnen im  Alter von 
l l ł /a— 14 Jahren. Da nur eine 14jahrige Schfderin vorhanden ist und 
diese den iibrigen um mindestens vier ilonate, durchschnittlicli um 11Ji  Jahr 
im A lter voraus ist, wurde sie bei der Bestimmung des Durchschnittsalters 
nicht m it beriicksichtigt.

Das Durchschnittsalter betragt 12 Jahre 8 1/2 Monate. Eine genaue 
Angabe des Alters der einzelnen Schiilerinnen befindet sich in dem von 
m ir hergestellten Psychogramm der Klasse1.

Die Zalil des Durchschnittsalters wurde spater auch der Berechnung 
des Intelligenzalters zugrunde gelegt. (S. Tafel I, Nr. 8.)

F iinf Schiilerinnen hatten Ostem das Ziel der Klasse nicht erreicht. 
Zwei sind nur m it einer Bemerkung gestiegen. Sie sind im Psychogramm bei 
Angabe des Leistungsplatzes m it einem Stemehen rersehen. (S. Tafel I, Nr. 6.)

Der geistige Stand der Klasse galt ais nicht sehr hoc-h. Keine einzige 
Schiilerin war m ir personlich bekannt, und ich vermied es auch grund- 
satzlich, irgendwelche Erkundigungen iiber die Klasse einzuziehen, da ich, 
wie auch schon Goddard und Binet betonten, es fu r imbedingt notwendig 
halte, bei experimentell-psychologischem Yerfahren der Klasse ohne jegliches 
Yorurteil gegeniiberzustehen.

Yor Pfingsten schieden fiin f Schiilerinnen aus. Ihre Namen wurden nicht 
in das Psychogramm aufgenommen, da dieses ja vor allem praktischen Zweck 
hat. namlich denjenigen: m ir zur Orientierung in meiner Klasse zu dienen.

Es ist jedoch zu beachten, daB diese Schiilerinnen noch alle Yersuche 
mitgemacht haben. Ihre Besultate wurden zur Konstatierung von Gesetz- 
mafligkeiten mitbenutzt. AuBer den 45 Schiilerinnen meiner Klasse dienten 
m ir ais Yersuchspersonen 45 Schiilerinnen der Parallelklasse. Die Jlehr- 
zahl der wichtigeren Yersuche wurden auch hier gemacht. Da diese Klasse 
m ir ganz genau bekannt is t, konnten diese Yersuche gut zur Kontrolle 
der in  meiner neuen Klasse angestellten yerwendet werden.

Bei einzelnen Experimenten, bei denen das A lte r bede1' ungsyoll ist, 
zog ich zum Yergleich auch andere Altersstufen heran. (O. L. I I I .  L. II, L .Y II.) 
Folgendes zur Charakterisierung der Yersuchspersonen2

1 S. Tafel I,  Nr. 9 am Schlusse des Buckes.
- Tm folgenden soli Yersuchsperson =  Yp. abgekiirzt werden.
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Das soziale Milieu der einzelnen Schiilerinnen ist ziemlich das gleiche. 
(S. Tafel I, Nr. 3.) Es sind, abgesehen von verschwindend geringen Aus- 
nahmen, Tochtervon Albedem, Handwerkern, kleinen Kaufleuten, Subaltern- 
beamten. (S. Tafel I, Nr. 3.)

Yielleieht mag es gesucht erścheinen, daB ich an dieser Stelle auf 
das soziale Milieu meiner Schiilerinnen eingehe. Dies d iirfte aber nicht 
iiberflussig sein. Zur Begrflndung mochte ich nur darauf hinweisen, daB 
nach dem lieutigen Stande der Wissenschaft eine Abhangigkeitsbeziehung 
des Intelligenzstandes vom sozialen Milieu fast durehweg angenommen wird. 
So fanden z. B. Decroly und Degand fu r belgische Kinder die Binet- 
Testskala I I  zu le iclit, die fiir  Pariser Yolksschiiler normal gewesen war. 
Dieser Tatbestand erkla it sich nur dadurch, daB die belgischen Schuler 
aus den besseren Standen stammten, wahrend die Pariser Kinder sich aus 
sehr gemischter Bevolkerung zusammensetzten. —

In gewisser Hinsic-ht kennzeichnend fu r das Milieu ist auch die Kon- 
lession, da die ganze Ideenwelt eines Individuums durch die religiose 
Stimmung seiner Jugendzeit beeinfluBt w ird. Infolgedessen findet sich 
auch in unserm Psychogramm die Konfession der einzelnen Schuler ver- 
merkt. (S. Tafel I, Nr. 4.)

Geradezu erschreckend ist der Gesundheitszustand der Klasse, der 
abgesehen von akuten Leiden sich vor allen Dingen auch in der auBer- 
gewohnlich starken Ermiidbarkeit der Kinder (35%  der Klasse ermiidet 
in anormal starker Weise) und in der sehr langsamen Erholungsfahigkeit 
(20°/o der Klasse) zeigt. (S. Tafel I, Nr. 48 u. 49.)

Ein Blick auf das Psychogramm lehrt ferner, daB auffallend viel 
Schuler Fehler der Sinnesorgane haben. Kurzsichtigkeit, Schwerhorigkeit, 
Augen- und Ohrenleiden, Wucherungen in der Nasenhdhle, Halsleiden sind 
hier nicht vereinzelt vertreten. Mediziner und Psychologen sind sich heute 
darin einig, dafi diese re la tir unscheinbaren, korperlichen Anomalien und 
Fehler nicht hocli genug veranschlagt werden konnen. Wie sehr z. B. 
durch Storungen der Atmung und Stimme die geistige Leistungsfahigkeit 
eines Individuums herabgesetzt werden kann, is t experimentell durch 
Arbeiten im Kraepelinschen Laboratorium nachgewiesen worden1. Zieht 
man auBer diesen angefiihrten Hemmungen in Betracht, daB ein groBer Teil 
dadurch, daB er sich in der Pubertatszeit befindet, in geistiger Arbeitsfahigkeit 
sehr gehindert ist, so ist deutlich, daB das Schulermaterial in physiologischer 
und psychischer Hiusieht auf einem sehr tiofen Niveau steht, das ganz ohne 
Zweifel durch die letzteu Kriegsjahre in starker Weise mitbedingt ist.

* Ygl. hierzu Menmannl, S. 112—113.
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2. D ie  Versuchsm ethoden.

Es ist ein Irrtum , wenn Experimentalpadagogen wahnen, durch die 
Errungenschaften der differentiellen Psychologie und experimentellen Pad
agogik den alten Padagogen von Gottes Gnaden absetzen zu kOnnen. 
Es is t aber auch ein Irrtum , wenn der Piidagoge von Gottes Gnaden wahnt, 
er brauche die modeme Psychologie nicht, da seine angeborene Menschen- 
kenntnis schon instinktiv das Richtige treffe.

Beides ist, wie gesagt, ein Irrtum .
Nie w ird experimentelle Padagogik padagogisches Genie verdrangen 

konnen, nie w ird aber auch padagogisches Genie ganz auf wissenschaftlich 
fundierte Padagogik verzichten konnen. Der idealste Unterrichtsbetrieb 
w ird naturlich da geschaffen werden, wo beides Hand in Hand geht., wo 
der Lehrer imstande ist, einesteils seine instinktiv gewonnenen Eindrucke 
wissenschaftlich sicher zu beweisen und auszuwerten und anderesteils seine 
auf experimentellem Wege gewonnenen Resnltate durch Menschenkeuntnis 
erganzen und stutzen zu konnen.

M ir scheint daher auch in der Behandlung einer Klasse ein beobacktend- 
experimentelles Yorgehen das zweckmafligste zu sein. Ich habe meine 
neue Klasse nicht nur experimentell untersucht, sondern habe sie auch 
genau beobachtet.

Zunachst ein paar Worte iiber die A rt und Weise, wie ich beobachte 
und wie ich diese Beobachtungen yerwerte.

Ich habe m ir f iir  jeden Schuler einen besonderen Beobachtungsbogen 
angelegt. Zu diesem Zwecke moglichst detaillierte Yordrucke —  etwa 
nach den Yorschlagen Sterns und seiner Anhanger —  zu verwerten, fand 
ich unzweckmaBig, da dadurch der Lehrer allzusehr in seiner Beobachtung 
suggeriert und einseitig eingestellt wird. Ich notiere, was immer m ir 
an einem Schuler anffallt, und gruppiere m ir diese Beobachtungen nur nach 
groBen, allgemeinen Gesichtspunkten.

F iir Beobachtungen sind Unterrichtsstimden und Pausen, Ausfluge 
und Schulwege auBerst fruchtbar.

Gewohnlich notiere ich m ir eine Beobachtung soiort (auch in  den 
Unterrichtsstunden). Ein Stichwort geniigt ja. Nur muB man diese 
Stichworte moglichst bald ausfuhren, da man z. B. nach einem ertragreichen 
Vormittag am anderen Tage kaimi meln- in der Lage sein w ird , jede 
Beobachtung iu ihren wichtigen Einzelheiten wiederzugebeu und auszuwerten.

Beobachtungsobjekt ist eigentlich alles, was der Schuler tu t, sei es 
bewuBt oder unbewuBt.
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Fur den experimentell gesehulten Padagogen ist zur tieferen Er- 
fassung einer Schiilerpsyche z. B. von groBter Bedeutung, ob der Schiller 
sich haufig verliest und welcher A rt dies Yerlesen ist, ob er sich leicht 
yerschreibt, ob er beirn Melden aufspringt, ob er fahig ist, die ganze 
Stunde aufzupassen usw.

Derartige positire und negatire Eesultate w ird er aber erst in zweiter 
Linie zu Zeugniszwecken yerwenden; uberhaupt erscheinen Zeugnisse in 
ihrer heutigen Gestalt vom experimentell-padagogischen Standpunkt mehr und 
mehr ais unwichtige Nebensache. —  llie ia u f komme ich spater noch zuriick.

Zur Erganzung meiner Beobachtungen zog ich nicht selten auch die 
Beobachtungen meiner Schiller heran. Naturlich liefl ich hierbei groBte 
Yorsicht wralten und rerwertete auf diesem Wege gewonnene Eesultate 
nim dann, wenn die Aussagetreue des betreffenden Schulers auf Grund 
anderer Experimente feststand1. Behandelt und yerwertet man aber die 
Beobachtungen der Schuler m it der notigen Yorsicht, so sind die vom 
Lehrer in  ihrer A rt bestimmten SchiUerbeobaehtungen nicht nur ergiebig, 
sondern auch in mancherlei Weise psychologisch hochst interessant. Sie 
gewahren Einblicke sowmhl in die intellektuelle, ais auch in die ethische 
Psyche des Schiilers2.

Beobachtungen der Schiller reranlaBte ich z. B., indem ich ais Haus- 
aufsatz gab: „Meine Schulkameradin!;. Ich gab AnwTeisung, ein moglichst 
getreues Bild sowolil der guten ais der schlechten Eigenscliaften einer M it- 
schulerin zu entwerfen, ohne aber den Namen oder korperliche Eigenscliaften 
yon ih r mitzuteilen. Um Unbefangenheit in der MeinimgsanBerung zu erzielen, 
sollten die Arbeiten ohne den Nanien der Yerfasserin abgegeben werden.

Die Arbeiten wiu-den in  der Klasse yorgelesen. Die Schiilerinnen 
durften jedesmal raten, wer die Heldin der Charakteristik ware.

Bei bald sich erhebenden Meinimgsyerschiedenheiten wurde die Ano- 
nymitat der Arbeiten hart empfunden, und zuletzt wunschte die Klasse 
selbst, daB nach der Diskussion einer Arbeit die betreffende Verfasserin 
aus ihiem  lukognito heraustreten sollte, um zu entscheiden, ob die Klasse 
richtig oder falsch geraten habe.

Dies geschali, und auf diese Weise wurde das Yerfahren noch weit 
ergiebiger gestaltet

Leider erhalt man m it dieser Methode nicht Cliarakteristikon yon allen 
Scliulern der Klasse. Manche Schiilerinnen waren 2— 3mai, eine sogar 
omal gewahlt wrnrden.

1 Zur Bestimmung der Aussagetreue eines Indiyiduums vgl. S. 47 ff.
,J Ygl. S. 47. ff. N
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Diese beiden, auf Beobachtung gegriindeten Methoden zur Erforschung 
der Individualitat meiner Klasse unterstiitzte ich gelegentlich durch das 
sogenannte Fragebogenverfahren.

Auch bei dieser Methode muB wieder groBte Yorsicht geboten werden, 
da sehr haufig die Gefragten den Fragen nicht gewachsen sind und ein- 
fach irgend etwas Beliebiges hinschreiben. Dieser Fehler kann aber in weit- 
gehendemMaBe vermieden werden, wie aus dem folgenden ersichtlich sein wird.

Ich wandte das Fragererfahren an zur Feststellung des ethischen 
Niveaus, indem ich den Schulern Fragen nach dem Ideał, dem Lieblings- 
buch, der Lieblingsbeschaftigung, dem Lieblingsfach usw. vorlegte. Die 
Frage nach dem Ideał (sie wurde form uliert: „W ie ich gern werden moehte“ ) 
wurde wieder zerlegt in Fragen nach der Lieblingsgestalt aus der Geschichte. 
der Bibel, der Literatur usw.

Auf diese Weise konnten die Aussagen durch Vergleich sehr gut 
nachgepriift werden. Mitbenutzt wurde das Fragebogenverfahren auch bei 
Bestimmung des Arbeitstempos1, zur Erforschung der Yorstellungstypen2, 
usw. Im  einzelnen hieriiber an Ort und Stelle.

Zuweilen brauchte ich auch eine Methode, die eine Yerschmelzung 
von Schulerbeobaehtung und Fragebogenverfahren darstellt.

Zur Ergriindung der Spezialbegabung legte ich z. B. der Klasse Fragen 
vor wie: „W er kann gut Franzosisch, wer gut Deutsch, wer gut Mathematik‘; 
usw. und liefi jede Schiilerin alle Namen derjenigen niederschreiben, die ih r 
den rerschiedenen Anforderungen zu entsprechen schienen. Es wurde noch 
besonders bemerkt, daB sie auch ihren eigenen Namen hinschreiben durften.

Naturlich war dafiir gesorgt, daB jede Schiilerin allein arbeitete. Yer- 
wertet wurden die Resultate in der Weise, daB der Name einer Schiilerin 
mindestens fiinfmal hinter derselben Fiage stehen muBte, ehe er ange- 
rechnet wurde. Hierbei wurde aber juch nicht einfach mechanisch verfah- 
ren: Die Stimmen wurden nicht bloB gezahlt, sondern wohl gewogen. —

Im  Mittelpunkte unserer Untersuchungen stand das padagogische Ex- 
periment, Hier im einzelnen auf die angewandten Experimente einzugehen, 
ware unzweckmaBig. Dies w ird bei Behandlung der verschiedenen psy- 
chischen Elementarfiihigkeiten besser am Platze sein.

H ier sollen nur einzelne Gesichtspunkte angegeben werden, die f iir  
die Auswahl der Experimente maBgebend waren.

I. Ich besaB keinerlei psychologische Apparate oder sonstiges Ver- 
suchsmaterial. Infolgedessen konnte ich n iu  solche Versuche wahlen, die 
ich m it zu anderen Zwecken vorhandenem Materiał ausfiihren konnte.

> S. S. 74 ff., S. 78 ff., Tafel I I ,  Fig. 5ff. — 2 S. S. 55 ff.
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II. Die Yersuche fanden inuerhalb des Unterrichtes statt. Infolge- 
dessen dui-fte ich keine Yersuche und Tests wahlen, die aus dem Rahmen 
des Unterrichtes herausfielen, und war gezwungen, mich im groBen und 
ganzen auf Massenversuche zu beschranken.

Yersuchstechnische Schwierigkeiten und Unzulanglichkeiten, die den 
groben Hilfsm itteln meiner Yersuche entsprangen, suchte ich dadurch aus- 
zugleichen, daB ich meine Dntersuchungen auf eine um so umfangreichere 
Grundlage stellte.

So beschrankte ich mich bei der Untersuchung der einzelnen Ele- 
mentarfahigkeiten der Psyche nicht auf einen Yersuch, sondem rerwendete 
die verschiedenartigsten Experimente und stellte wiederum jedes Experiment 
ftinfmal und zwar gewohnlich zu fiin f rerschiedenen Zeiten an.

3. Zeitliche Anordnung der Versuche.

Die zu vorliegender Arbeit notwendigen Yersuche wurden angestellt in  
der Zeit vom 24. A pril bis zum 3. Juni 1919, also innerhalb von sechs AYochen.

Yerwendet wurden dazu wiichentlich acht Stunden.
Es wurde so eingerichtet, daB Yersuche, die groBere geistige An- 

strengung erforderten, in die ersten Schulstunden oder nach voraufge- 
gangenen Sing- oder Turastunden (falls die Kinder hier nicht uberm&Big 
angestrengt worden waren) gelegt wurden. Y'o Stunden des vorgeschrittenen 
Morgens rerwendet wei-den muBten. ^vmxle natiirlich der Inhalt der voraufge- 
gangenen Stunde bei der Beai-beitung der Yersuchsprotokolle beriicksichtigt.

Es bedarf noch eines lYortes uber den EinfluB der Monate Mai, Jimi, 
Juli auf die Entwicklung des Kindes. Dem gesundheitlichen Stande eines 
Jndividuums sind diese Monate auBerst gunstig. Die Kurve der physischen 
Jahresschwankungen zeigt vom A pril bis zum Juli eine Steigerung in der 
Entwicklung der korperlichen Leistungsfahigkeit des Kindes1. Dies fand ich 
bestatigt an meiner in gesundheitlicher Hinsicht sehr minderwertigen Klasse.

Yon Ostem bis Pfingsten wies sie auBerst wenig Yersaumnisse auf.
Die korperliche Entwicklung des Kindes in den genannten Monaten 

geschieht auf Kosten der geistigen. Yon Januar ab findet —  wie Lobsien 
und Schuyten feststellten —  die Sommermonate hindmch eine nicht un- 
bedeutende Abnalune der Gedachtnisleistung imd der Konzentration der 
Aufmerksamkeit statt2. Diese zeitlich bedingten hemmenden Faktoren werden 
sich in vorliegendem Falle um so schwerwiegender geltend machen, da sie 
m it den oben angegebenen physiologischenimdmedizinischenzusanunenstoBen.

1 Meuiuann, a. a. O. I. S. 127 ff. — * Afeumann, a. a. O. I. S. 129.



II. Teil.

Bestimmung des Intelligenzstandes der Klasse.

1. Bestimmung der Klassenleistungsplatze.

Zur Feststellung des Intelligenzstandes einer Klasse halt man sieli 
zunachst naturgemaB an die Leistimgen. Einen Uberblick uber den Leistiuigs- 
stand der Klasse gewahren die Zeugnisse.

Im  einzelnen kann man ja uber W ert und G iiltigkeit der Zeugnisse 
denken, wie man w ill, śo viel Zutrauen darf man aber wohl durchsehnitt- 
lich zu den Zeugnisnoten haben, daB sie ein annahernd treues Bild von 
den Leistimgen der einzelnen Schiilerinnen geben.

Gm bessere Yergleiche zwisclien den Leistimgen und der Intelligenz 
der Schuler ziehen zu konnen, snchte ich auf Gnmd der Zeugniszensuren 
nach Frauz Weigls Yorbild1 den Ostern innegehabten Leistungsplatz der 
einzelnen Schiller innerhalb der Klasse zu bestinnnen. Hierzu zog ich die 
Pradikate in Beligion, Deutsch, Rechnen, Franzosiseh, Geschichte, Erdkunde, 
Naturkunde zusammen. L i zweifelhaften Fallen verlieB ich mich auf das 
Urteil der fruheren Lehrer.

Bei fiin f erst Ostern in die Klasse eingetretenen Schiilerinnen wurde 
der Leistungsplatz nicht bestimmt, da ihre hochst wahrscheinlich auf andere 
Wertung zuruckgehenden Zeugnisse aus diesem Gnmde keinen giiltigen 
Yergleich zur absoluten Bestimmung der Leistungen gestatten.

Die in Frage kommenden Schiilerinnen sind Kr. 3, 5, 30, 34, 352. 
Im  Psychogramm finden sich also nur 35 Leistungsplatze vermerkts. Die 
Ostem m it Bemerkung in die Klasse versetzten Schiilerinnen erhielteu im 
Psychogramm hinter der Angabe ihres Leistungsplatzes ein Stemclien*.

In  dieser Weise findet sich der Leistungsstand der Klasse nach dem 
Urteil der letztjalirigen Lehrer im  Psychogramm ubersichtlich dargestellt.

Intelligenz und Klassenleistimg sind aber keine kongraenten GroBen. 
Dies zeigt schon die Erwagimg, daB intelligente Schiiler durch Krank- 
heit, Faulheit oder Spezialinteressen in  ihren Klassenleistimgen oft be- 
trachtlich zuriickgelien.

1 Ygl. Franz Weigl: „Das Psychogramm einer Schulklasse ais Unterlage 
f i ir  padagogische Mafinahmen11. Zeitschrift f i ir  pad. Psychologie und esperimentelle 
Padagogik, 18. Jahrgang. Heft 3/4, S. 13‘2ff.

- S. Tafel I, Nr. 2.
3 S. Tafel I, Nr. 6.
4 S. Tafel I, Nr. 6, Liingsspalten 9, 16.
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2. Bestimmung des Intelligenzstandes der Klasse.

Ehe w ir zur Behandlung des Intelligenzstandes der Klasse ubergehen, 
bedarf es zunachst eines kurzeń Hinweises auf die Fassung des Begriffes 
der Intelligenz.

Der Begriff Intelligenz gehort zu denjenigen, die, obgleich sie von 
allen yerstanden werden, groBe Schwierigkeiten einer eindeutigen Fixierung 
entgegenstellen1.

Ebbinghaus identifizierte Intelligenz m it Kombinationsfahigkeit, weil 
er in  ih r die psychische Elementareigenschaft des intelligenten Menschen 
erblickte. DaB er damit eine richtige Komponentę der Intelligenz entdeckt 
liat, w ird jedem leicht begreiflich sein. Sie aber ais Hauptkomponente an- 
zusprechen is t deswegen nicht angangig, weil dann Intelligenz m it schopfe- 
rischer K raft gleichgesetzt werden miiBte.

Dies ist aber doc-h offenbar eine Vergewaltigung des deutschen Sprach- 
gebrauchs.

Wie Meumann richtig herrorhebt, muB beim intelligenten Menschen 
zur Kombinationsfahigkeit die Abstraktionsfahigkeit hinzukommen, namlich: 
die Fahigkeit, richtig urteilen und kritisieren zu konnen.

In  der Abstraktionsfahigkeit hatten w ir also die zweite Hauptkom
ponente der Intelligenz.

Ais weitere Elementarfahigkeit des intelligenten Wesens bezeichnet 
Binet, der schon erwahnte franzosische Psychologe, die Anpassungsfahigkeit 
der Aufmerksamkeit.

Endlich konnte man auch noch leichte Apperzeptionsfahigkeit ais 
wesentliches Merkmal der Intelligenz anfuhren.

Eine gute Definition des Begriffes Intelligenz, die aber nur indirekt 
die beiden Hauptkomponenten der Intelligenz beriihrt, gibt W. Stern in 
seiner Arbeit : „Die psychischen Methoden der Intelligenzprufung und dereń 
Anwendung an Schnlkindern41, Leipizig 1912. indem er Intelligenz bestimmt 
ais die „allgemeine Fahigkeit eines Indiriduums, sein Denken bewufit auf 
neue Forderungen einzustellen. Sie ist allgemeine geistige Anpassungs
fahigkeit an neue Aufgaben und Bedinguugen des Lebens.“  Gut ist an 
dieser Definition vor allem, dafi sie zum Ausdruck bringt, daB die Be- 
zeichuung „intelligentil f iir  praktisch tiitige Menschen ebenso g ilt wie fur 
theoretisch-wissenschaftliche Denker.

1 Zum folgenden ygl.Th.Erismann, AneewandtePsychologie (SammlungGoschen).
S. 36 ff.
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a) Bestimmung der Intelligenzplatze1.

Zur Feststellung des J.-Standes der Schiller wollen w ir uns beschranken 
auf die Untersuchung der Kombinations- und Abstraktionsfahigkeit.

Dies geniigt auch, da die auderen von uns genannten Komponeuten 
der J.: die Anpassungsfahigkeit der Aufmerksamkeit imd die Apperzeptions- 
falugkeit beim Kombinieren und Abstrahieren in Mitwirkung treten imd in 
den Pmfungsresultaten von Kombinationstests imd Abstraktionstests mitent- 
halten sind. H ier interessiert nicht, den Unifang dieser M itwirkung nalier 
anzugeben, hier ist eben nur das Gesamtresultat bedeutimgsvoll.

Zur Priifung der Kombinationsfahigkeit der Schiilerinnen wurden 
ver wendet der „Bindewortęrganzungstest“ von Ebbinghaus und der soge- 
nannte „Dreiwórtertest“  (friilie r Masselon-Test genannt) in seinen ver- 
schiedenen Gestaltungsmbglichkeiten, - zur Priifung der Abstraktionsfahigkeit 
der „Kritikfahigkeitstest11, der „Fabeltest" und der „Begriffserklarungstest**.

I. T e s ts 'z u r  Priifung der K om binationsfah igkeit

Unter Kombination sei m it Meumann jede A rt vou Tatigkeit des 
Individuums verstanden, „gegebene Materialieu in irgendeinem Sinne selb- 
standig zu yerwerten und neu zu gestalten8“ .

1 Um Zeit zu ersparen, wird im folgenden das W ort „Intelligenz*1 stets nur 
m it dem Buchstaben „J “  bezeichnet werden.

Das W ort „Test“  ist in dieser Arbeit schon mehrmals gebraucht worden. 
Das W ort wurde gepragt von amerikanisehen Psychologen, die gewisse Stichproben 
zur Priifung der Eigenart und Begabung =meutal tests» uannten. Die Testmethode 
ist also eine Stichprobenmethode.

Tests, die mehr die psychischen Funktionen ais Schulleistungen und sonst er- 
lerntes Wissen priifen, sind J.-Tests reiner Form. Sie sind zur Priifung des J.- 
Standes eines Kindes die allein zulassigen.

Heutzutage nehmen die yerschiedenen Psychologen zur Testmethode sehr ver- 
schiedene Stellung ein. Deshalb ein kurzes Wort zur Wertung der J.-Tests.

Die Testmethode liat ais Stichprobenmethode vor anderen Methoden ziu' Er- 
forsehnng der Begabung eines Iudividuums den gro Cen Yorteil, schnell die psy
chischen Grundziige eines Menschen aufzudeeken oder doclr wenigstens anzudeuten. 
Sie ist infolgedessen bei Begabungsdiagnosen yon groBer Bedeutung. Danehen 
schlieBt sie auch groBe Nachteile und Mangel in sich. Diese bestehen einesteils 
darin, daB bei ihrer Anwendung dem Zufall sehr weiter Spielraum gelassen wird, 
wenn man nicht gerade in der Lago ist, das Experiment beliebig zu wiederholen, 
anderesteils, daB durch die Behandlungsweise der yerschiedenen Individualitaten 
nach ganz bestimmten Gesichtspunkten groBe Einseitigkeit in ihrer Beurteilung zu- 
stande gebracht werden kann.

Beide Mangel lassen sich aber zum guten Teil beseitigen. — Ygl. bierzu 
Meumann I I ,  S. 110. Auch S. 13 dieser Arbeit.

3 Meumann II , S. 437—38.
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Je nachdem die kombinatorisc-he Tatigkeit mehr deutend oder synthe- 
tisch ist, unterscheidet man eine Kombination der Deutung und eine 
Kombination der Synthese.

Zur Priifung der mehr deutenden Kombination dient z. B. die Er- 
ganzungsmethode von Ebbinghaus. Sie wurde von m ir in der von 
W. Minkus fortgebildeten Form rerwendet, die an Stelle einer Erganzung 
beliebiger Worte —  wie es fruher geschah — , nur BindewOrterliicken
enthalt1.

Dargeboten wurde ein von Minkus hergestellter Test: „Der Freund 
aus der Unterwelt (ein chinesisches Marehen)!!, der, da er sehr- umfang- 
reich ist, in  yerschiedenen Absatzen an Yerschiedenen Tagen den Sckulern 
zur Bearbeitung Yorgelegt wurde*.

Der den Schulem zur Bearbeitung diktierte Test hat- folgenden 
W ortlaut8:

„Der Freund aus der Unterwelt. (Ein chinesisches MSrchen)l.
In  einer grofieren Stadt Chinas lebte einst ein strebsamer Beamter,

namens Tien.ł )  sein Gehalt fu r ihn und seine jungę Frau kaum aus*
reichte, hatte er sich geru eine besser besoldete Stellung erworben, * ) ........
er hatte wenig Hoffnung, die hierzu notige Priifung zu bestehen,3) ........
ihm nicht geradezu ein Wunder zu H ilfe kam. Oft war er nahe daran,
zu Yerzweifeln,4)  er sich alle erdenkliche Miihe gab, wollte in
seinem annen Kopfe niekts haften bleiben: stets rergafi er das miihsam
GelemteJ)  iiberhaupt wieder Y o llig , er behielt es nur un-
k la r und Yerworx-en im  Gedachtnis. ° )  glaubten seine Freimde, die

sich7)  fiir  diese Priifim g Yorbereiteten, er werde nichts erreichen,
und redeten oft lange auf ihn ein,s)  ihn endlich einmal von der
Aussichtslosigkeit seiner Anstrengungen iiberzeugen. Aber® ).........
in seinem Yorhaben abspenstig machen, spomten ihn solche Beden,
weit entfemt, iliren Zweck zu erreichen, gerade an, und gegen aller Er- 
warten eiTeichte er trotz seines schlechten Gedachtnisses auch w irklich
sein Ziel. E r bestand schlieBlich die Priifung10)  ais Bester von
allen und m it groher Auszeichnung. Das ist eine wunderliche Ge-
schichte.11)  ilir  m ir zuhoren w ollt, erzahle ich euch, wie es sich

1 Naheres siehe "W. Stern: „Hohere Tntelligenztests zur Priifung Jugendlicherr1 
Zeitschrift f i ir  padagogische Psychologie und experimentelle Padagoeik, 19 Jahr- 
gang, Heft 3/4, S. 63 ff.

* Begriindung dieses Yerfahrens siehe S. 13 (auch S. 16, Anm. 2).
8 Fach W. Stern, a. a. O. S. 71—72.
4 Fach e:nem Stiic-.se der Sammiung chinesischer Marchen ron Gustav G is t:

„So war esi- (Pien pa!j Yerlag: Herm. J. Meidinger-Berlin.
S c h n e id e r ,  Psychologieche Padagaątlp-   o
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zugetragen Łat. Aber glauben werdet i t r  m ir wohl kaum, so seltsam
klingt alles. Und doch is t12)  irgend etwas iibertrieben hinzu-
gedichtet. Also so war es: In  einer sohSnen Sommemacht kehrten Ti§n
und seine Freunde einst zu spater Stunde in die Stadt zuriick,18) .........
sie einen łierrliclien Al end in der freien Natur Terlebt hatten.14) .........
sie iłre s  "Weges zogen, erfullten sie die stillen Sti-aBen m it frohlichem
Lacben und Gesang,15)  sie waren draufien bei einem Glase Wein
in eine recht ausgelassene Stimmung geraten.18)  jeder Naehtwachter,
dem sie begegneten, sie zur Rulie ermahnte, liefien sie sich in ihrem 
larmenden Ubermut durch sie nicht im geringsten hindern. Plotzlich aber 
cerstummte einer nach dem andern und blickte scheu nach dem ver- 
rufenen dusteren Tempel des sogenannten „unterweltlichen Gerichts11, an 
dessen finster drohendem Riesenbau sie eben comber muBten. In  semen 
Kellern wurden die Todesurteile vollzogen. und zum UberfluB erzahlte 
man von dem Gebaude auch noch die unheimlichsten Gespenstei-ge-
schichten,17)  schon deshalb jeder gern einen groBen Bogen um
diesen Ort des Grauens machte.

1S)  am hellen Tage sollte es hier so ganz geheuer sein, und
jetzt war es stockdunkle Nacht. Ti6n aber war ein unerschrockener 
Mann, den niemals etwas in Furcht jagen konnte: Jetzt fiirchtete er sich
daher19)  , und plotzlich,20)  ihn einer hindern konnte, stand
er auf den Stufen zum Eingang des Tempels. A lle redeten ihm zu, lieber 
m it ihnen ins Gasthaus „Zur trauten Teetasse-4 zu gehen, statt hier Unfug
zu treiben. E r solle vemunftig sein und herunterkommen.21)  stieg
er wahrenddem auch noch die letzten Stufen hinan und, weit entfemt zu
horen, rie f er ihnen lachend zu, er komme auch liin 22)  aber wolle
er sich da drinnen ein biBehen umsehen.28)  sollten sie daher rulug
dorthin vorausgehen und einstweilen Wein bestellen. Und ais einer meinte,
er werde sich schon huten, hinzugehen, setzte er noch hinzu. „  4) .........
ihr seht, daB ich wuklich drin gewesen bin, werde ich euch den ^Schreibei 
Lu« mitbringen!11 M it dem Schreiber Lu meinte er ein lebensgroBes 
GBtzenbild, das allen wegen seiner fm-chtbaren HaBlichkeit bekannt war. 
Bei seinen "Worten winkte Tien seinen Freunden noch einmal lustig

 verschwand er in dem Dunkel des hohen Tores. Die \ihrigen
gingen in die „Traute Teetasse“  imd saBen bald frohlich beim Weine. 
Nach einer Weile erhob sich der reiche L i und bat bedeutungsvoll um
Buhe. In  freudiger Erwartung wandte sich alles ihm zu,28)  L i 60

umstandlich tat, gab er gewohnlich etwas zum besten. Und rich tig :2' ) ........
«*r sich mehrmals w ichtig gerauspert hatte, cerkundete er feierlich, ei
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w edle die ganze Zeche bezalilen,28)  Tien sein Wort richtig halte.
Habe er aber blofi geprahlt, dann solle er zur Strafe da fiir29)  ihren
ganzen Wein bezahlen.............wenigstens aus seinem eigenen Keller ein
paar Flasclien herausrucken. In  diesem Augenblicke flog plbtzlich die
T flr auf, und herein keuchte Tien, m it der groBen schweren Tempelfigur
auf dem Eucken. Jahlings ,80)  die Glaser wie aufgescheuchte Frósche
durcheinanderMpften, stieB er zuerst seine Last m it lautem Krach mitten
auf den Tisch nieder81) ............. schenkte er sich zuerst rasch ein Glas
Wein ein, das er hastig hinunterstiirzte,82)  er von der Anstrengung
heftigen Durst bekommen hatte.83)  starrte die andem zunachst lange,
wie gelahmt vor Schreck und Entsetzen, ununterbrochen auf den giftgriin 
bemalten, unkeimlichen Gast in ihrer Mitte, der sie m it seinen roten Glotz-
augen tuckisch anfunkelte.34  ihnen H u t machen, stieg Tien
zu ihm liinauf und bot ihm iibermutig auch einen Weinbecher an. Da 
aber durch die Erschiitterung der bewegliche Kopf ins Wackeln kam, war 
die W irkung eine ganz unerwartete. Die ganze Gesellschaft schrie ent-
setzt auf,38)  das von ilim  erhoffte Gelachter erheben, und
stob in w ilder Flueht zur Tur hinaus, weit entfemt, auf Tiens beruhigende
Worte zu hóren.8 6  soriel Zeit nahmen sie sich, ihre H iite und
Stocke aufzuraffen, sondem lieBen alles hUngen, und sturzten so davon.
tiber ihre Flueht lachend, rerliefi auch nun Tien das Gasthaus,87) .........
aber stellte er Yorsichtigerweise die Figur hinter einen Yorhang,88) 
sie nicht noch anderen einen ebensolchen Schrecken einjagte. Zu Haus 
angelangt, trat er, noch immer lachelnd, in  sein Arbeitszimmer, ais ihn 
jhhlings ein eisiger Schreck durchfuhr: Mitten in der Stube stand da im 
fahlen Mondlicht: der „Schreiber Lu“ . Und plotzlich fing die Figur an. 
sich langsam zu bewegen, gerade auf ihn zu. Da rermochte er vor
Grauen sich39)  von der Stelle zu riih re n .ein W ort herror-
zubringen. Glaubte er doch bestimmt, Lu werde ihn nun beim Kragen
nehmen und ihm kurzerhand den Hals umdrehen.40)  begann da
dieser, m it einem Małe, weit entfemt von solcher Gewalttat, wider Er-
warten ganz gutmutig zu lachen, sprach ihm 11) .m it freundlichen
Worten Mut zu.42)  konnte der senst so mutige Tign nur sehr lang
sam seine Furcht uberwinden48)  auch fur den Mutigsten ist es
schlieBlich eine heikle Geschichte, sich in tiefer Kacht m it lebendig ge-
wordenen Tempelfigm-en zu unterhalten. Er muBte nun Wein holen und
m it Lu anstoBen. ..Deine uneischrockene Tat", sagte dieser zu ihm,
„hat m ir gefallen, und ich mochte sie gem belohnen.44)  du irgend
einen Wunsch auf dem Herzen hast. w ill ich ihn d ir gem erfullen, soweit
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es in meiner Macht steht!”  Da daclite Tien an die berorstehende Priifung 
und klagte dem neuen Freund sein Leid. Freilich, fiigte er hinzu, lielfeu
konne ihm da kein Mensch, und Lu -werde es wohl45)  konnen. Der
meinte, er -werde sich die Sache beschlafen und lieB sich auf das Rulie-
bett nieder. und an seiner Seite befahl er darauf Tien, sich46)  hiu-
zulegen. Der schlief auch bald ein47)  ihm alle Mudigkeit rergangen
■war. Nach einer 'Weile erwachte er von einem leisen Stich im Kopfe 
und sah Lu m it einem blutigen, spitzen łlesser iu  der Hand neben sich 
sitzen. Er glaubte zuerst, Lu habe es sich anders iiberlegt, imd es sollte
ihm nun doch noch an den Kragen gehen. 48)  begann er nun so-
fort aus LeibeskrSften und voller Entsetzen zu schreien, -woriiber Lu je- 
doch herzlich lachen rnuBte. „Sei doch nur s till,a sagte er zu ihm, „ich
habe d ir ja bloB ein besseres Gehim eingesetzt,49)  du iu fiiedlichem
Schlmnmer lagst. Nun -wirst du d ir alles ganz miihelos merken und in- 
folgedessen eine vorzugliełie Priifung machen. Jetzt aber lebe -wohl! Ich
muB rasch in meinen Tempel zuriick,40)  die Sonne vollig aufgeht!"
Weg -war er, imd Tien glaubte zu traumen. Aber schon am nadisten 
Tage merkte er, wie ausgezeichnet das neue Gehirn arbeitete. Er beliielt 
sich alles spielend, und so kam es, daB er die gefiirchtete Priifung ais 
Bester bestand.“

Die geforderten Ausfiillungen lauten: 1 da, 2 aber, 3 wenn, 4 denn 
obgleich, 5 entweder — oder, 6 daher, 7 gleiehfalls, 8 um — zu, 9 anstatt — 
zu, 10 sogar, 11 wenn, 12 weder —noch, 13 nachdem, 14 wahrend, 15 denn, 
16 obgleich, 17 so daB, 18 nicht einrnal, 19 ebensowenig, 20 ehe, 21 statt 
dessen, 22 vorher, 23 wSlirenddessen, 24 damit, 25 dann, 26 denn wenn, 
27 nachdem, 28 wenn, 29 entweder — oder, 30 so daB. 31 dann (hierauf), 
32 da (damit), 33 wahrenddessen, 34 u m -z u , 35 anstatt zu, 36 nicht 
einrnal, 37 yorher, 38 damit, .39 w eder-noch, 40 statt dessen, 41 sogar. 
42 trotzdem, 43 denn, 44 wenn, 45 ebensowenig (auch nicht), 46 auch 
(ebenfalls), 47 obgleich, 48 daher, 49 wahrend, 50 ehe.

Bei diesem Liickentest handelt es sich um kombinatorische Denk- 
tatigkeit. Seine Bearbeitung setzt nicht bloB logische Fahigkeiten, sondem 
auch eine gewisse Sprachfiihigkeit voraus. Trotzdem ubersteigt die Schwierig- 
keit —  wie die von Minkus geleiteten Massenyersuche dargetan haben — 
nicht das MaB dessen, was in den vier oberen Jahrgiingen von Yolksschulen 
gelęistet werden kann.

Meine Klasse hatte also den Test befiiedigend lBsen nriissen.
Ich lieB diesen Test von 90 Schiilerinnen der beiden IV . Klassen 

bearbeiten.
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Der Erfolg war, daB in Klasse IYa, die besonders gutes Scliuler- 
material aufweist, w irklich etwa s/4 ałler Schiderhmen den Test zu losen 
vermoeliten —  eine fu r die gegenwartige Zeit sehr erfreuliehe Leistung — , 
wahrend in meiner Klasse nur 1/4 aller Schulerinnen, und diese bis auf 
eine nur annahernd der Aufgabe gerecht wurden. —

Der bekanntlich sehr schwierigen Bearbeitung und richtigen Aus- 
wertung des Tests glaube ich in weitgehendem Mafie gerecht geworden 
zu sein, dadurch dafi ich je nach der Schwierigkeit der geforderten Er- 
ganzung zwei Gruppen unterscliied. Die leichteren Erganzungen wurden 
m it einem Punkte, die schwereren m it zwei Punkten, Auslassimgen in 
umgekelirter Weise, die leichteren m it zwei Punkten, die schwereren m it 
einem Punkte gerechnet. Halb richtige und falsche Ausfiillungen wurden: 
die ersteren ais halbe, die letzteren ais Auslassimgen gewertet. In  bezug 
ani die halb richtigen und falsc-hen Ausfiillungen weichen die Eesultate in 
meiner Klasse in auffallender Weise von denen, die Minkus erhielt, ab1.

Bei m ir sind im Unterscliiede zu Minkus’ Protokollisten diese Aus- 
fiillungen derartig haufig, daB unmoglich von ihnen bei Bestimmung der 
Eesultate abgesehen werden konnte.

Die folgenden Ziffern dnicken die Leistimgen meiner Klasse in Prozeuten 
aus, und zwar

1. die unter a: die Treffer, d. h. die richtig ausgefullten Lucken,
2. die unter b: die Auslassimgen,
3. die unter c: die halb richtigen Losungen.
4. die unter d: die falsehen Ausfiillungen.

Art der Leistimgen Leistungen in °/0
1. T re ffe r................................................. 49,70 °/0
2. Auslassimgen......................................... 6,14°/0
3. halb richtige Losungen . . . .  9,82 °/0
4. falsche Losungen ■ ............................ 37,52 °/0

75 °/0 Treffer miiBten geliefert sein, wenn die Klasse Normal-J. hatte. 
Die Schuler Minkus' hatteu sie.

Die auffallend geiinge Leistung meiner Schuler is t ganz ohne Zweifel 
zum guten Teil durch die Kriegswirkungen mitbedingt, die in einer 
Industriegegend besonders in die Ei-scheiuiuig treten muflten. —

Walirend die Kombinationsmethode in  der hier angewandten Form mehr 
die Denkbegabung pruft, dient der „Drei-W ijrter-Test" (vom franzosischen 
Arzt Masselon erfunden) zur Bestimmung der kombinatorischen Phantasie.

1 Ygl. W. Steru, a. a. O. S. 73.
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Das Wesen dieses Tests besteht darin, aus drei Stichwortern (man 
kann auch mehrere oder nui' zwei wdhlen) einen sinnvollen Zusammenhang 
zu bilden.

Es kann eine Yariation in das Yerfahren gebracht werden dadurch, 
daB bei solchen Stichwortern, die den Sinn nicht eiudeutig detenninieren, 
von den Schulern verlangt w ird, moglichst viele Losungen fu r jede AYort- 
reihe zu bringen.

Beide Arten der Methode wurden von m ir verwendet, imd zwar nahm 
ich von den von Piórkowski aufgestellten Wortgruppen folgende:

1. Einbrecher —  Bibel —  umkeliren.
2. Backerjunge —  hoch vorbeifliegender Luftballon —  Priigel.
3. Lanćlmann —  groBe Hitze — Diebstahl.
4. Stehengebliebene Uhr —  geschehenes Eisenbahnungliick —  Preude.
5. Spiegel —  heranschleichender Morder —  Hettung.
6. Seiltanzer —  boser Mensch —  Schrei.
7. Neugieriger Jungę —  T iir —  Nasenbluten.
8. Wasserhahn —  Festzug —  Stube.
Die Tests wurden bewertet:
1. diejenigen, die den sinnvolIen Zusanunenhang in  einem Satze zum 

Ausdruck brach ten, ais Yolltreffer (diese Leistung muB ein Kind im A lter 
meiner Schulerinnen zustande bringen),

2. die ihn in zwei Satzen brachten, ais Treffer,
3. die ihn in vielen Satzen brachten, ais halb gelungene,
4. diejenigen, welche die ‘Wortgruppen sinnlos zusammenstellten, sei 

es nun in einem oder in mehreren Satzen, ais falsch1.
Zu den falschen Losungen wurclen auch Auslassungen gezahlt. Fol

gende Tabelle stellt eine tibersieht (iber die Yerschiedenen Arten der Lei- 
stungen dar.

gelungene Losungen nicht gelungene Losungen

Volltreffer Treffer halb richt. Los. falsche Los. Auslassungen

25,3%  6,25%  39,58%  24,70 %  4,17%

Die Eesultate lassen erkennen, daB sich auch die Phantasiebegabung 
meiner Klasse nicht auf dem Normalstand befindet.

Kombinatorische Denk- und Phantasiebegabung pruft die Meumannsche 
Methode der Erganzung Yon Stichwortern zu einer ganzeu Geschichte.

1 Die Testbearbeitungen konnten auch venvertet werden bei der Bestimmung 
des Yorstellungstypus, des Phantasietypus und des Denktypus. Insbesondere trat 
die A rt des Denkens, oh gegenstandliches Denken oder sprachlieh formuliertes 
Denken vorhanden war, in den Yerschiedenen Arbeiten deutlich zutage.
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Dieses Verfahren liifit die deutende Kombinationsfaliigkeit, die in den bis- 
her angestellten Yersuchen yorherrsehend war. binter der synthetischen 
Kombination zurucktreten1. Dieser Test eignet sieli dalier mehr ais die 
bisher behandelten zur Priifung yielseitiger Arten der Begabung. Gegeben
wurden der Klasse die Meumannschen Beispiele:

a) Die Gescliichte vom Affen, der ein Kind rettet. in  der Form:
„Haus brannte ab —  Kind allein —  kluger Affe — Eltem  dank-

bar —  Belohnung."

b) das Gedicbt von B. Beinick: „D ie Abl5sung“  in  der Form:
„ Winternacht —  Soldat -— Kalte —  erstarrte —  Ablosimg —  Tod.“
Die Eesultate bestanden aus:
I. 29,75 °/o solcher Losungen, welche die Aufgabe insofern nicht ge- 

lost hatten, ais sie die eigentliche Pointę der Gesehiehten nicht erfafit oder 
verschoben hatten2,

II .  60°/o solcher Losungen, welche die Pointę erfafit, aber in  Einzel- 
heiten Sinnwidrigkeiten oder audi Liicken in der Yerwendung der Stich- 
worter enthielten,

I I I .  10,25°/0 solcher Losungen. welche der Aufgabe yollig oder doch 
wenigstens im grofien und ganzen gerecht wurden. Losungen der ersten A rt 
galten ais falsch, der zweiten A rt ais halb richtig, der letzten A rt ais richtig.

1 Synthetische Kombinationsfahigkeit p riift auch das oben (S. 22) angegebene 
Yariationsverfahren des „Drei-Worter-Tests“ . Es besteht darin, daB man W ort
gruppen gibt m it der Weisung, moglichst Yiele Deutungen zu finden. Sehr frucht- 
bar zu J.-Priifungen gestaltet sich dieses Yerfahren wieder, wenn man solche Stich- 
worter nimrnt, bei welchen deutlich eine doppelte Erganzung moglich ist: eine 
naheliegende, allgemeine und eine etwas ferner liegende, die aber eine pointierte 
Beziehung zwischen den Stichwortern zum Ausdruck bringt. Meumann, der Er- 
finder dieses Tests, erlautert das Yerfahren an dem Beispiel: „Esel — Sehlage“  
(Ygl. Meumann I I ,  S. 445). An sich richtig ist die Losung, wenn die Kinder den 
Satz bringen: „Der Esel bekommt Schlage.11 Yon hoherer J. zeugt aber eine Ant- 
wort, wie: „Der faule Esel bekommt Schlage.“  Diese besondere A rt der Masse- 
lonschen Methode eignet sich auch gut zur Priifung des Umfangs und der Schnellig- 
keit der kombinatorischen Phantasie. Hierzu muB natiirlich jedesmal genau die Zeit 
gemessen werden, was bei meinen Esperimenten auch im mer geschah.

2 Meumann Yerlangte Yon seinen Schulern, daB sie bei dem Gedicht von 
Eeinick den symbolischen SchluB aus den Stichwortern heraus erfassen sollten, und 
betrachtete die Aufgabe ais nicht gelost, wenn die Arbeiten diese Pointę nicht 
enthielten.

Ich kann mich hier der Beurteilung Meumanns nicht anschliefien, wenn auch 
8,76°/0 meiner Schiller (bei Meumann 0° io) den Forderungen Meumanns geniigt haben.

Die von Meumann geforderte Pointę ist meiner Ansicht nach nicht notwendig 
aus den Stichwortern zu ersehen. Y  eshalb konnen die beiden letzten AYorter jener 
Wortgruppe: Ablosung, Tod nicht einfach erganzt werden: „A is die Ablosimg kam, 
war der Tod schon eingetreten ?i; Eine solche I/isung galt bei m ir ais richtig.
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Zur IUustration des Leistungsstandes der Klasse sollen einzelne Bei- 
spiele der Losungen m itgeteilt -werden. Da die Schiilerbearbeitungen dieses 
Tests in  auffallender Weise die Yerschiedenlieit der Begabungstypen zu 
Tage treten lassen, seien die Beispiele zu den drei yerschiedenen Losungen: 
falsch, halb richtig , richtig, wiederum gruppiert nach dem Gesichtspunkt 
des Begabungstypus, wenn auch die eigentliche Behandlung des Begabungs- 
typus, erst spater erfolgt. Yon den yielen, fein abgestuften Begabungstypen 
sollen hier nur die drei Haupttypen: Yerstandestypus, Phantasietypus, 
Gefiihlstypus beriicksichtigt werden.

Beispiele ad I. (Falsche Losungen: die Pointę ist nicht erfaBt.i
1. Yerstandestyp:
„In  einer Winternacht. stand ein Soldat Wachę. Yor K iilte erstarrte 

sein Gesicht. daB er nicht mehr aufpassen konnte. Da tia f ihn eine Kugel. 
Ais die Ablosung kam, war der Tod schon eingetreten.“

2. Phantasietyp:
„Die Winternacht brach herein. Ein deutscher Soldat stand auf Yor- 

posten. M it scharfen Augen spiihte er in  die Landschaft hinein. Da, 
ein Rascheln, Tritte , er spali t hin und gewahrt einen Feind, welcher 
arglos sich dem Posten nahert. Er umspannt sein Gewehr fester, driickt 
los, und ein Feind Deutschlands ist weniger.

Die K lllte w ird so groB, dafi er bald erstarrte. M it hastigen Schritten 
schreitet er auf und ab imd bemerkt nicht, wie ein Feind sich wiederum 
nhhert. Bald muB die Ablosung kommen, denkt er, da, ein SchuB. Der 
Posten sinkt hin, und Schnitter Tod kommt m it seiner Sense und holt 
einen Mann mehr in sein Reich.4-

3. Gefuhlstyp:
„Im  Jahre 1915 stand in einer Winternacht ein Soldat auf Posten. 

Da er sich nur einen łeichten Mantel umgehangt hatte, fro r er sehr, denn 
es war eisige Kalte. Auch war er sehr unglueklich. Endlich hatte er 
gar kein Gefuhl mehr in seinem Korper. Er erstarrte vor Kalte. End
lich kam die Ablosimg. Aber er safl bewegungslos da und konnte nicht 
weiter. Seine Kameraden kamen und brachten ihn in ein Lazarett. Er 
bekam Lungenentziindimg und hatte groBe Sclunerzen. Er wurde nicht 
mehr gesund. Der Tod trat bald ein.“

Beispiele ad II. (Halb richtige Losungen: Die Pointę ist erfaBt, aber 
die Arbeit enthalt in Einzelheiten Sinnwidrigkeiten oder Liicken.)

1. Yerstandestyp:
„Es war in  einer Winternacht, ais ein Soldat auf Posten stand. Er 

zitterte vor K iilte und erstarrte bald, bis der Tod eintrat.4-
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2. Phantasietyp:
„E inst brannte ein Haus ab, ganz in unserer Kahe. Das Kind war 

ganz alleine zu Hause m it ihrem einzigen Liebling, »dem klugen Affen«. 
Denn so wurde er genannt. Das Kind war voller Aufregung, denn die 
Eltern waren hamstem. Der Affe sali die Kot des Kindes und wollte ihm zu 
H ilfe kominem Der Affe maclite sich bemerkbar, wie er Kissen und Decken, 
Tiicher und Matratzen hinunterwarf. Das Yolk merkte dieses und spannte 
ein Ketz zwischen zwei Baumem Das Kind wickelte den Affen in ein Tuch, 
damit er nichts sah, und sie warf sich m it dem Affen aus dem ersten Stock- 
werk. Die Feuerwehr loschte den Brand, imd das Kind nebst dem Affen 
blieben im Nachbarhause. Ais die Eltem am Abend nacłi Hause kamen, freuten 
sie sich sehr uber die Heldentat des Affen. Sie zeigten sich sehr dankbar, 
indem er es sehr gut hatte und m it dem Kinde uberall hingehen durfte.“

3. Gefuhlstyp: (Hachfolgendes Beispiel deutet zugleich auf besondere 
Phantasiebegabung. Es handelt sich also in vorliegendem Falle um keinen 
reiu emotionellen Typ):

„In  einem reizenden Dorfchen stand vor langen Zeiten ein grofier 
Bauernhof. Blidiende Komfelder imigaben es. Aus dem hubschen Gartchen 
schallten frohliche Kinderstimmen. Der kleine Knabe vom Bauernhof hatte 
einen drolligen Affen von seinem Yater bekommen. Der war sehr zahm 
und konnte zuletzt nicht mehr ohne seinen Herrn sein. Eines Morgens, 
ais der Kleine erwaclite, war es rauehig in  seinem Zimmer und drauBen 
alles rot. Der groBe Bauernhof war durch die Unvorsichtigkeit eines 
Knechts in groBe Gefahr gekommen. Die Besitzer, Knechte und Magdę 
waren in der Aufregung hinausgegangen, um zu helfen, und hatten nicht 
an das Kind gedacht. Die Mutter sclirie, aber keiner wagte sich in  das 
brennende Haus. Da man das Feuer zu spat bemerkte, brannte das Haus 
ab. Das Kind, allein in  der Stube, wuBte nichts von der Gefahr. Aber 
der Affe merkte es, denn er war ein kluger Affe, und er nahm den 
Knaben und brachte ihn in das Kornfeld, dort legte er ihn nieder und 
wartete den Brand ab. Dann aber nahm er das Kind und legte es vor 
die FiiBe der jammernden Mutter. Die Eltem waren so froh, daB sie den 
Affen yergaBen. Da aber die Eltem dankbar waren, gaben sie dem Affen 
zur Belolinung die Freiheit wieder.il

Beispiele ad. H I. (Richtige Losungen.)
1. Yerstandestyp:
„In  einer kalten Winternacht stand ein Soldat auf Posten. Es war 

so kalt, daB er vor lauter Kalte erstarrte. Ais die Ablosung kam, hatte 
der Tod ihn schon weggerafft.“
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2. Phantasietyp:
„In  einem kleinen Stiidtehen wohnte in  einem netten Hauschen eine 

kleine Familie: ein junger Mann m it seiner Frau und einem kleinen Madchen. 
Sie hatten von einem Bekannten aus Afrika einen Affen geschenkt bekommen. 
Die Eltem liellen ilir  Kind manchmal allein zu Hause m it dem Affen, denn 
sie wuflten, daB es bei dem Affen in guter Hut war. Ais einrnal die 
Eltem wieder ausgegangen waren, ertonte das Brandsignal. Das von ilmen 
bewohnte Haus brannte ab. Endlich erinneite man sich, daB das Kind 
noch allein im Hause war, denn man hatte es nicht wahrend des Brandes 
gesehen. Die Trummerstatte wurde abgesucht. Da fand man auf einem 
Steine weit ab von der Brandstatte den klugen Affen m it dem Kinde. Er 
hatte es, sobald der Brand ausgebrochen war, weggebracht. Ais die Eltern 
zuriickkehrten, und ihnen alles m itgeteilt wurde, weinten sie vor lauter 
Freude, daB ih r Kind gerettet war. Dem Affen gegenuber waren sie sehr 
dankbar. Sie gaben ihm zur Belohnung eine warme Schlafstelle neben 
dem Schlafzimmer des Kindes.11

3. Gefuhlstyp:
„In  einer kalten Winternacht muBte ein armer Soldat, welcher \a tc r 

und Mutter verloren hatte, Wachę stehen. Er war sehr traurig. Auch 
fror er sehr. Yor Kalte erstarrte sein Korper. Aber er hoffte noch immer 
auf Ablosung. Doch der grausame Tod ereilte ihn bald.“  —

Da eigentliche Kombinationsfahigkeit uberall, wo es sich um das 
Herausfinden eines Zusammenhanges handelt, am Werke ist, konnten auch 
die zu mancherlei andern Zwecken angestellten Yersuche (Yiedergabe vor- 
gelesener Geschichten, Deutung von Bildern. Aufsatzen usw.) ais Priifungs- 
material benutzt werden.

I I.  Tests zur Priifung  der A bstrak tio nsfah igke it1.

Die Fahigkeit des Analysierens ist, wie schon oben betont wurde, fiir  
einen Menschen, der auf 3. Anspmch macht, ebenso notwendig, wie die 
des Kombinierens. Menschen, bei welchen analytische Denkfahigkeit be
sonders entwickelt ist, sind besonders befahigt zur K ritik , die — wie Meu
mann sagt — „im  Zerlegen komplexer Gedankenverbindungen oder prak- 
tischer Yerhaltnisse besteht m it der Absicht, ihre Richtigkeit oder Zweck- 
maBigkeit zu prufen“ .

Zur Bestimmimg der analytischen Falugkeiten meiner Schiller wahlte
ich Tests zur Bestimmung

1 Zum folgenclen vgl. Meumann, a. a. O. S. 434 ff.
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1. der begrifflichen und begriffsbildenden Fahigkeiten,
2. der im engeren Sinne abstrahierenden Fahigkeiten (z. B. des Heraus- 

findens der Pointę oder der Morał aus einer Geschichte).
3. der im engeren Sinne kritischen Fahigkeiten.
Ad 1. Zim Priifung der begrifflichen und begriffsbildenden Fahigkeiten 

wurde die Erklarung fiin f verschiedener Begriffe von den Schtllem ge- 
fordert. Die gegebenen Begriffe waren:

1. Onkel, 2. Brieftrager, 3. U-Boot, 4. Neid, 5. Beute.
Die Begriffe Nr. 1 u. 2, vielleiekt auch Nr. 3, galten ais Normal- 

tests von Neunjahngeu. Ich nahm diese, einer tieferen Altersstufe ange- 
messenen Begriffe, um zur Bestimmung des J.-Alters ein MaB des J.-Ruck- 
standes der Klasse zu erlialten. Leider erwies sich dies Zuruckgehen auf 
den J.-Stand der Neunjalirigen bei zwei Schulerinnen ais nicht iiberflussig. 
Bei der Yerarbeitnng der Tests1 wurde untersc-hieden zwischen Leistimgen,

1. die ganz richtig, d. h. diese gaben eine hefriedigende Erklarung 
des Begriffes, —

2. die nur einen wesentliehen Teilinhalt des Begriffes angaben, wobei 
es gleich war, ob auBerdem auch noch unrichtige Ziige angegeben waren. — 
Solche Losungen galten ais halb richtig,

3. die entweder ganz falsch oder nur einen imwesentlichen Teilinhalt 
des Begriffes angeben.

Nach diesem Gesiehspunkte verteilen sich die Resultate: 
richtige halb richtige falsche

74,72%  17,04%  8,24 %

In Yorliegendem Falle entspricht also die Leistung der Klasse an- 
nahernd der Nonnalintelligenz ilrrer Altersstufe.

Bei diesem Resultat muB aber beachtet werden, daB die Resultate 
zweier rielleicht sogar dreier — Begriffe in  dem Gesamtresultat m it- 
enthalten sind, die der Altersstufe eines 9jahrigen Kindes gemaB sind. Zur 
genaueren Erm ittlung des Leistungsstandes der Klasse einerseits und zu- 
gleich um einen Uberblick riber die Schwierigkeit der geforderten Defini- 
tionen zu erhalten, seien noch die Resultate bei den einzelnen Begriffs- 
bestimmungen mitgeteilt.

Richtige Losimgen in Prozenten:
Onkel Brieftrager U-Boot Neid Beute

68.29 %  98,78%  85,37%  60,97%  60,97%

1 In  methodologischer Hinsicht und auch bei Beurteilung der Tests wurde 
nach W. Stern vorgegangen. Ygl. „Hóhere J.-Tests zur Priifung Jugendliclier- 
A. a. O. S. 81 ff.
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Nach diesen Einzelergebnissen hatte die Klasse 4/5 einer Nonnal- 
intelligenz. Dieses Kesultat und nicht das oben gewonnene muB selbst- 
yerstandlich bei einer absoluten Wertung des J.-Standes der Klasse das
maBgebende sein. —

Zum Ilerausfinden der Pointę oder zum Abstrahieren des Grandge- 
dankens aus einer Geschichte halten unsere Testpsyehologen den Pabeltest

fiir  selir geeignet.
Auch m ir erwies er sich ais sehr niitzlich. Man geht bei der Yer- 

wendung dieses Testes vor, indem man den Schiilerinnen eine Fabel ein- 
mal oder nach Wunsch zwei- oder mehrere Małe vorliest und dann von 
ihnen die Lehre niedersclireiben laBt1.

Leicht begreiflich ist dieses Yerfahren in vorziiglicher Weise geeignet. 
analytische Fahigkeiten eines Individuums zu priifen.

Ziehen, der bekannte Fhcperimentalpsychologe. auBert sich emmal ein- 
gehend uber die Bedeutung dieses Fabeltestes. Er sieht. sie hauptsachlich 

in zwei Punkten:
1. Die Reproduktion erfordere diese Atiffassung des Zusammenhanges 

der Erzahlung im einzelnen: also kombinatorische Begabung, da jede, auch 
die einfachste Erzahlung Lucken enthalte, die der Geist eines Indmduums 
ausfiillen musse. —  Insofem ware also jede Erzahlungsmethode zugleich 
auch Erganzungsmethode.

2. Die Forderung, die Lehre der Fabel anzugeben, verlange abstra- 
hierende Tatigkeit des Indmduums. Yorherrschend ist beim Fabeltest selbst- 
verstandlich diese zweite Tatigkeit der menschlichen Psyche. —

Es wurden von m ir verwendet fiin f' Fabeln, vier aus der Terman- 
imd Childsschen Sammlung, eine aus der Meumannschen Sammlung:

1. Der Berggeist und der Holzfaller2.
2. Der Storch und die Kraniche.
3. Herkules und der Fuhrmann.
4. Der Adler imd die Schildkrote.
5. Der Hund m it dem Stuck Fleisch. (Meumann)8.
Bewertet wurden diese Tests genau wie die Definitionstests4, imd die 

Resultate eingeteilt in richtige, halbrichtige und falsche Losungen.

1 In  methodologischer Hinsicht vgl. W. Stern, a. a. O. S. 84ff. Nach Stern 
verfuhr auch ich.

! Termann und Childs: Merkur und der Holzfaller.
s In methodologischer Hinsicht wurde liierbei wieder nach W. Steni, a. a. 0.

S. 86—87, yerfahren.
4 Ygl. S. 27.
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Fabel Nr. 1. „Der Berggeist und der Holzfaller1.

Ein Holzfaller lieB einrnal eine A st in  einen tiefen Teich fallen. Er 
setzte sich auf eine Bank und bejammerte seinen Yerlust, Da erschien 
der Berggeist, sprang in  den Teich. brachte eine goldene A s t zum Yor- 
schein und fragte, ob das die rerlorene sei? Ais der Hann dies verneinte, 
tauchte der Berggeist ein zweites Hal unter und brachte eine silberne Ast 
herauf. Ais der Hann nim sagte, dies sei immer noch nicht die seinige, 
tauchte der Berggeist ein drittes Hal und holte die richtige A st herauf. 
Der Hann nahm sein Eigentum m it Freuden in Empfang, und der Berg
geist hatte solche Freude tiber ihn. daB er ihm die goldene und die silberne 
noclrdazu schenkte.“

Ais richtige Antworten galten:
1. Ehrlich wahrt am langsten.
—  30,84 %  uller Losungen brachten diese Antwort —
2. Wer die Wahrheit liebt, w ird belohnt.
— 12,91 °/o der Losungen kommen auf diese Antwort —
3. Ehrlichkeit w ird belohnt.
— 5,14 °/0 gaben diese Antwort —
Zusammen wurden also bei Fabel Nr. 1 48,89 °/0 richtige Antworten 

erzielt. Das Gesamtresultat bei Fabel Nr. 1 stellt sich dar: 
richtig halb richtig falsch keine Antwort

48,89%  27%  18 °/° 6,11%

Fabel Nr. 2. „Der Storeh und die Kraniche2.
Ein Bauer stellte einige Fallen auf, um Kraniche zu fangen, die seine 

Saaten frafien. M it den Kranichen zusammen fing er einen Storch. Der 
Storch bat den Bauer, sein Leben zu schonen, er milsse H itleid nut seinem 
gebrochenen Bein haben, er sei ein Yogel von ausgezeichnetem Charakter 
und durcliaus nicht wie die Kraniche. Der Bauer lachte und sagte: »Ich 
fing dich m it diesen Eaubem, den Kranichen, zusammen. und du-inuBt 
m it ihnen sterben.«“

Das Eesultat stellte sich dar ais:
richtig halb richtig falsch keine Antwort 

16,66%  1,11%  58%  24,23 %

wobei ais lichtige Antworten galten solche, die entweder die Form: „M it- 
gefangen, mitgehangen‘: (6 % ) oder die nur annahernd richtige „Der Un- 
sehuldige muB m it dem Schuldigen leidenri (10.66% ) hatten. Das Eesultat 
zeigt, daB Fabel Nr. 2 f iir  die Schiller bedeutend schwieriger ist ais Fabel Nr. 1.

1 Stern, a. a. 0. S. 83. — s Stern, a. a. O. S. 85.
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Fabel Nr. 3. „Herkules und der Fuhrmann1.

Ein Fuhrmann fuhr die LandstraBe entlang, ais die Bader auf einrnal 
in  einen tiefen Graben rersanken. E r tat nichts, schaute nur aul seinen 
Wagen und rief Herkules laut um H ilfe an. Herkules kam und sagte zu 
ihm : »Drucke m it deiner Schulter das Bad aus der Furche und sporne 
deine Ochsen an, mein lieber Mann®, dann ging er weiter und lieB den 
Fuhrmann stehen.“

Fabel Nr. 3 hatte das Eesultat:
richtig halb richtig falsch keine Antwort

44,44%  18,89%  22,22 %  4,45%

Diese Fabel brachte eine F iille  rerschiedener Antworten. Ais richtig 
wurden angesehen:

1. „Man soli nicht gleich um H ilfe rufen, sondem zuerst selber 
rersuchen, ob man sich helfen kann.“

Diese Form dieses Gedankens war die haufigste. (19,76% .)
2. Wer sich nicht selber h ilft, dem w ird nicht geholfen. (6,87 % .)
3. Wenn einrnal ein Ungliick geschehen ist, dann soli man nicht miiBig 

dastehen, sondern gleich wieder fleiBig sein und es gut machen. (9,87% .)
4. Selber sei der Mann. (2,47 ° /0.)
5. Man soli niemand in seiner Faulheit sthrken. (2,47% .)

Fabel Nr. 4. „Der Adler und die Schildkrote2.

Eine Schildkrbte beschwerte sich bei den Yogeln dariiber, daB keiner 
sie fliegen lehren wollte. »Nun denD«, sagte der Adler, »ich w ill dich 
fliegen lehren«, und nahm sie hoch m it, bis fast in die Wolken. Dann 
lieB er sie plotzlich fallen, und sie zerschmetterte auf den Felsen.“

Fabel Nr. 4 brachte:
richtig halb richtig falsch keine Antwort

42,22 %  26,66%  15,55%  15.57%

Ais richtig galten die Antworten:
1. „Man soli m it dem zufrieden sein, was man ist.“  (19,67 % .)
2. „Man soli nicht verlangen, etwas zu lemen, was man iiberhaupt 

nicht leisten kann.“  (11,24% .)
3. „W ir sollen nicht immer alles tun und haben wollen, was andere 

tun und haben, sondern w ir sollen uns m it dem, was w ir haben, be- 
gniigen.“  (8,5 % .)

4. „Schuster bleib bei deinen Leisten." (2,81 % .)

1 Stern, a. a. O. S. 86. — * Stern, a. a. 0. S. 85.
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Fabel Nr. 5. „Der Hund m it dem Stucke Fleisch1.

Ein Himd lie f m it einem Stiick Fleisch durch einen Wasserstrom. 
Ais er das Fleisch im Wasser sich spiegeln sah, meinte er, es ware auch 
Fleisch, und schnappte daher gierig  danach. Ais er das Maul auftat. ent- 
fie l ihm das Stiick Fleisch, und das Wasser fuhrte es weg.:£

Fabel Nr. 5 brachte:
richtig halb richtig falsch keine Antwort

43,34%  4,14 °/0 12,88 °/0 39,64%

Ais richtig galten die Antworten:
1. Man soli nicht habgierig sein. (27,15°/0.)
2. Man soli zufrieden sein m it dem, was man hat. (14,38 °/0.)
3. Wer zuviel w ill, bekommt nichts. (1 ,81% )
Ein Yergleich der Resultate der einzelnen Fabehi:

Anzahl richtig halb richtig falsch keine Antwort
1. 48,89 % 27°/ ń ‘ 10 18% 6,11%
2. 16,66 % W ° ! o 58% 24.23%
3. 44,44% 18,89% 22.22 % 4,45%
4. 42,22 % 26,66 % 15,55%

4
C
U -a
 

_ 
o
 

o

5. 43,34% 4,14 % 12,88 % 39,64%

(Summę 195,55%  77,8%  126,65%  90% )

zeigt Fabel Nr. 2 ais am schwersten,
Fabel Nr. 5 ais am zweitschwersten,
Fabel Nr. 4 ais am drittschwersten.
łabel Nr. 3 ais am viert schwersten,
label Nr. 1 ais am leichtesten.

Diese Feststellung is t von W ichtigkeit zur Berechnung der Leistimgen 
der einzelnen Schulerinnen beim Fabeltest.

Die Dimchschnittsleistungen meiner Klasse beim Fabeltest, die man 
erhalt, wenn man die oben angegebene Summę aller Leistungen durch 
fiin f te ilt, betr&gt in % :

richtig halb richtig falsch keine Antwort
39,11%  15,56%  25,33%  18%

Es sei hier noch erwahnt, daB diese Fabelleistungen der Schuler 
auch zim Bestimmung der Qualitat der Yorstellung* und des Denktypus8 
rerwendet werden konnten. —

1 Stern, a. a. O. S. 86. (Diese Fabel stammt ans der Meumannschen Samro-
lung. — Meumann bringt sie ohne Uberschrift.)

3 S. S. 63 ff. — * S. S. 74.
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Zur Priifung der Kritikfahigkeit der Kinder wurde rerwandt der 
,,Absurditatentest“ von W. Stern Kr. 1 \  eine kurze Erzahlung, die 10 Siun- 
widrigkeiten von sehr yerschiedener Schwierigkeit enthalt.

Die Erzahlung lautet:2.
„An einem schbnen Mhrztage machte unsere Klasse einen Tages- 

ausflug. Obgleich es die ganze Kacht geregnet hatte, waren die Wege 
morgens recht naB und sclimutzig; doch stbrte das nicht unsere Wander- 
lust. W ir kamen durch einen Wald, der aus lauter Tannen und Kiefem 
bestand. Leider waren die Baume wegen der fruhen Jahreszeit noch ganz 
Irahl; wie herrlich muB es im  Sommer sein, wenn die Baume erst durch 
dichten Sehatteu gegen den Sonnenbrand schiitzen! Einrnal sahen w ir in 
der Feme ein wildes Kaninchen vor ims herlaufen. Ich jagte ihm nach, 
aber da es standig sclmeller lie f ais ich, konnte ich ihm mu- langsam 
naher kommen imd fing es schlieBlich. Aber ich qualte es gar nicht, 
sondern lieB es bald wieder laufen, da ich an den Spruch dachte: »Die 
Freuden, die man iibertreibt, verwandeln sich in Schmerzen.« Dann fuhrte 
uns der Weg an Feldem vorbei, auf denen die Bauern die Getreideemten 
einbrachten. Mittags trafen w ir in dem Doif ein, wo w ir bleiben wollten. 
Das Dórfchen hatte vor einem Jahr durch ein Brandungluck scliwer ge- 
litten ; der Kirchturm war vollig niedergebrannt; zrn- Erinnerung war an 
der Stelle, wo die Turmspitze gewesen war, eine Gedenktafel angebracht 
worden. Bei einer Meierei fragten w ir an, ob w ir M ilch und Kase be- 
kommen konnten, es war aber nichts mehr vorhanden. Doch sagte man 
uns, in einer halben Stunde werde gemolken, dann konnten w ir sofort 
beides bekommen, soviel w ir wollten. ir  warteten gern und heBen es 
uns trefflich sclimecken. Die meisten blieben nun im Dorf; ich aber 
machte m it einem Freund einen Abstecher auf einen hochgelegenen Aus- 
sichtspunkt. W ir stiegen eine halbe Stunde bergauf, freuten uns an dem 
schonen Bundblick und kehrten dann auf einem noch steileren. ebenfalls 
standig ansteigenden Weg ins Doi-f zirriick.

M it vielerlei Spielen verging uns der Nachmittag schnell; w ir be- 
merkten kaum, daB die Schatten der Baume ktii-zer und ktirzer wurden, 
und waren iiberrascht, ais die Sonne unterging. W ir lagerten uns noch 
etwas am Ufer eines Sees, von dem plotzlich dichter Kebel aufstieg. Abei 
dieser Nebel breitete sich nicht sehr weit aus. Kur w ir selbst waren 
ganz von ihm eingehiillt, und alle nahen Gegenstande verschwanden rings-

1 W. Stern, a. a. O. S. 79, iiberhaupt S. 77ff. Es wurde in der Sternschen 
Weise yerfahren.

• W. Stern, a. a. O. S. 79.
•

*
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lierum, dagegen waren femer liegende Dorfer nnd AYalder deutlich f iir  
uns sichtbar.

Mude, aber selir befriedigt kamen w ir bei Yolliger Dunkelheit. zu 
Hause an.“

Bearbeitet wurden die Leistungen nach folgenden, von W. Stern 
ernpfohlenen Gesiehtspunkten:

1. Cberhaupt nicht bemerkte Unsinnigkeiten ( =  Auslassungen).
2. Bichtig bemerkte und richtig kritisierte Absurditaten ( =  Treffer).
3. Kritiken an falscher Stelle, wo gar keine w irkliche Absurditat 

vorliegt (—  falsche Eeaktionen).
4. Bichtig bemerkte, aber nicht richtig kritisierte Widersinnigkeiten 

(== Fehlkritiken).
Die Leistungen betrugen in Prozenten:

Auslassungen Treffer falsche Eeaktionen Fehlkritiken

12,53°/0 75,53%  3,95%  7,99%

Da 75 %  dieses Testes gelost sein muB, wenn Yp. Normalintelligenz 
hat, zeigt also die Klasse hier zum erstenmal einen normalen Standpunkt.

Die bis jetzt behandelten Testreihen, die emerseits die Kombinations
fahigkeit imd andererseits die Abstraktionsfahigkeit pruften, mogen zur Be
stimmung des J.-Standes meiner Klasse gemigen, da diese beiden psychischen 
Elementarfimktionen, wie schon an anderer Stelle betont wurde1, die 
wichtigsten Komponenten der mensehliehen J. sind. Treffend sagi in 
dieser Hinsicht Meumann (U, 436):

„Wenn sich zim analytisch-kritischen Fahigkeit groBe Fahigkeit der 
Kombination des Alten zu neuen Zusammenhangen gesellt, so entsteht die 
wichtigste (die positive) Seite der Selbstandigkeit: das produktive selb- 
standige Denken.‘; —

Die in eben vorgefiihrten Testreihen gewonnenen Eesultate sollen 
nun emerseits zur Bestimmung der J.-Platze innerhalb der Klasse — also 
(les relativen J.-Standes — , andererseits zur Bestimmung des J,-A lters 

also des absoluten J.-Standes —  dienen.
Zur Gewinnung der J.-Platze wurden die Eesultate der einzelnen 

Tests zusanunengestellt und gegeneinander abgewertet. Sodann wurde 
ein Durchschnittsresultat hergestellt.

Dieses Yerfahren war leieht begreiflic-h sehr langwierig und m it 
ziemlichen Schwierigkeiten Yerbunden, da man —  wie ja die Eesultate

1 S. S. IG.
S c h n e id e r, Psychologische PiUiagogik. 3
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der einzelnen Tests zeigten1 — hierbei nicht einfach m it den Begriffen 
richtig —  falsch operieren konnte.

Die Yerteilung der J.-Platze in der Klasse ist zu ersehen aus dem 
Psychogramm. (S. Tafel I, Kr. 7.)

In  den dort angegebenen Zahlen haben w ir also den relatiren J.-Stand 
der Klasse.

b) Bestimmung des Inteiligenzalters.
Den absoluten J.-Stand ergibt die Berechmmg des J.-Alters. Der 

Begriff des J.-Alters besteht seit kaum mehr ais einem Jahrzehnt. Seine 
Schopfer sind Binet und Simon, die 1908 — um ein objektives K riteriim i 
fu r die Bewertung des geistigen Bildungsstandes eines Individuums zu 
erhalten —  Tests zur Bestimmung einer Kormalbegabung aufstellten2.

Diese Tests wurden in  den Yereinigten Staaten, in Belgien, Deutsch- 
land, Italien, St. Petersburg, Genf und an kleineren Orten nachgepriift und, 
je nachdem sie ais zu leicht oder zu schwer oder ais unzweckmafiig er- 
funden wurden, abgeandert.

Anderungen an der urspriinglichen Serie der Konnaltests rollzogen 
unter andem Binet und Simon selbst, Terman imd Childs, Dr. O. Bobertag 
imd W. Stern, dessen Arbeiten hieriiber augenblicklich noch nicht abge- 
schlossen sind. Dr. Bobertag gebuhrt das Yerdienst, bei seiner umfang- 
reichen Kachprufung der Binet-Simonsclien Tests insbesondere deutsche 
Yerhaltnisse beriicksichtigt zu haben.

Dank den Bemuhungen der erwahnten Forscher besitzen w ir augen
blicklich mehrere Stufenreihen von J.-Proben m it wachsender Schwierig- 
keit, die Kormalleistungen fiir  jedes Lebensalter des Sclmlkindes daretellen.

Einen schweren Felrler w irft Meumann den Binet-Simons-Tests vor, 
und zwar m it Becht: luimlich, daB sie bis zur Gegenwart „ein priuziploses 
Durcheinander von Priifungen einzelner psychischen Fnnktionen, von Schul- 
kenntnissen und Schulleistungen, von komplizierten Leistungen des 
praktischen Lebens und zufalligen, durch den EinfluB der Umgebung dem 
Kinde yermittelten Kenntnissen darstellten11.

Dieser Yorwurf Meumanns von 1914 besteht auch heute noch nicht 
ganz zu Unrecht. Auch Bobertag hat den von Meumann geriigten Fehler 
der Tests nicht ganz zu beseitigen gewuBt.

Aus diesem Grunde ging ich bei meinen Yersuchen nicht einfach 
nach Bobertag vor, sondern ersetzte einzelne Tests Bobertags durch solche 
von Terman und Childs.

1 S. S. 21, S. 22, S. 24, S. 27, S. 29, S. 30, S. 31, S. 33. 
3 S. Meumann 11, S. 130ff.
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Bei der Auswahl und Zusaramenstellung der Tests war- ich gezwungen, 
auch ehien auBeren Gesichtspunkt walten zu hrssen. Past durchweg nalim 
ich nur solche Tests, die sich in Massenrersucheu ausfiihren lassen.

Meineu Yersuchen legte ich folgende Testskala zugrunde (ziun Teil 
sind es dieselben, die schon zur Bestimmung der J.-Platze benutzt wurden): 

I. Normaltests f iir  Neunjahrige:
1. Definitionen hoherer A rt, d. h. Defmitionen von Objekten dm-ch 

mehr ais den Gebrauch (Bob.).
2. Bildbetrachtung: Erklarung m it H ilfe unterstiltzender Fragen (Bob.).
3. Y ier Erinnerungen an eben Gelesenes (Term. u. Childs).
-i. Drei schwerere Yerstandesfragen (ahnlich Term. u. Childs).
5. Erganzung von Textlucken (groberer Art).

11. Normaltests fiir  Zehnjahrige:
1. M it drei Stichworten zwei Satze bilden (Bob.).
2. Nachsprechen 26silbiger Satze (Bob.).
3. Angabe von sechs Erinnerungen aus eben Gelesenem (ahnlich Bob.).
4. Nachsprechen von funf Ziffern (Terman u. Childs).
5. AYiedergabe einer eben gehorten Fabel (Terman u. Childs).

1H. Normaltests f iir  Elfjahrige:
1. M it drei gegebenen Worten einen Satz bilden (Bob.).
2. Definition abstrakter Begriffe (Bob.).
3. Durcheinandergewiirfelte Worte zu einem Satz ordnen (Bob.).
4. Die Pointę von fiin f Witzen zu finden (Terman u. Childs).
5. K ritik  absurder Satze (Bob.).

IV. Normaltests fiir  Zw5lfjahrige:
1. Bildbetrachtung. Spontane Erklarimg.
2. Erganzung von Textlflcken schwererer Au (Bob.).
3. K ritik  absurder Satze (Bob.).
4. Schwere Yerstandesfragen.
5. Reime bilden, die gleich kliugeu: Sohn, Ton (MeumannII, S. 781). 

 ̂• Normaltests fu r Dreizehnjahrige:
1. Unterscheidung zweier abstrakter Begriffe (Geiz — Sparsamkeit. 

In-tum —  Liige. Binet-Simon-Meumann).
2. Aus Stichwdrtem Gescluc-hten zu bilden (Meiunaun).
3. Angabe der Morał von Fabeln (Meumann).
4. Erganzung von schwer zu entscheidc-nden Textlflcken (nach Tarm.

u. Clulds).
5. Bilderbogenbeschreibung. —
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Es wurde zu weit gehen, hier die genaue Behamllung aller dieser Tests 
durchzusprechen. Eiu Teil ist ja bereits behandelt worden1, ein weiterer Teil 
w ird noch bei der Analyse der Gesamtbegabung naher erortert werden.

Deshalb soli hier nur auf die Eesultate und die Bearbeitung der Ee
sultate eingegangen werden.

Um bei Feststellung des J.-A lters zu sicheren und eindeutigen Ee- 
sultaten zu gelangen, ist es notwendig, sich nicht auf die DurchprOfung 
der dem A lter des zu priifenden Kindes entsprechenden Testserien zu be- 
schranken, sondern hierbei so weit zuruckzugehen, bis das ganze Pensum 
eines Jahrganges geleistet wird.

E rfu llt z. B. ein Individuum alle Tests des 9. Jahres, so gehort es mai 
ganz sicher zur J.-Stufe des 9. Jahres.

E rfiillt es aber noch zwei Tests des 10. Jahrespensums, zwei weitere 
Tests des 11. Jahres und sogar einen Test des 12. Jahres, so hat es 
—  trotzdem es nicht imstande war, die geforderten Tests des 10. Jahres 
zu losen —  J.-Stand des 10. Jahres, da es in fiin f gelosten Aufgaben 
eine weitere Jahresleistung vollbracht hat. Graphisch dargestellt, indem 
die gelosten Aufgaben m it -j-, die nicht gelosten m it —  bezeichnet werden, 
hat jenes Kind geleistet:

9. Jahrespensum -j— |— j— j— J—
10. Jahrespensum -j— j-----------—
11. Jahrespensum -|— j---------------
12. Jahrespensum -|-------------------

Summę: 9. Jahrespensum -f- fiin f Tests des 10. - j-  11. -}- 12. Jahres 
=  10. Jahrespensum.

Yp.w ird also im vorliegendenFalle der J.-Stufe des 10. Jahres zugerechuet. 
Dieses Yerfahren gibt uns auch die Moglichkeit, den J.-Vorsprung 

oder den J.-Eiickstand eines Indmduums zahlenmafiig anzugeben. Beim 
durchschnitthch begabten Kind decken sich J.-Alter und Lebensalter.

Da das Durchschnittsalter meiner Klasse 12 Jahre 8 Monate ist, miiBte 
die Mehrzahl der Schulerinnen ein J.-Alter von 12 oder 13 Jaliren haben. 
Dies ist aber nicht der Fali.

Schiilerin X, 12 Jahre alt, hat zum Beispiel von 
dem 8. Jahrespensum —j— (— j— )— [—
dem 9. Jahrespensum —{— }— )— j------
dem 10. Jahrespensum --------—
dem 11. Jahrespensum --------------

1 S. S. 16 ff.
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dem 12. Jahrespensum - j- - | --------------
dem 13. Jahrespensum -j------------------- fertig gebracht.

Summa: 8. Jahrespensum 12 positive Leistungen in fiin f Jahren 
=  8. Jahrespensum - j-  2 Jahrespensen.

Also hat die Schiilerin von 12 Jahren ein J.-Alter von 10 2/5 Jahren. 
Bei normalen Lebensbedingungen galte diese Schulerin fast ais geistes- 

schwach. denn so bezeiehnet man ein im J.-A lte r mehr ais zwei Jahre 
znriickgebliebenes Kind.

Hier bei den Besultaten zur Bestimmung des J.-Alters zeigen sich 
zum erstenmal die S. 10 erwahnten ungiinstigen Faktoren fu r die Ent- 
faltung und Entwicklung der J.1 in ihrer ganzen Deutliclikeit. Nur neun 
Kinder von 40 haben in Ebereinstimmung m it dem Durchschnittsalter 
der Klasse normalen J.-Stand (Nr. 9. 17, 18, 27. 28, 29, 30, 36, 40). 
Hierzu konnen noch drei weitere Schiilerinnen gerechnet werden, die zwar 
nicht Normal-J. im Yergleich m it dem Durchschnittsalter der Klasse haben, 
aber doch Normal-J. in  Ubereinstimmung zum Lebensalter (Nr. 19, 22, 23).

J.-Yorsprung hat keine. einfacken J.-Riickstand haben (im Yergleich 
zum Durchschnittsalter) 16 (Nr. 1, 2. 3, 5, 6, 7. 8. 10. 13, 14, 26, 32,
33, 37, 38, 39), doppelten J.-Riickstand 10 (Nr. 4, 11, 12, 15, 16, 20,
24, 31, 34, 35), dreifaehen J.-Riickstand 2 (Nr. 21. 25).

Die Abnormitat dieses Tatbestandes in ihrem ganzen Umfange zeigt
ein Yergleich der in meiner Klasse erzielten Resultate m it denjenigen einer 
Durchschnittsklasse. Ais eine Normalklasse kann die von Franz "Weigl 
(vgl. „Psychogramm einer Schulklasse11. Zeitschrift f. Pad. Psychologie und 
experimentelle Padagogik, 18. Jahrgang, Ile ft 3/4, S. 132 ff., insbesondere
S. 140— 141) angesehen wenlen.

Den auf Grund des von ilim  hergestellten Psychogramms seiner 
Klasse ersichtlichen J.-Stand moc-hte ich daher m it dem meiner Klasse 
vergleichen. Zm- Yerdeutliclmng sei der J.-Stand beider Klassen graphisch 
nebeneinandergestellt. S. Tafel I I  (am Schlusse des Buches, Fig. 1 u. 2).

Die beiden Klassenbilder nebeneinandergestellt, lassen in geradezu er- 
schi-eckender Weise den abnoimen J.-Stand der IY b des Lyzeums zu X, 
erkennen. Das Anormale (1 J.-Riickstand) ist hier das Normale geworden.

Auf die physiologischen Faktoren, die fur diesen Tatbestand geltend 
gemacht werden konnen, is t bereits im ersten Teil dieser Arbeit hingewiesen 
worden. Der dritte Teil w ird  Aufschlusse iiber psychisch bedingte Fak
toren liefem.

1 S. Psychogramm Tafel I, Nr. 5.
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c) Vergleich von Leistungsplatz, J.-Platz u. J.-A lter.
Ehe nun zum dritten Teile iibergegangen wird, soli noch zuvor ein 

vergleiehender Blick auf Leistungs- und J.-Stand geworfen werden. Hier 
zeigen sich auffallende Differenzen (vgl. Nr. 9, 10, 13, 14, 19, 24. 29, 
37, 40), die w ir jetzt noch nicht zu erklaren in der Lage sind.

Hier interessiert uns nur festzustellen, ob und inwiefern die in IYb 
zutage tretenden Beziehiuigen zwischen Leistungs- und J.-Stand yon den 
normalen abweichen.

3Ian fand in Massenyersuchen folgende feste Beziehung zwischen 
Leistungs- und J.-Stand von Klassen1:

Intelligenz

70%
iiber dem Niveau 18%

0 %

auf dem Niveau
30 °/o 
62 °/0 
37%

° 0/ounter dem Nivean 20°/c
63 °/0 ^

Zwei wichtige Tatsachen sind aus dieser Tabelle zu ersehen:
1. da8 kein Kind, dessen J. unter dem Niveau des Lebensalters liegt, 

gute Leistungen zustandebringen kann,
2. daB kein Kind, das ubernormale Begabimg hat. schlechte Schul- 

leistungen erreichen kann.
In mittleren Schulleistungen treffen gut und schlecht begabte Schuler 

—  dies zeigt ja  auch die Praxis —  zusammen, wie auch Kinder m it nor- 
maler J. gute und schlechte Zeugnisse aufweisen. —

Ganz anders stellt sich das Yerhaltnis zwischen Leistungs- und 
J. - Stand auf Grund meiner Klasse dar. Dies wird schon ziun Teil dadurch 
bewirkt. daB sie keine Schiilerin enthalt, die geistig iiber dem Niveau steht.

Intelligenz

auf dem Niveau

60%
unter dem Niveau 95% 

60 °/0

1 Vgl. Th. Erismann, a. a. O. S. 51 ff.
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Hiemack haben 60 °/0 der Schulerinnen m it unternormaler J. gute 
Zensuren, wahrend in einer normalen Klasse 0° 0 solche aufweisen. Anormal 
ist auch, daB sich die geniigenden Zensuren zum weitaus groBeren Teil 
bei den untemormal begabten Schulern finden, wahrend nur */8 der schlechten 
Zensm'en auf die unter dem geistigen Niveau Stehenden entfallen. Ein 
solches Yerluiltnis ist ein Unding, das ganz besondere differentiell-psycho- 
logische und padagogisch-methodologiscke Ursachen haben muB. Hierauf 
kommen w ir zum SchluB der Arbeit zuriiek1. —

Hier sei noch ein weiterer interessanter Befund mitgeteilt.
Zur Erm ittlung der Leistungsplatze zog ich auch die Beobachtung 

der Schulerinnen heran, naturlich ohne die Resultate bei der Feststellung 
der Leistimgsplatze mitzuberucksichtigen. Ich erhoffte m ir von diesem 
Expenment interessante Einblicke in die Beurteilungs fahigkeit des nur 
beobachtenden Padagogen.

Ich legte kierzu allen Schillem folgende Fragen vor:
1. Wer kann besonders gut Deutsch?
2. Wer kann besonders gut Franzosisch?
3. Wer kann besonders gut Mathematik? usw.
Bei der Bewertung der Antworten wurden selbstverstandlich die 

Stimmen nicht nur gezahlt, sondern zuvor gewogen. Dies war moglich, 
w eil auf Grund anderer Experimente die Beobachtungstreue der einzelnen 
Schuler beurteilt werden konnte2. Die Antworten schlecht beobachtender 
Kinder wurden bei der Yerwertung der Resultate ausgeschaltet.

Ein Yergleich der auf Grund der Schuleraussagen gewonnenen Leistungs
platze zeigte zwar in den meisten Fallen weitgehende Dbereinstimmung. 
So erliielten die Schiilerinnen Nr. 14. 19, 23, 26, 32, 33, 39 u. a. auch 
hier sehr gute Leistungsplatze. In  einzelnen Fallen zeigte sich aber auf- 
fallende Abweichung zwischen Lehrer- und Schiilerurteil, die um so auf- 
fallender war, ais das Schiilerurteil sich zuweilen im Gegensatz zu den 
Lehrerarteilen den Befunden der J.-Prufung nalierte. Dies war z. B. der 
Fali bei den Schiilerinnen Nr. 9, 13, 15, 22, 24 u. a.

Besondere interessant erwiesen sich in dieser Hinsicht die Schiiler-
aussagen uber die Schiilerin Nr. 9, der nach den Schiileraussagen einer der 
fiin f ersten Leistimgsplatze gebiihrte, wahrend sie nach den Zeugniszensuren
den letzten (35.) erhalten hatte. Nach der J.-P riifung e rliie lt sie den
sechsten J.-Platz.

' S. S. 90 ff. 
4 S. S. 47 ff.



III. Teil.

Analyse der Gesamtbegabung der einzelnen 
Schulerinnen.

1. Behandlung der vorwiegend intellektuellen Seite 
des Individuums.

a) D ie Aufm erksam keitł .
Unter Gesamtbegabung soli rerstanden werden die intellektuelle, die 

emotionell - volnntative imd die psycbophysische Yeranlagung des Indi- 
viduums.

Unter den psych 1 schon Funktionen der intellektuellen Begabung ist 
wobl von fundamentalster Bedeutung fu r die geistige Leistungsfahigkeit 
die der A.

Insbesondere fu r die Schularbeit is t die A. von grofiter W ichtigkeit. 
Was niitzte z. B. dem Schuler einer Klasse die beste J„ wenn ihm die 
Fahigkeit der Konzentration und AnpassungsfShigkeit der A. abginge?

M it Eiicksicht auf die gnmdlegende Bedeutung der A. f iir  den Unter- 
nchtsbetrieb, soli hier die A. an erster Stelle zum Gegenstand der Be- 
trachtung gemacht werden.

A. und A. is t nicht lmmer dasselbe. Sie kann ein sehr verschiedenes 
Geprage haben: sie kann statisch oder dynamisch, fixierend oder fluktu- 
ierend, sprode und anpassungsfahig, konstant und abliangig von auBeren 
Beizen sein2.

Ich untersuchte die A. meiner Schuler in dreifacher Hinsicht: nach 
Umfang, Qualitat imd Typ.

I. Um fang der A ufm erksam keit.

Der Umfang der A. w ird gemessen durch die Anzahl einfacher Ein- 
driicke, welche unter den gunstigsten Bedingungen gleichzeitig klar erfafit 
werden. Hierbei ist zu beachten, daB nur die klar erfaBten Eindmcke 
den A.-Umfang bestimmen.

Zur Messung des A.-Umfanges meiner Klasse wurden zwei Gruppen 
von Zeichen verwendet. (Tafel II .  Fig. 3* und 4 4.)

1 Im  folgenden wird „Aufmerksamkeit41 stets abgekiirzt werden.
_ ^  ■ 2 Niiheres S. Meumann H, S. 349.

' /  r  ^  * Zusammengestellt nach Erismann, a. a. O. S. 18.
* Zusammengestellt nach Meumann I, S. 182.
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Beide Zeichengnippen wurden in  ganz priin itiver Methode, die 
iibrigens auch Lay, Schneider und Pfeiffer ver\vendeten, dargeboten: Die 
Zeichen bzw. Figuren wurden rerdeckt und dann auf- und zugedeckt.

Bei dieser Methode konnte ich leider die Expositionszeit nicht unter 
drei Sekunden rerringern. Die Gruppen wurden den Schulern einzeln 
gezeigt.

Die Schuler muBten:
1. Die Zahl der Elemente nennen.
2. Die Elemente nachzeichnen.

Da 12jahrige Indiriduen bei normalem A.-Umfang —  wenn die 
Elemente symmetrisch geordnet sind —  4 bis 6 Elemente, und —  wenn 
rei]gruppen bekannt — noch weit mehr Elemente aufzufassen rermogen, 
so wurden bei Gruppe I  fiin f Elemente1, bei Gruppe I I  drei Elemente 
al« Eormalleistung angesetzt.

Man muB sich bei dieser A rt Yersuche klar sein, dafl die Anzahl 
der gescliatzten Elemente ais MaB des A.-Umfanges nicht so ohne weiteres 
Ausdruck fiir  die Leistung der A. ais solcher ist. Dies g ilt nur — und 
auch liie r nur annahernd —  fiu- die allereinfachsten Elemente, fu r Stiiche 
und Punkte. Bei Buc-hstaben, Figuren und dergleichen ziemlich einfachen 
Gebilden mehr hat man es nicht mehr m it dem bloBen A.-Umfang, sondern 
zugleich m it hoheren psychischen Prozessen —  m it apperzeptiven, assi- 
milierenden und dergleichen psychischen Akten mehr zu tun.

Dies zeigt in  schoner Weise Yersuc-h 2sTr. 1.
6°/o nannten an Stelle eines H zwei,
8°/o fiigten dem H noch ein A hinzu,
2 °/0 ein X,
2 °Jo ein T,
^ /o ordneten die Punkte ahnlich dem Strichgebilde an,
10°/o ordneten Punkte und Striche in  fre i erfundenen symmetiischen 

Gebilden*.

Absicktlich wm-de bei imsem ATei-suchen nur m it komplexen Ein- 
icken geaibeitet, da ja in der Schule nui- solche praktisch vorkommen.

Wahrend diese tachistoskopischen Yersuche den simultanen Dmfang 
dessen, wui-de Silbenzalilen und Silbendurchstreichen zur Messung des 
sukzessiren A.-Umfanges benutzt8.

‘ ! : . mufl doch ohne Zweifel ais bekannte Teilgruppe angesehen werden.
* Die Eesultate wurden auch zur Bestimmung der Suggestibilitat mitbenutzt 
a S. S. 43 ff.
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Aus allen diesen Ergebnissen wurden die Durchschnittsresultate fUr 
den A.-Umfang gezogen, die, imter dem Gesicłrtspunkt normal =  •, iiber- 
normal =  - j- , untemonnal =  —  gruppięrt, in  das Psychogramm ein- 
getragen wurden. (S. Tafel I, Nr. 10.)

Yersuehe zur Bestimmung des A.-Umfanges diirften auch von groBer 
padagogischer Bedeutung sein, da durch die oben angefuhrten Experimente 
Kinder, die fast durehsclinittlicli ihre A. passiv zersplittem lassen, zu 
genauer Auffassung und zur Konzentration gezwungen und erzogen werden\

Es fragt sich nun, ob imd welche Bedeutung der A.-Umfang fiir  die 
Gesamtbegabung eines Individuums liat.

Es is t experimentell festgestellt imd auch leicht aus sich selbst heraus 
erklarlich, daB Unterschiede des Begabungsgrades sich nicht wesentlich 
im A.-Umfang auspragen3.

Offenbar kann geringer A.-Umfang sehr yerschiedene Ursachen haben, 
einerseits mangelhafte Intensitat — jungere imd schwachsinnige Kinder 
fassen nur zwei Elemente zu gleicher Zeit auf und zeigen auffallende Un- 
genauigkeiten in der Wiedergabe der Beschaffenheit der Eindrucke3, anderer- 
seits groBe objektive Treue, da Yp. mu ganz sicher ErfaBtes angeben w ill.

Diese t''berlegung laBt erkennen, daB in vielen Fallen der A.-Umfang 
mehr von der Entwicklung ais von der Begabung eines Individuums ab- 
hangig sein kann.

Nur in gewissen Fallen kommt den Besultaten des A.-Umfanges 
absolute Bedeutimg fu r die Begabungsanalyse zu, namlich dann, wenn es 
sich um die Umfange gleichalteriger Personen handelt.

Dann namlich geben die A.-Umfange auch Anhaltspunkte iiber die 
Begabimgsgrade.

Da nun dies bei meiner Klasse der Fali ist, so ist ein Yermerk iiber 
den A.-Umfang im  Psychogramm der Klasse von hochster Bedeutung.

Uber die A.-Umfange meiner Klasse vgl. Tafel I. Nr. 10.

I I.  Q u a lłta t der A ufm erksam keit.

Unter Qualitat der A. soli im Unterschied zum A.-Typ, der durch 
den Grad der Intensitat bestimmt w ird, die bei yerschiedenen Menschen 
yerschiedene A rt der A. bezeichnet werden, die bald yerteilenden oder 
distributiven, bald beschrankenden oder konzentrativen Charakter hat, zu-

1 Meumann 1, S. 118.
9 Meumann I I ,  S. 380.
3 In  dieser Hinsicht zeigten die Leistuugen meiner Klasse auffallende tlber- 

einstimmung mit den Leistungen schwachsinniger Kinder.
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weilen aber auch beide Eigenschaften in gleicher Weise in sich ver- 
w irk lich t1.

Yerteilend oder distributiv is t eine A., welche die Tendenz Iiat, sieb 
zu verbreitern und gleichzeitig eine moglichst groBe Zalil von Eindriickeu 
zum BewuBtsein zu bringen, beschrankend oder konzentrativ, wenn sie 
nur wenige Eindrucke m it groBer Elarheit zu erfassen vermag.

Ich wahlte gerade diese Eigenschaften der A. im ter den vielen anderen 
zim Anfualnne in  das Psychogramm (Tafel I. Er. 11), weil sie m ir iiber- 
aus w ichtig fu r die Schulprasis zu sein seheinen. Auch fiirs  praktische 
Leben ist es sehr w ichtig zu wissen, ob ein Mensch melir distributive 
°der melu’ konzentrative A. hat So ware ein Mann m it konzeutrativer 
A. bei der besten J. geradezu unfahig, einen sehr komplizierten Apparat 
zu bedienen.

Trotzdem hat man aber kein Eecht, Menśchen m it d istributirer A. 
ohne weiteres f iir  intelligenter ais solche m it konzentratirer A. zu halten.

Hieriiber w irkt hochstens bestimmend die fixierende K raft der A. 
Die Qualitat der A. hat also wie die Quantitat keine primaren Beziehungen 
zum Grade der Begabung. Sie kennzeichnet mm die individuelle A rt der 
Begabung2.

Die Yersuche zur Erm ittlung der distributiren oder konzentratiren 
A. sind diejenigen, die schon bei Erwahnung des sukzessiven A.-Umfangs 
genannt wurden8. H ier soli naher auf sie eingegangen werden.

Zunachst wurde yerwendet die Methode des „Fortlaufenden Silben- 
zilhlens“ .

Zu diesem Yersuche wurde das Geschichtsbuch benutzt. Yon 
einer angegebenen Stelle ab muflten die Schuler Silben zahlen. Den 
Schiilem wurde die Anweisung gegeben: „Zahle moglichst viele Silbeu.“ 
Leider muBte der Yersuch nach 23 Minuten abgebrochen werden, da eine 
Storimg eintrat.

Zur Messimg des A.-Yerlaufes in den einzelnen Minuten wurde den 
Schiilem der Ablauf der Minuten durch das Signal „S trich" m itgeteilt. 
Die Schuler mac-hten dann dort, wo sie gerade waren, einen senkrechten

' Ich moehte bemerken, daB ich die Unterscheidung zwisehen A.-Typ und 
der von m ir gepriigten Bezeichnung A.-Qualiiat keineswegs fu r zwingend erachte. 
Auch halte ich den Unterschied zwisehen A.-Typ und A.-Qualitat durchaus nicht 
m allen Punkten far prinzipiell. Ich lasse die Bezeichnung Typ fu r die A.-Eigen- 
schaften: fluktuierend und fixierend nur deshalb bestehen, weil dies dem in der 
differentiellen Psychologie iiblichen Sprachgebrauch entsprieht.

! Naheres vgl. Meumann II .  S. 394.
* S. S. 41.



44 H I. Teil. Analyse der Gesamtbegabung der einzelnen Schiilerinnen.

Strich und vermerkten am Eande die Anzahl der in  einer Minutę gezahlten 
Silben. Durch Yergleich der einzelnen Minutenleistungen erhalt man dann 
ein Mafi

a) f iir  den A.-Umfang,
b) f iir  die Treue der Zahlung, indem man die augegebene Zahl der 

Silben m it der wirklichen Zahl vergleichtł ,
c) f iir  die Ausdauer, die Konstanz, die Ermiidbarkeit der A .2 usw.
Die Leistungen Nr. a und b miissen ziemlich gut ausfallen, wenn

Vp. eine ausgesprochen konzentratice A. haben soli.
Einen Einblick in  die Leistungen der einzelnen Schiiler gewShren 

graphische Darstellungen solcher Yersuche. (Fiu einzelne charakteristische 
Kun-en vgl. Tafel II, Fig. 5 ff.) Solche Kunen lassen deutlich erkennen,

1. wie groB der A.-Umfang der einzelnen Schuler ist,
2. welchen Schwankungen die Minutenleistungen der Yp. unterworfen

sind.
3. ob und wie sehr z. B. nach Yerlauf einer gewissen Zeit die geistige 

Arbeitsleistung entweder durch einti-etende Ermiidung reduziert wird, oder 
durch Gewohnung gesteigert w ird.

Diese drei Pimkte sind in einer Begabungsanalyse von groBter 
‘Wichtigkeit.

Ad. 1. Um auch w irk lic h  A .-Le is tung  m it dem vorliegenden Y er

suche zu erhalten, wurden die Schiiler zuvor darauf liingewiesen, stets
m it maximaler A. zu arbeiten. In  ih re r A rbe it Pausen eintreten zu lassen, 

w ar ilinen gestattet, jedoch nur Minutenpausen, und diese durften sie nur 
nach Ablauf einer M inutę eintreten lassen. In  solchen Fallen muflte am 
Rande verm erkt werden, w ie rie l Mhniten die A rbe it ausgesetzt worden 
war. A u f diese Weise glaube ich den vou Memnann geriigten MiBstand 

der Methode beseitigt zu haben, daB man aus dem Resultate des E x- 

perimentes die A .-Leistung n icht rein ersehen konnte.
Ad 2 u. 3. Die hier angegebenen, aus der Kurve ersichthchen Eigen- 

schaften der A .-Leistim g gewahren tiefe E inblicke in  die geistige Arbeits- 

leistung des Individuum s. Sie werden spater im  einzelnen genauer ge- 

w iird ig t werden.
Zur Bestimmung der Qualitat der A. geeigneter ais die „Methode 

des fortlaufenden Silbenzahlens!‘ ist die „Methode des Buchstabendurch- 
streichens1!.

1 Dieser Teil des Yersuehs ist auch von groBer Bedeutung fiir  die Aussage-
treue des Individuums.

3 An anderer Stelle (S. 78ff.) wird hierauf zuriickgegriffen werden.
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Das Yerfahren besteht darin, daB man in einem Uext gewisse Buch- 
staben durchstreichen lasst. Zur Priifung auf distributive oder konzentra- 
tive A. hin wahlt man zwuckmaBig mehrere Buchstaben, und z war am 
besten solche, die in der Praxis von yerschiedener Haufigkeit sind.

Ich wahlte nach Erismann die Buchstaben:
s, e, d.

Um das Yerfahren zu erseliweren und zur Priifung der Qualitat noch 
geeigneter zu machen, lieB ich sowohl klein ais groB geschriebene Buch
staben durchstreichen. Das Experiment erstreckte sich iiber 40 Minuten 
(eine Schulstunde). Bei diesem Yersuch tr itt der Unterschied zwischen 
distributiyer und konzentrativer A. deutlich zu Tage. Eine Yp. m it kon- 
zentratiyer A. befindet sich bei diesem Experiment sehr unbehaglich. Sie 
sucht sich dem Tatbestand so weit ais moglich anzupassen, indem sie ik r 
Augenmerk besonders auf einen Buchstaben lenkt. Die anderen Buch
staben werden in schlimmster Weise yernachlassigt. Auch yergiflt sie oft 
die groBen Buchstaben, weil sie sich eben nicht nach so vielen Gesichts- 
punkten einstellen kann.

Eine Yp. m it distributiyer A. dagegen befindet sich wahrend der 
Ausfiihrung des yorliegenden Erperiments ganz in ihrem Element. Ich 
hatte sogar Palle, in welchen die Aufgabe des Buchstabendiuchstreichens 
yon einer Yp. yiel exakter gelost wurde ais die yiel leichtere des Silben- 
ziihlens. Diese Falle zeugen yon scharf ausgepragter distributiyer A. —

Ich suchte das Esperiment des Buchstabendurchstreichens wiederum 
zugleich fiu ’ die spater zu behandelnde geistige Arbeitsleistimg des Indi- 
yiduums zu yerwerten1.

Um spater den Yerlauf der Arbeitsleistung in den einzelnen Teilab- 
schnitten yerfolgen zu konnen, bedurfte es einer Gliederung der ganzen 
Arbeitsleistung in  gleiche Teile.

Diesmal bewerkstelligte ich diese Gliederung auf folgende Weise:
Ich legte Strophen des Gudrunliedes dem Yersuche zugnmde.
So konnte ich spater durch Yergleich der Leistungen der einzelnen 

Strophen in deutlicher Weise die Ubungsfahigkeit2, die Em iiidbarkeit8 
neben den yerschiedensten A.-Eigenscliaften feststellen.

Auch fiir  den A.-Typ wurden wichtige Eesultate geforfert. So lieB 
die Methode des Buchstabendurchstreichens insbesondere die fixierende 
fc a ft der A. eines Indińduums in die Ei-scheinung treten. —

1 S. S. 76ff., insbesondere S. 78ff. Vgl. auch Tafel II ,  Fig. 5ff.
1 S. S. 76 ff.
5 S. S. 89.
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lin  einzelnen gesehah die Bearbeitung in folgenden Weise:
Ich stellte zunachst fest, w ieriel s, e, d jede Strophe enthielt, zSlilte

dann die von der Yp. durchstrichenen Buchstaben und bildete aus beiden
Zahlen eine Bruchzahl.

So lieferte z. B. eine Schiilerin in  der 1. Stroplie:
l i i  O 301 p 11/ J 

/15 /8* J /13 U>

d. h. von 15 s hatte sie 12 bemerkt,% ’
von 32 e hatte sie 30 bemerkt.
von 12 d hatte sie 11 bemerkt.

Ein Yergleich der Bruchzahien der einzelnen Strophen lieB dann Folge- 
rungen auf die schonoben erwahute geistige Arbeitsleistungdeslndividuumszu.

Ein Yergleich der Giite der Arbeit m it dem Umfang der geleisteten 
Arbeit erlaubte wieder Schliisse auf die Qualitat und den Typ der A 1.

Zur Yeranschaulichung der Qualitat der A. wurden die Zeichen ge- 
wahlt: d =  d istributir, k =  konzentrativ, d.k. =  Aistributiv konzentrativ.

I I I .  D e r Aufm erksam keitstyp,

Man unterscheidet einen schweifenden oder fluktuierenden und einen 
konstanten oder fixierenden A.-Typ, ohne daB die beiden Typen bei allen 
Menschen scharf ausgepragt sein miiBten.

Der fluktuierende A .-Typ sucht das Beobachtete durch Baten und 
Yermuten zu erganzen, der fixierende beschi-ankt sich auf das deutlich 
Wahrgenommene und sicher ErfaBte. Zur Bestimmung des A.-Typs konnte 
das bei Behandlung des Umfangs und der Qualitat gebrauchte Yersuchs- 
material yerwendet werden. Auch die Experimente iiber das unmittelbarc 
Belialten2 waren hier sehr ergiebig.

Diese esperimentellen Befunde fanden eine weitere Erganzung und 
gnte Stutze in gelegentlichen Beobachtungen.

Haufiges Yerlesen und Yerschreiben, insbesondere das Umstellen von 
Buchstaben deuten auf fluktuierenden. exakte Arbeit deutet auf fixieren- 
den A.-Typ.

Nach diesen Richtimgen hin besonders ausgepiiigte Naturen wurden 
im Psychogramm fl., bzw. f. bezeichnets.

1 Mit yorliegendem Yersuch wird auch zu gleicher Zeit die eigentliehe Beob- 
achtungsgabe des Individuums gepriift, da, wie Meumann sagt, „dieses Festhalten 
des Gesichtspunktes einer Iieobachtuiig und das Herausfinden der diesem Gesichts- 
puukt entsprechenden Materialien aus dem iibrigen Wahrnehmungsinhalt der Grund- 
yorgang alles planmiiBigen Beubachtens ist".

J S. S. 69 ff.
s S. Tafel 1, Nr. 12.
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Der A .-Typ eines Individuums ist von grofiter Bedeutung fiir  sein 
ganzes intellektuelles und auch f iir  sein sittlich-religioses Leben.

Ein fisierender A.-Typ hat gemeinhin eine genauere Beobachtung, ferner, 
ein besseres Gedachtnis fu r alles, was in das Bereich der Sinneswahr- 
nehmung fa llt, und liochst wahrscheinlich hat er auch groBere Treue der 
Aussage l .

b) Sinneswahrnehmung und ihre Verarbeitung.

Aus dem Gebiete der Sinneswahrnehmung und ihrer Yerarbeitung 
wurden nur drei Hauptfahigkeiten der menschlichen Seele genauer unter- 
sucht:

1. die Beobachtungsfahigkeit,
2. die Apperzeptionsfahigkeit,
3. der Anschauungstyp.
MaBgebend fiu  die Auswahl dieser drei psyehischen Funktionen war 

ihre Bedeutung: einesteils f iir  das differentiell-psychologische Erfassen der 
Schiiler und anderesteils fiu  die Methode des Unterrichtsbetriebs.

I. D ie  Beobachtung.

Hierbei muB imterschieden werden zwischen.der Beobachtung ohne 
Einsteilung imd derjenigen m it Einstellung. Erstere beruht auf mehr an- 
geborenen, letztere auch auf anerzogenen Faktoren.

Zur Priifung der unabsichtlicheu Beobachtungsfahigkeit meiner Schiiler 
legte ich der Klasse folgende Fragen vor:

1. W ieviel Fenster hat unsere Schnie nach der E.-StraBe?
2. Wieviel Fenster hat sie nach der H.-StraBe?
3. "Welche Ziifern (rom. oder arab.) hat Deine Taschenuhr (bzw. Eure 

Wohnstubenuhr, Kiichenuhr. Euer tYecker) ?
Damit die Schiiler selbst einen wirksamen Eindruek von ih i-er Beob- 

achtungstreue, bzw. -untreue erlialten sollten. wurde nach SchluB des 
Untenichts die Losimg der beiden ersien Fragen an Ort und Stelle nach- 
gepriift. In  der Beurteilung der dritten Frage muBte ich mich z. T. auf 
die Angaben der Schiiler verlassen. Doch benutzte ich die hier erhal- 
tenen Resultate nur m it grofiter Yorsicht.

tbrigens fand ich in den Unteniehtssttmden haufig Gelegenlieit, die 
Beobachtungsfahigkeit meiner Schiiler nebenbei zu prufen.

Oft legte ich ihnen, wenn nur noch ein paar Minuten der Stunde 
iibrig  waren, Fragen vor, wie:

1 Meumann I, S. 200. Ygl. S. 49ff. iusbesondere auch S. 48, Anm. 5.
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•A lit welchen Buchstaben (deutsch oder lat.) hatte ich eben das und das 
angeschrieben?" oder, wenn in  der vorhergehenden Stunde Anschauungs- 
material ver\vendet worden war:

„Welche Farbę hatte das und das Tier am rechten VorderfuJ3?“  usw. 
Auch prorozierte ich die unabsichtliche Beobachtung meiner Schiller, in
dem ich z. B. m it einem Buch von ganz ausgesprocliener Einbandfarbe in 
die Unterrichtsstunde kam, das Buch moglichst allen sichtlich den groBten 
Teil der Stunde auf dem Pulte liegen liefi, es daim unauffallig verdeckte 
und schriftlich beantworten lieB, ob ich beim E in tritt in  die Klasse irgend 
etwas Besonderes in der Hand gehabt hatte, was es gewesen ware, welclie 
F;ube dieses Ding gehabt hatte? usw. Die Ergebnisse waren hochst lehr- 
reich, nicht nur fu r die unabsichtliche Beobac-htungsfahigheit, sondem auch 
fu r die Erinnerungsfahigkeitł , die Suggestibilitat2 mid die Phantasie8 der 
Schuler.

Da Erinnenmg, Suggestibilitat, Phantasie speziell imtersucht wurden4, 
war ich in den meisten Fiillen in der Lage, genau zu bestimmen, was 
bei den eben erwahnten Yersuchen auf das Konto der imabsichtlichen 
Beobachtung zu setzen sei und was nicht. S trittige Falle wurden aus- 
geschaltet. Das aus allen Yersuchen gewonnene Durchschnittsresultat 
wurde im Psychogramm ais - f-  =  gut, • =  ausreichend, —  =  ungeniigend 
vermerkt. Merkwiirdigerweise gestaltete sich die imabsichtliche Beobachtungs- 
fahigkeit im Yergleich zu der absichtlichen selir vorteilhaft —

Der Prufung' der Beobachtungsfahigkeit m it Einstellung, der Apper- 
zeptionsfahigkeit und des Anschauimgstyps diente ais Hauptversuch die 
Bildbetrachtung.

Die Methode der Bildbetrachtung ist fast so alt wie die differentielle 
Psychologie selbst. W. Stern und seine Arbeitsfreimde bildeten dies Yer- 
fahren in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zur Prufung der Aus- 
sagetreue und des Anschauimgstyps aus5.

1 S. S. 65 ff.
* S. S. 85 ff.
9 S. S. 69 ff.
4 S. 65 ff., S. 85 ff., S. 69.
5 Vgl. W. Stern: „Beitrage zur Psychologie der Aussage“ , Leipzig 1903ff. — 

M. Lobsien: „Aussage und Wirklichkeit bei Schulkindem“  (Sterns Beitrage.........
1. Folgę, H e ftI. 1903, S. 26—89). — W . Stern: ,.Die Aussage ais geistige Leistuug
und ais Verhorsprodukte“  (Stems Beitrage 1.Folgę, H e ftIII . 1903, S.269ff.) —
M. Borst: „Experimentelle Untersuchungen iiber die Erziehbarkeit und Treue der
Aussage'1. (Stems Beitrage 2. Folgę, H e ftH ., S. 73ff.) — B. Oppenheim:
„Uber die Erziehbarkeit der Aussage bei Schulkindern." (Stems B e itiiige ..........
2. Folgę, Heft I I I .  1905, S. 52-98.)
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Methodologisch verfuhr ic li daher in  den Grandzugen naeh Stern. 
Ais Yersuchsobjekt wahlte ich das Kehr-Pfeiffersche B ild : Knabe und 
F isclilein1.

Das Bild wurde immer je fiin f Sehulern zu gleicher Zeit gezeigt m it 
der Weisung, es sich genau zu betrachten, da sie einen Aufsatz daruber 
machen imiBten. Die Beobachtungszeit stellte ich im Untersehied zu Stern 
den Schiilern anheim. Sie ubereehritt in der Regel nicht drei Minuten. 
Nur danu, wenn ich im Gesichtsausdrack eines Schulers ein Nachlassen 
der A. bemerkte, schloB ich ihn von der weiteren Bildbetrachtung aus, 
um eine Triibung der Beobachtung durch andere psychisehe Faktoren zu
verhindern2.

Nach Werschner imd Stern teilte ich meinen Yersuch in den „Bericht“ 
und das „Yerhor11. Steru pragte das Wort „Bericht" fiir  eine der B ild
betrachtung folgende Beschreibung des Gesehenen. „Yerh6r“ naunte er im 
Untersehied zu dieser spontanen Leistimg das systematische Ausfragen der 
Kinder in betreff der gesehenen Dinge.

Steni und seine Arbeitsfreunde lassen das Yerhor dem Bericht stets 
unnuttelbar folgen. Ich lieB zwischen Bericht imd Yerhor zwei Stunden 
Zeit yerstreichen, um das Yerhor vom Bericht unabhangiger zu machen. 
Dieses A erfahren hat aber dem Sternschen gegeniiber den Nach te il, daB 
sich innerlialb der zwei Stunden die Leistung der Beobaehtungsfahigkeit 
nut der des Gedaehtnisses kompliziert. Da man aber imstande ist, die 
Tatigkeit des Gedaehtnisses durch besondere Yersuche genau zu bestinnnen3 
und zu bewerten, lialte ich es trotzdem fu r rorteilhafter ais das Sternsche. 

Dem \  erlior legte ich folgende Fragen zugrunde:
1. AFelche Farbę hat der Himmel?

[r.4: halb gelb, halb blau; 1j t r. —  gelb.]
2. Was fur ein Baum steht gauz links?

[r .: Apfelbaum.]

3. Was fiir  eiue Kopfbedeckung hat der Kuabe auf seinem Haupte?
[r.: keine.]

T. Welche Farbę hat die Jacke des Knaben?
[r.: braim.]

5. Welche Fai-be łiat die Hose des Knaben?
[r.: blau.]

1 Nach Lobsien. Agi. a. a. O. S. 39 ff.
- So auch Meumann. a. a. O. I. S. 3?0
3 S. S. 69 ff.

r. =  richtige Antwort, 1 4r. =  halb richtige Antwort. 
S c h n e id e r ,  Psychologische Padagogik.



I I I .  Teil. Analyse der Gesamtbegabung der einzelnen Schiilerinnen.

6. Was f iir  Schuhe hat der Knabe an?
[y.1: braune Schniirschidie; r.: bramie Schuhe; 1/»r.: Schniirschidie 
oder schwarze2 Schniirschuhe.]

7. Beschreibe die Kopfbedeckung des Knaben.
[v.: brauner Jagerhut m it weiBer Feder; r.: brauner Hut; 1/ar. griiner

Jagerhut.]
8. Fallt an der Hose etwas auf, was, wo?

[r.: Flicken am Knie.]
9. Woraus ist die Briicke gebaut?

[r.: Stein.]
10. W ieviel Personen sind auf dem Bilde?

[v.: 13 (11 Erwachsene oder Halbwiichsige und 2 Kinder); r.: 11.
Die Skala der iibrigen Leistungen wurde durch Bruchzahlen zum
Ausdruck gebracht, z. B. 10j l v  9j l t  ) d. h. Ap. hat 1 0 ,9 ........
geschiitzt8.]

11. W ieviel K iilie  sind auf dem Bilde?
[v.: 11 ( s o y ie l  s in d  undeutlich zu erkennen); r.: 8 (soriel sind deutlich

zu erkennen)]
12. Was fiir  Tiere sind sonst noch auf dem Bilde?

[v.: 2 Pferde, 2 Hunde, 1 Schaf; r.: Pferde, Hunde, Schafe; 1j t  r.: 
Pferde (Hunde, Schafe): 2/gr . - } - f . : Pferde, Hunde, Hubner.]

13*. W ieviel Fische hat der Knabe gefangen?
[v .: das kann man nicht sehen; r .: das weiB ich nicht; /2 r . . keine.]

14. Was geht auf der Brucke vor sich?
[v .: Frau m it einem Biindel auf dem Kopf und Kind, Ai\ agen m it Ileu, 
Frau, Knabe; r.: Frau m it Biindel, Heuwagen; x/2r.: Frau m it Biindel

oder Heuwagen.]
15. Was fiu- Gebiiude sind auf dem Bilde?

[v .: Kirche, drei Wohnhauser, Wassermuhle, AYindmiihle. (Da Wasser- 
miihle und Wohnhaus ais ein Gebaude anfgefaBt werden koimen, auch 
l-ichtig: Kirche, Windmiihle, drei Wohnhauser oder: Kirche, Windmiihle, 
AVassermiilile, zwei Wohnhauser; r.: Hauser, Kii-che, W indnnilile.)]

i  v. =  yollkommene Antwort. , , . ,
s schwarz wird ais */sr. gelten gelassen, da die Farbę nicht ganz deutlich ist.

Kurzsichtige konnen sie ais schmutziges Schwarz ansehen.
3 Dieser Yersuch wurde zur Bestimmung der Schatzungsgabe der Kinder

\en\i.n  13, 17, 20 wurde bei der Untersuchung der Suggestibilitat (s. S. 85 ff.)

mitbenutzt.
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16. W ieviel Wohnhauser sind auf dem B il de?
[r.: 3 Wohnhauser. Wenn unter Xr. 15 Wassermiihle besonders auf- 
gefiihrt ist, aus obigem Grunde auch „2  Wohnhauser“  richtig.]

17. Is t nicht ein Forster auf dem Bilde?
[r.: ja.]

18. Welche Farbę hat das Haar des Knaben?
[r.: braun.]

19. Wohin blickt der Knabe?
[r.: ins Wasser.]

20. Welche Farbę haben die Augen des Knaben?
Ir.: kann man nicht sehen.l

ł
Methodologisch is t noch zu bemerken, daB ich bei Berielit und Yerhor 

schriftlich vorging. Xur so lieB sich ja derYersuch dem Schidunterricht 
eingliedern.

Man hat gegen das sehriftliche Yerfahren beim Yersuch der B ild
betrachtung eingewandt1, daB die Xiederschrift die Genauigkeit des Ex- 
perimentes beeinflusse, da Streben nach gutem S til unw illkurlich modifi- 
zierend auf den Inhalt einwirke. Um diesen hemmenden Faktor zu 
beseitigen, hob ich zu Beginn der Xiederschrift nochmals besonders hervor, 
daB Schrift und S til diesmal Xebensachen seien. Auch ermahnte ich die 
Schiller zur Aussagetreue und lieB zur Erhohung der Y’ichtigkeit ihrer 
Aussagen ganz sichere Angaben ais beschworene unterstreiehen.

Besondere Schwierigkeit machte die Bewertung des Berichtes, da es 
hier galt, zum Yergleich der Leistnng die rerschiedenartige F illle  des ge- 
lieferten Stoffes imter gemeinsame Begriffe zu gruppiereu. Ich bearbeitete 
die einzelnen Berichte nach M. Borsts Yerfahren, indem ich die gelieferten 
Beobachtmigen unter die Oberbegi-iffe: Objekte, Merkmale, rSumliche Yer- 
haltnisse, Handlungen, Fai-ben, Zahlen brac-hte. MaBstabe der Wertung 
waren r  =  richtig, f  —  falsch, ims. =  unsicher, transp. =  transponiert und 
die moglichen Kombinationen: r  -p  uns., f  - f- uąs., usw.

Auf diese Weise gelang es, in  ziemlich genauer AYeise die Leistungen 
gegepeinander abzuschatzen und in ihrem Werte zu bestimmen.

Beim Yerhor galt die Beobachtungsgabe des Schiilers ais normal, 
wenn 50 °/0—- 7 5 ° /0 der gestellten Fragen richtig oder annahernd richtig 
beantwortet worden waren.

Die Resultate des Berichts imd des Yerhórs wurden zusammengezogen 
und gaben den endgiiltigen Ausschlag.

1 M. Boi-st, a. a O. S. 77.
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Der Yermerk im Psychogramm erfolgte auf dieselbe Weise wie bei 
Bestimmung der Beobachtungsfaliigkeit ohne Einstellung1.

Die Erkenntnis der Beobachtungsfahigkeit der Schuler hat groBe 
praktisch- pSdagogische Bedeutung, da sie sich ais im weiten MaBe er- 
ziehbar ezperimentell nachweisen lieB2.

II.  Apperzeptionsfahigkeit.

Meumann bestiuunt die Apperzeption ais „die wahrend der Wahr- 
nelunung selbst stattlindende Einyerleibung des Wahmehmungsinhaltes 
in die Gesamtheit unseres intellektuellen Besitzes oder genauer, sie ist die 
Summę der intellektuellen Yorgange, auf denen die Einverleibung beruht8". 
Die Apperzeption eines Kindes auBert sich also in der A rt der Beobachtung.

Es hat sich nun herausgestellt, daB der Apperzeptionsapparat eines 
Kindes in gewissen Jahren von dem des Erwachsenen verschieden arbeitet, 
und zwar entsprechen bestimmten Jahren der Entwicklung des Kindes 
ganz bestimmte Kategorien der Beobachtung. Infolgedessen ist die A rt 
der Beobachtung nicht nur kennzeicknend fiir  die Apperzeptionsfahigkeit 
des Kindes, sondern zu gleicher Zeit auch fiir  den Stand der geistigen 
Entwicklung.

Die yerschiedenen Apperzeptionskategorien konnen daher ais Ent- 
wicklungsstadien angesehen werden.

Man4 unterscheidet yier Apperzeptionskategorien oder Entwicklungs- 
stadien, je nachdem sich die Apperzeption des Kindes auBert:

1. Das Substanzstadium.
Das Indiyiduum beobachtet unzusammenhangende Personen und Sachen.
Oberste Grenze dieses Entwicklungsstadiums: das 8. Lebensjahr.

2. Das Aktionsstadium.
Zur unter I. cliarakterisierten Apperzeption kommt die Beobachtung
menschlicher Handlimgen und Fahigkeiten.

3. Das Relationsstadium.
Zu den friilieren Angaben kommt uoch die Beautwortung der Frage
„wo?, wann?, waruin?"
Das Relationsstadium entwickelt sich vom 9.— 10. Jahre ab.

1 S. Tafel I, Kr. 13.
2 Ygl. 11. Borst, a. a. O. 8. 92, R. Oppenheim, a. a. 0. ,S. 68, W. Stern: Die

Aussage , a. a. 0. S. 60, M. Borst: Die Erziehung der Aussage und Anschauung
des Schulkindes. Meumann-Lays, „Experimentelle Padagogik" I I ,  1906.

8 A. a. O. I I ,  S. 401.
4 Zuerst tat es W . Stern. Ygl. zum folgenden W . Steni, a. a. O. S. 124ff.,

R. Oppenheim, a. a. O. S. 81 ff., und natiirlieh Meumann, a. a. O. I I ,  S. 513.
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4. Das Qualitatsstadium.
Im  Qualitatsstadium liefem die Kinder Yollig zusammenhangende
Beriehte, in denen besonders die Dinge auf Grund ibrer Eigenschaften
analysiert werden.
Dieses Stadium entwickelt sich vom 12. Jahre ab.
Die Tatsaclie dieser Apperzeptionskategorien bestatigen die Beriehte.
Ich liefi von jeder Scliulerin 2 mai Beriehte auf Grund der Betrachtung 

eines Bildes anfertigen. Diese beiden Leistungen ein und derselben Schulerin 
erwiesen sich in allen Fallen ais zu derselben Apperzeptionskategorie ge- 
horig: ein schones Zeiehen, daB die rerschiedene A rt der Apperzeption 
nicht etwas ganz Zufalliges ist.

Auch bei der Wiedergabe einer Geschichte, die ac-ht Tage vorher den 
Schulem vorgelesen worden war1, zeigten sich die rerschiedenen Arten 
der Apperzeption.

In  meiner Klasse, dereń Durchschnittsalter 12 Jahre 8 Monate be- 
tragt, waren alle Schiiler selbstverstandlich iiber das Substanz- und 
Aktionsstadimn hinaus. Normalerweise muBte die Klasse zmn groBen Teil 
bereits im Qualitatsstadium sein. Dies war jedoch nur bei wenigen der 
Fali. fS. Psychogramm, Tafel I, K r. 15 (Nr. 3, 9, 10, 19, 22, 23, 26, 
30, 31, 33, 36, 37)]. Zur Erkliirung der Eintrage im Klassenpsychogramm:

R. —  Relationsstadium.
Q. =  Qualitatsstadiiun.
Dieser Befund ist wiedei-iun ein Beispiel dafiir, daB meine Klasse 

hinter dem geistigen Stand von Altergenossen unter normalen Yerhaltnissen 
zuriickgeblieben ist.

I II .  D er Anschauungstyp.

Die Apperzeptionskategorien bestimmten das Produkt der kindlichen 
Apperzeption, der Anschauungstyp charakterisiert die apperzipierende Tiitig- 
keit. Anschauungstypen sind also apperzeptive AYahmehmungstypen. Sie 
tragen den Namen Anschauungstypen, weil man die „verarbeitende AVahi- 
nelunung“ ais „Anschauimg“ bezeichnen kann8. Man unterscheidet vier 
Grundtypen der Anschauimg: einen beschreibenden, einen beobachtenden. 
einen gefiihlsmaBigen und einen gelehrt-kritischen Typ3.

1. Der beschreibende Anschauimgstyp.
Er analysiert nur und geht beim Bericht der Bildbetrachtimg nicht
auf die Bedeutung des Bildes und des Objektes ein.

1 Der Yersuch diente der Priifung des dauemden Behaltens. — S. S. 69ff.
8 Meumann II ,  S. 513.
3 Zmn folgenden vgl. Meumann I I ,  S. 515 f f . ; Franz AYeigl a. a. O. S. 13-1.
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2. Der beobaehtende Typ.
Er macht aus dem, was er wahrnimmt, etwas Zusammengehoriges, 
eine Handlung, ein Ereignis.

3. Der gefiihlsmaBige Typ.
Er charakterisiert sich dadurch, daB er aus den Wahrnehmungsinhalten 
m it Riicksicht auf den Gefiililsinkalt einen Zusammenhang herstellt.

4. Der gelehrt-kritische Typ.
Er verrat sich durch Hang zum Kritisieren und zu einer gewissen 
Skepsis. Bei der schriftlichen Leistung des gelehrt-kritischen Typs 
kann man nicht eigentlich sagen, was das Kind beobachtet hat.

An Stelle der Beobachtung tr itt das erlemte Wissen.

Der Bericht nach einer Bildbetrachtung laBt unschwer den Anschau- 
ungstyp des Yerfassers erkennen. Typische Beispiele fur alle vier Falle 
des Anschauimgstyps gibt Meumann1.

Aufler den Berichten beim Bildversuch benutzte ich zim Bestimmung 
des Anschauimgstyps Aufsatze, freie Niederschriften imd gelegentliche Beob- 
achtuńgen im Unterricht, Welche Richtung die Beobachtimg des Lehrers 

' - in  dieser Hinsicht einzuschlagen hat, zeigt Weigl. E r sagt a. a. 0. S. 134: 

„Kinder m it beschreibeudem Anschauungstypus konnen im realistischen, 
insbesondere im naturkundlichen Untemcht alle Details an Fai’be, Form 
der Dinge bis ins kleinste angeben und beschreiben. uberhaupt bei der 
freien Aussprache in dieser Weise Erlebtes, Gesehenes imd Bilder. Im  
Gegensatz hierzu sind Kinder von beobachtendem Typus bei biologischen 
Besprechungen und bei geographischen Erorterungen uber Zusammenhange 
von Bodenart und Beschaftigung u. 3. uberlegen. Der gefiihlsmaBige 
Typus ist insbesondere zu beobachten bei Wiedergabe ron Miirchen, anderen 
Erzahlungen, bei der W irkung biblischer Stoffe imd von Gedichten. Den 
gelehrt-kritischen Typus verraten jene »uberklugen« Kinder, die gerne 
kritisieren, alles m it gewisser Skepsis ansehen, was man besonders auch 
bei imverfanglicher Beobachtung im freien Yerkehr der Schuler, in den 
Pausen, in Spielstunden, auf Schulerwanderungen, beobachten kann.“

Zur Bestimmung des Anschauimgstyps mitbenutzte ich auch die 
Schuleraussagen uber die Leistungen der einzelnen Mitschuler in den ver- 
schiedenen Fachern3.

1 A. a. 0. I I ,  S. 515.
a Naturlich mit den S. 12 angegebenen Einschrankungen.
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Die endgiiltigen Eesultate der Untersuchungen iiber deu Ansckauungs- 
typ vermerkte ich in unserm Schema ais bs =  beschreibend, bb =  beob- 
achteud, g =  gefiihlsmaBig, k =  gelehrt-kritisch1.

Die Miscktypen erklaren sich liiernach von selbst:

bbs =  beobachtend-beschreibend,
bbg =  beobachtend-gefulilsmaBig usw.

c) D ie Vorstellungstatigkeit im engeren Sinne.

I. D er Vorstellungstyp *.

Man spricht von Y.-T., weil Menschen in dem sinnlichen Inhalt ihrer 
Yorstellungen sich typisch voneinander unterscheiden.

Es gibt theoretisch so viele Y.-T., ais es Sinne g ib t Praktisch je- 
doch findet man in  der Eegel nur den akustischen, den risuellen, den 
motorischen und hochst wahrsckeinlich mehr, ais man bislang annahm, 
den emotionellen Typ.

Gustative imd olfaktorische Y .-T . sind schon mehr Abnorinitaten.
In  den letzten Jahren hat sich experimentell herausgestellt, daB der 

Begriff des V.-T. wiederum ein sehr komplexes Gebilde ist, und man hat 
sich genotigt gesehen, einen S.-Y.-T. und einen W.-Y.-T. anzunehmen. 
Die Zweiteilimg des Yorstellungslebens in S.-Y. und W.-Y. ist verstand- 
lich, wenn man uberlegt, welche fundamentale Bedeutung die Sprache im 
Vorstellungsleben eines Menschen hat.

Einen ganz ahnlicken Yorgang wie hier im Yorstellungsleben haben 
w ir in den Denkprozessen. Dort unterscheidet man auch zwischen gegen- 
standlichem und sprachlich-fonnuliertem Denken8. —

Zunachst soli der S.-Y.-T. untersucht werden. weil er der primarere ist.
Zur Feststellung des S.-Y.-T. wurde an erster Stelle die Eeaktions- 

methode auf Reizworte verwendet. Die akustisch dargebotenen Reizworte 
waren: Apfel, Mensch, Kirche. Schule, Eisenbahn, Sommernaclunittag, 
Kircheiihiuten, Pudding. Die Kinder erhielten die Anweisung, die Yor
stellungen niederzuschreiben, welche die einzelnen 'Wórter iu ihnen aus- 
losten. Der Yersuch erwies sich ais uberaus ergiebig. Die einzelnen 
Typen traten, soweit eben ausgesprochene Typen in  der Klasse yorhanden 
waren, deutlich zu Tage.

1 S. Tafel I, Nr. 16.
• Im folgenden wird Vorstellungstyp == Y.-T., SachvorsteUungstyp =  S.-V.-T„ 

Wortvorstellungstvp =  W.-Y.-T. abgekurzt werden.
* S. S. 74.
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Ich gebe ein besonders charakteristisches Beispiel der Scliiilerin Nr. 11, 
die auf Grund verschiedenster Experimente und genauster Beobachtung 
ais ausgesprochen motorischer S.-Y.-T. angesehen werden m uli:

R e izw ort:
Apfel.
Mensch.
Kirche.
Schule.

Eisenbahn.

Sommemachmittag.
Kirchenlauten.
Pudding.

Beaktion:
Yom Baume schiitteln.
Sehr zomig.
Ausflug m it dem Kindergottesdienst. 
Klassenarbeit schreiben und schwer 

lernen.
Ich sitze in  der Eisenbahn und fahre 

nach Holland.
Baden.
Wie ich mai gelautet habe.
Pudding kochen.

Wie ausgesprochen motorisch der S.-A .-T. ist, der aus dieser Leistung 
spricht, zeigt ein Yergleich m it der Scłmlerin Nr. 9, bei welcher kein 
besonderer S.-Y.-T. zu konstatieren war.

Re izwort:
Apfel.
Mensch.
Kirche.
Schule.
Eisenbahn. 
Sommemachmittag. 
Kirchenlauten. *

Reaktion:
Schon gelb, riecht gut.
Schlank, dunkel.
Rot Ziegelstein.
Y iel Larm.
Kommt angesaust.
Kaffeetrinken im Garten.
Begrabnis.

Yergleicht man diese beiden Leistungen miteinander, so ist deutlich, 
daB im ersteren Falle das Yorherrschen des motorischen Elementes im 
Yorstellungsleben kein Zufall ist.

Bestatigt wurde der Befund durch andere Yersuche zur Erm ittlung 
des S.-Y.-T.

An zweiter Stelle verwandte ich die Reaktionsmethode auf Reizworte
in folgender Form.

Ich bot das Reizwort visuell und gah den Schulem Anweisung, das 
W ort niederzuschreiben, das ihnen sofort beim Lesen des dargebotenen 
Wortes einfiele. Nur diejenigen Worter sollten niedergeschrieben werdeni 
die ihnen sofort —  ohne Uberłegung —  einfielen. Ganz wenige A ersuche 
geniigten, um dem Schiller zum BewuJBtsein zu bringen, welche AVorte 
sofort und welche erst spater in  ihm auftauchten.
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Diesmal bot ich 25 Reizworte.
Ich verwendete die eingereichten Leistungen in der Weise, daB ich 

■ieststellte, aus welchen Sinnesgebieten die Reaktionen stammten. Die 
Resultate waren auch diesmal rerhaltnismaBig eindeutig mid erganzten in 
geradezu auffallender Weise die Befunde von Yersuch Nr. 1.

Eine schone Bestatigung der Resultate des Yersuchs Nr. 1 war, daB 
Ausfalle auf Reizworte gerade bei solc-hen Yp. zu finden waren, die sich 
uach Yersuch Nr. 1 ais stark akustisch oder motorisch beanlagt gezeigt 
hatten. —

An dritte r Stelle wahlte ich folgendes Esperiment zim Konstatienmg 
des S.-Y.-T. Ich gab den Schulern nacheinander folgende Anweisung:

1. Scłmeibt moglichst viele Dinge hin, die schwarz sind.
2. Schreibt moglichst rie le Dinge hin, die oval sind.
3. Schreibt moglichst riele Tatigkeiten liin , dereń Ausubung eine An-

strengimg erfordert.
4. Gebt Gerausche an, die dem Ohr imangenehm sind.
5. Nennt Dinge, die b itter schmecken.
6. Nennt Dinge, die gut riechen.

Da die sechs geforderten Leistungen in iłmer Schwierigkeit ziemlich 
voneinander abweichen, wurden die Resultate quantitativ verschieden be- 
rechnet,

Yon Aufgabe Nr. 1 wurden mindestens doppelt soriel Angaben ver- 
langt, ais von den anderen Aufgaben. Erst dann wurde eine Schulerin 
einem der Y.-T. zugeteilt, wenn sie aus einem Gebiete mindestens drei 
Angaben mehr ais aus den iibrigen geleistet hatte.

Die Resultate aus allen diesen Yei-suchen wui-den, soweit sie nicht 
eindeutig waren, gegeneinander abgewogen. H ier leistete die Beobachtung 
nicht selten sehr gute diagnostische Dienste.

Da gerade bei Kindem der S.-Y.-T. meist ziemlich deutlich aus- 
gepragt is t1, lieferten schriftliche und mirndliche freie Aussprachen reich- 
liches Materiał. Man braucht sich iiberhaupt nur an die differentiell 
psychologische Betrachtungsweise gewohnt zu haben, urn auf Schritt und 
T ritt interessantes Materiał zu finden.

Auch die Fragebogenmethode zur Erforschung der Ideale2 lieferte m ir 
in einzelnen Fallen sehr ergiebiges Yeiifikationsmateiial.

Schulerin Nr. 11, die sich ais ausgesprochen motorischer S.-Y.-T. ge
zeigt hatte, nannte

1 Yiel deutlicker ais der AV.-Y.-T. — s S. S. 87 ff.
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ais Lieblingsfach Turnen,
ais Lieblingsspiel Schlagball,
ais Lieblingsbeschaftigung Schwimmen.
Ais Ideał nannte sie Gott und begrundete ihre Wahl m it den Worten: 

„w eil er alles macht und fiir  alles scrgt“ .
Was die Eintragung der Yorstellungstypen in unsjr Psychogramm 

anbelangt, so mochte ich erwahnen, daB nur besonders auffallende Typen 
rermerkt wurden. Die Zeichen bedeuten:

v. =  visuell, a. =  akustisch, m. =  motorisch, e. =  emotionell1.
Die Punkte driicken aus, daB Yp. keinen ausgesprochenen S.-Y.-T. 

hat. Es wurde schon darauf hingewiesen, daB sich der W.-Y.-T. in  nicht 
so reinen Formen findet, wie der S.-V.-T. Wo er sich aber findet, da 
is t es roeist bei unbegabteren Individuen.

Dieser Tatbestand ist unschwer zu deuten. Ein Alensch, der z. B. 
nur m it visuellen W.-V.-Elementen arbeitet, is t leicht begreiflich in 
geistiger Arbeit, die doch vorwiegend auf verbalem Materiał beruht, schwer 
geschadigt, wenn er genotigt ist, m it akustischen AV.-Y.-Elementen zu 
arbeiten.

Es liegt also in der Natur der Sache, daB bei den W.-Y.-T. ge- 
mischte Formen rorwiegen. Infolgedessen gestaltet sich die Bestimnumg 
des W .-Y.-T. weit schwieriger ais die des S.-V.-T.

An erster Stelle verwendete ich zim Erm ittlung des W .-Y.-T. den 
sogenannten Lobsienschen2 ATersuch.

Folgende Wortgruppen wurden yorgelesen und dann von den Kindem 
aus dem Gedachtnis nachgeschrieben:

1. aus dem Bereich des Akustischen:
Klirren, Summen, Rasseln, Pfeifen, Poltem, Drohnen, Sausen, Donnern, 
Krachen s. r

2. aus dem Bereich des Optischen:
AYandteller, Mondscheibe, Lampenschein, Himmelblau, Leuchtturm, 
Feuerschein, AArandtafel, Ólgemiłlde, AYandbild.

3. aus dem Bereich des Optisch-Motorischen:
Luftballon, Pferderennen, Blitzstrahl, Radfahrer, Wettlauf, Rauchwolke, 
Stemenschnuppe, Schneeflocke, Yogelflug.

1 Auf Grund meiner Befunde bin ich von der Esistenz dieses Typus fest 
iiberzeugt. — Auch Meumann auBert sich in diesem Sinn. Meumann II ,  S. 683. 

8 VgL a. a. O. S. 39.
8 Lobsien gibt 10 AA'orte. Ich strich in jeder Gruppe eins (solche die den 

Kindem unserer Gegend unbekannt sind. — Z. B.: Bennjacht).
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4. Aus dem Bereich des Akustisch-Motorischen:
Donnerrollen, Trommelwirbel, Drehorgel. Sturmbrausen, Treppenpoltem,
Dampfpfeifen, AYagenrasseln, Peitsclienknallen, Pferdegetrappel.
Es wurden nun die Scłuilerleistungen bei den einzelnen AYortgmppen 

Yerglichen. Hat ein Schiiler Yon Gruppe Nr. 1 ałle Worte niedergeschrieben, 
von Gruppe Nr. 2 nur zwei. von Gruppe Nr. 3 sechs, von Gruppe Nr. 4 
wieder bloB zwei, so is t deutlich, daB er einen akustischen W.-Y.-T. hat1. 
In  dieser AYeise wurde das gelieferte Materiał Yerwertet Yorbedingung
zu irgendwelchen Folgenmgen iiber den Y.-T. war, daB von einer Wort-
gruppe mindestens drei Worte mehr belialten wurden ais von den iibrigen2.

Man hat oft daruber gestiitten. ob dieses Yerfahren y o u  Lobsien den
S.-Y.-T. oder den AV.-Y.-T. prufe.

M ir scheint ziemlich sicher zu sein, daB bei diesem Experiment das 
AY.-Y.-Gedachtnis in  Tatigkeit tr itt, da es sich bei den ubermaximalen 
Reizen —  die ja nur einmal dargeboten werden —  einfach run AYieder- 
gabe der verbalen Sinneseindrucke handelt, ohne daB die S.-Y. eines In- 
diyiduums in Tatigkeit tritt.

Bei diesem Lobsienschen Yersuch is t noch zu beachten, daB er da- 
durcb, daB er das Yerbale Alaterial akustisch bietet. Akustikern grofie Yor- 
teile vor den anderen Ar.-T. bietet.

Wie dieses Lobsiensche Experiment zur Bestimmimg des Y.-T. zu- 
gleich das unmittelbare Behalten pruft, so liefem  umgekehrt alle Yersuche 
zur Erm ittlung des unmittelbaren Gedachtnisses zugleich interessante Auf- 
schlusse iiber den Yerbalen Y.-T.

Man kann die Gedachtnisexperimente noch besonders fruchtbar fiir  
die Erm ittlung des AY.-A'.-T. gestalten, indem man das Yersuchsmaterial, 
den Yerschiedenen Sinnesgebieten Rechmmg tragend, darbietet und iiber- 
maximale Gedachtnisleistung von der ATp. yerlangt.

Bei MassenYersuchen kommt hierbei nur eiue akustische oder eine 
optisch-motorische Darbietmigsweise in Betracht, w eil es sich sonst — z. B. 
bei einer rein optischen Darbietrmgsweise —  nicht kontrollieren laBt, ob 
auch die A7p. nur einmal das dargebotene Alaterial uberlesen. Uberaus 
geeignet zim Erm ittlung des "W.-Y.-T. einerseits und zur Prufung des un
mittelbaren Gedaclitnisses andererseits erwies sich m ir folgendes ATorgehen.

1 Es wurde dafiir gesorgt, daB alle AYorfgrappen m it gleicher A. entgegen- 
genommen warden. Die Schiiler gaben m ir zuerst das Zeichen zum Yorlesen, dann 
gab ich, wenn sich keinerlei Einspruch dagegen erhoben hatte, es noch einmal 
und begann.

8 Lobsien begniigte sich m it einem Mehr von zwei Worten.
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Ich bot den Schulem zweimal drei Satze dar: einmal akustisch, ein
mal optisch-motorisch. Die zweimal drei Satze enthielten gleichviel Silben. 
Das akustische Yerfahren bestand darin, daB ich den Schulem jeden Satz 
einmal deutlich vorlas und dann niederschreiben lieB. was behalten war.

Die akustisch dargebotenen Satze lauteten:

1. Satz (35 Silben):
„Gemeiner Heid tiber den von Jahr zu Jalir wachsenden Handel 

Deutschlands hat England bewogen, irns riele Yolker auf den Hals zu hetzen.“

2. Satz (50 Silben):
„Durch seinen ruhmvollen Sieg in den Masuren hat Hindenburg den 

andrangenden russischen Hassen so schwere Yerluste beigebracht, daB er 
ihnen fur immer die Lust am Wiederkommen nahm.“

3. Satz (57 Silben):
„Die uns letzte Woche von den Feinden iiberreichten Friedensbe- 

dingungen sind in ihrer jetzigen Fassung bei bestem WiHen unausfuhrbar, 
w eil ihre E rfiillung unserem Yolke sicheren Tod bedeutete.“ —-

Es is t ohne weiteres klar, daB die hier dargebotenen Satze von nor- 
mal befahigten 12jahrigen Kindern nur teilweise wiedergegeben werden 
konnen. Mehr oder minder vollkommene Leistungen werden hochstens 
solche Individuen zustande bringen konnen, die einen mehr oder minder 
ausgepragten akustischen W .-Y.-T. haben.

Die Eesultate bestatigten in schoner Weise die Hoffnungen, die ich 
auf das Experiment gesetzt hatte.

Zur Erm ittlung optisch-motorischer W.-Y.-T. —  die weit seltener 
sind ais akustische oder akustisch-motorische —  bot ich den Schulem 
optisch folgende Satze, die dann einmal von der ganzen Klasse im Chor 
rorgelesen wurden.

1. Satz (35 Silben):
„Der schon vor dem Kriege von uns geahnte HaB unserer Gegner 

trieb diese so weit, uns den denkbar grausamsten Frieden anzubieten.11

2. Satz (50 Silben):
„Durch die im  Herbst letzten Jahres im  Innem Deutschlands erregte 

Revolution is t irnsere militarische Macht derart geschwacht worden, daB 
w ir ganz in Abhangigkeit der Feinde gerieten.“

3. Satz (57 SUben):
„Die geradezu morderischen Friedensbedingimgen tmserer Gegner 

haben deshalb in allen Teilen Deutschlands so groBe Empomng lierYor- 
gemfen, weil Wilson einen Gerechtigkeitsfrieden versproehen hatte.“
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Auch bei dieser Darbietungs weise wurden einzelne geradezu frappie- 
reude Resultate in betreff der yerbalen Y-.T. zu Tage gefordert.

So waren die Schulerinnen Nr. 29 u. 33 imstande, die drei Satze 
fast fehlerlos niederzuschreiben.

Resultate dieser optisch-motorisehen Darbietungsweise bedurfen im 
Unterscliiede zu den Ergebnissen der akustischen Darbietimgsweise im be- 
sonderen Maile der Erganzung durch andere Esperimente, da ja bei ihnen 
ncch festgestellt werden miiBte, ob das optische oder motorische Element 
ftberwiegt1.

Zur Erm itflung des optischen W.-Y.-T. ist Ruckwartsbuchstabieren 
yorzuglich geeignet.

Doch empfiehlt es sich hier, zur genauen Bestimmung der Fahig
keiten des Ruckwartsbuchstabierens das Arbeitstempo der betreffenden Yp. 
m it in Betracht zu ziehen.

Dies kann leicht geschehen, wenn man hierbei nach Meiunanns Yor- 
schlag folgendermaBen yorgeht:

1. Alan miBt die Zeit, die Yp. zum Yorwartslesen biaucht.
2. Alan miBt die Zeit, die Yp. zum Ruckwartslesen braucht.
3. Alan miBt die Zeit, die Yp. bei geschlossenen Augen zum Yorwarts-

buchstabieren braucht.
4. Alan miBt die Zeit, die ATp. bei geschlossenen Augen zum Ruckwarts

buchstabieren braucht.
Arbeitet ein Alensch in allen vier Fallen m it gleiehen Zeiten, so kann 

man ziemlich sicher sein, einen Optiker vor sich zu haben.
Dieser Alethode der Darbietung des Gedaehtnisstoffes m it den dem Typus 

gegeniiber adaquaten oder inadacpiateu M itteln tr itt ais richtige Ergan
zung die symptomatische Frageniethode ziu Seite.

Ich legte den Schiilern folgende Fragen vor:
1. Lernst du laut oder leise auswendig?
2. (Nur f iir  solche, die leise auswendig lemen):

Bewegst du beim leisen Auswendiglernen die Lippen?
3. Lernst du leichter nach dem Buch oder dem Gehor?
4. Siehst du beim Aufsagen von etwas Gelemtem, wo die Lektion ab- 

gedruckt war (ob rechts oder links, oben oder m it en auf der Seite)?
Zur Kontrołle und Erganzung der auf diese Frage gegebenen Ant- 

worten lieB ich bei A.-iibungen (Silbenzahlen, Buchstahendurchstreichen usw.)

1 Die Auswertung des oben behandelten Yeisuelies f iir  das unmittelbare Gc- 
dachtnis erfolgt spater.
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immer auf den gelieferten Arbeiten vennerken, ob laut oder leise ge- 
zahlt, ob beim Durchlesen die Lippen bewegt usw.

Experimeutelle und symptomatische Frage-Methoden zur Ennittlung 
des W .-Y.-T. wurden endlich erganzt und wirksam unterstiitzt durch die 
gelegentliche Beobachtung in den verschiedenen Unterrichtsstunden. Sehr 
lehireich sind da vor allem Beobachtungen uber dasVerlesen undYerschreiben 
der Schuler. Der Optiker Yerwechselt beim Lesen Worte, die ahnlich 
aussehen, ganz gleich, ob sie sehr verschieden klingen, der Akustiker ver- 
wechselt in umgekehrter Weise Worte, die ahnlich klingen, ganz gleich, 
ob sie sehr verschieden aussehen.

In  schriftlichen Arbeiten w ird der Akustiker sich haufiger rerschreiben 
ais der Optiker.

Bei Niederschriften aus dem Gedachtnis macht der Akustiker mehr 
Stellungsfehler, der Optiker —  wenn er Fehler macht —  mehr Aus- 
lassungsfehler. Immer sind Optiker Akustikern, wenn moglichst gleiche 
Yorbedingungen da sind, in  Orthographie iiberlegen.

Besonders lehrreich fiir  die Bestimmimg des W.-Y.-T. is t auch das 
Lesen von Yokabeln.

Hierbei beachtet der Optiker mehr die Konsonanten, da sie infolge 
ihrer Lange dem Auge eindrucksvoller ais die Yokale sind. Er w ird in- 
folgedessen Schwierigkeit beim Behalten der Yokale haben und sie haufiger 
rerwechseln. Umgekehrt ist es beim Akustiker, dem sich die Yokale deut* 
licher einpragen.

Der Optiker hat auch ein besseres Lokalgediichtnis ais der Akustiker. 
Kinder m it optischem W .-V.-T. werden immer wissen, wo man bei der 
Lektiire in der letzten Stunde stehen geblieben ist, Akustiker nicht oder 
doch seltener.

Motorischen W.-V.-T. Yerraten Schiller, die ihre Worte durch aus- 
gepragtes Mienenspiel und starkę Gestikulationen begleiten, denn da sie 
in reproduzierten Bewegungsempfindungen denken, unterstiitzen sie die 
Darlegung ihrer Yorstellungen durch Innervationen der yorgestellten Be- 
wegungen.

Motoriker ist, wer sich bei der Yorstelluug gesprochener oder ge- 
sungener Worte aktiv sprechen oder singen fu lilt.

Typisch f iir  den Motoriker ist hierbei, daB er sich Gesprochenes oder 
Gesungenes nur in der Klangfarbe seiner Sthnme Yorstellen kann, wahrend 
der Akustiker hierbei ganz deutlich die Stimmen der Personen hort, welche 
die betreffenden Worte gesprochen oder gesungen haben, der Optiker w ird 
sogar die Gestalt jener Personen Yor sich sehen. Diese zuletzt genannten
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Symptome des W.-Y.-T., soweit sie eine genaue Selbstbeobachtung voraus- 
setzen, -wurden natiirlich nicht in  der Klasse durch Fragen zu ermitteln 
gesucht, da 12jalmge Kinder zur Beant-wortung solcher Fragen einfach 
nicht fahig sind.

Die auf Grund a il der augegehenen Methoden ge-wonnenen Kesultate 
wurden zusammengezogen und im Scheina meiner Klasse vermerkt.

Die Abkurzungen sind dieselben wie in der Kubrik des S.-Y.-T.1
Cberblickt man die Eintrage bei S.-Y.-T. und W .-Y.-T., so befindet 

sich deutlich im  S.-Y.-T. der Klasse ein Yorwiegón des visuellen, im 
W.-V.-T. ein Yorwiegen des am. Typus.

Dies ist eine ganz normale Erscheinung. Es ware wunschenswert, 
daB das Dbergewicht des akustisch-motorischen Typus in meiner Klasse 
noch starker ware, da dieser Typ fur geistige Arbeitsleistungen am vor- 
teilhaftesten is t

Der akustiscli-motorische W .-Y.-T. ist der normale, da W.-Y. bei nor- 
malen Menschen in erster Linie aus Sprechbewegungs- und Klangbildern 
bestehen; er is t fu r geistige Tatigkeit am vorteilhaftesten, da Ein- 
stellung auf abstraktes Denken das Heranziehen akustisch-motorischer 
M itte l begiinstigt.

Infolgedessen ist auch fiir  den akustisch-motoiischen Typ kennzeich- 
nend, daB er

1. m it der Alterszunahme zunimmt und
2. bei intelligenten Kindera Yorherrschend ist.

Da meine Schulerinnen sich ais grofitenteils korperlich und geistig 
nicht auf dem Stand punkt e des nonnalen Klassenal ters zeigten, kann es 
auch nicht weiter yerwunderlich sein, daB der akustisch-motorische Typ 
noch nicht so kraftig ausgepragt is t, ais dies bei einer gleichalterigen 
Normalklasse der Fali ist.

\
I I.  D ie Q u a lita t der VorstelIungen.

In  enger Beziehung zum Y.-T. steht die Qualitat der Yorstellung 
eines Individuums, und zwar ist es die Intensitatsbeziehung zwischen den 
beiden Arten des Y.-T., die mitbestimmend auf die Qualitiit der Yorstel- 
lungen w irk i Beim Kind is t der S.-Y.-T. scharfer ansgepiagt ais der 
W .-Y.-T., bei Erwachsenen bildet sich der W.-Y.-T. bei rorschreitendem 
A lter immer melir auf Kosten des S.-Y.-T. aus

Dies ist leicht erkliirlich.

1 S. Tafel I, Nr. 17, 18.
1 Ygl. Meumann I, S. 120 ff.
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Der Erwachsene denkt mehr in Worten, das Kind mehr in anschau- 
lischen Saehvorstellungen von individuellem Charakter.

Anders ausgedruckt:
Der Erwachsene denkt mehr abstrakt, denn die Worte sind die Trager 

unserer abstrakten Yorstellungen. Der anschauliche Yorstellimgsinhalt 
klingt nur fliick tig  beim abstrakten Denken im  Bewufitsein an.

Das Kind denkt konkret, also in EinzelvorstelIungen.
W ir kommen so zu einer qualitativen Differenz im Yorsteliungslebeu. 

Auf der einen Seite stehen die Einzel- oder Individualvorstelluugen, auf 
der anderen die Allgemeinvorstellungen.

Erstere entsprechen dem Kinde, letztere dem Envachsenen.
Diese cpialitative Differenz der Yorstellungen ist ein gutes diagnostisches 

M ittel in  der Begabmigs analyse.
Ziehen1 fand —  und andere Psychologen bestatigten seinen Befund2 — 

daB ein Uberwiegen von Allgemeinyorstellungen vor dem 13. Jahre m it 
J.-Riickstand Hand in  Hand geht.

Das NichtnaturgemaBe —  offenbar entsprechen der Natur des Kindes 
Individualvorstellungen —  zeigt sich so im psychischen Leben ais das 
Minderwertige.

Die Qualitat der Yorstellungen meiner Schiilerinnen priifte ich durch 
die schon erwahnte3 Reaktionsmethode (auch Assoziationsmethode genanut).

Yon einer genauen Meesung der Reproduktionszeiten muBte ich leider 
absehen, da der Yersuch sonst die Zeit der Schuler auBerlialb des Unter- 
richts zu sehr in Anspruch genommen hatte.

Jedoch gab ich Anweisung, hinter dem Reaktionswort jedesmal genau 
zu yermerken, wenn es nicht unmittelbar yon dem Reizwort ausgelost 
worden war.

Auch forderte ich yon meinen Schulern eine moglichst ausfiłhrliche 
Beschreibimg des Hergauges der Reproduldion.

Ich benutzte hier zunachst die Reaktionen der bei Bestimmung des
S.-Y.-T. optisch gegebenen 25 Reizworte.

Weitere 25 Reizworte wurden akustisch geboten.
Die Resultate zerfielen in Leistungen, die enthielten:

1. 75°/0— 100°/0 Indiridualyorstellungen.
Im  Psychogramm der Klasse zum Ausdruck gebracht durch i m it 

Strich =  i-

1 Th. Ziehen „U ber Ideenassoziation des Kindes“ . 1. Abhondlung 1898, S. 12 ff.
’  Ygl. z. B. Meumann I, S. 499.
3 S. S. 55 ff.
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2. 50 °/0— 75 °/0 IndiYidualYorstellungen.
Im  Psychogramm dargestellt durch i.

3. 50 °/0— 75 °/0 AllgemeinYorstellungen.
Im  Psychogramm dargestellt; durch a.

4. 75°/0— 100°/0 AllgemeinYorstellungen.
Im  Psychogramm zum Ausdruck gebraeht durch a m it Strich =  a-
Zu den einzelnen Leistungen rergleiche Psychogramm, Tafel I, Nr. 19.

I II .  D ie  Erinnerung.

Wenn hier auf die Erinnerungsfahigkeit imabhhngig rom Gedachtnis 
eingegangen wird, so soli unter Erinnerung die Fahigkeit rerstanden werden, 
Wahrnehmungen und Yorstellungen komplexerer A rt ohne besondere Ein- 
stellung imd Absicht im  BewuBtsein zu bewahren.

Nur in  einer Hinsicht ist diese psychische Funktion yon m ir unter- 
sucht worden: die Erinnerungstreue.

Schon bei Behandhmg der Beobachtungsfahigkeit ist auf die Erziehbar
keit der Erinnerungstreue und ihre W iehtigkeit hingev.'iesen worden1, die 
nicht nur intellektueller, sondem auch moralischer A rt ist.

Um einen Einblick in  den diesbezuglichen Stand meiner Klasse zu 
gewinnen, las ich ih r folgende drei Yon L. Ganghofer erz&hlten Episoden Yor*: 

„E in entsetzlicher Spektakel m it Geklirr und Gerassel —  grelles Licht — 
dann finstere Nac-ht, in der ich schreien muBte Yor Angst.

Das ist die alteste unter den Erinnerungen an meine Einderzeit in 
Kaufbeuren. Ais ich Yor vielen Jahren meiner ilu tte r einmal sagte, daB 
diese Erinnerung in m ir w^re, mufite sie sich lange besinnen, bevor sie 
das Ratsel lOsen konnte. Sie hatte mich, ein anderthalbj&hriges Bubchen, 
an einem Winterabend auf den Boden der Wohnstube gesetzt und war in 
die Kilche gegangen; da hOrte sie diesen klirrenden Spektakel; und ais 
sie dem Larm erschrocken nachlief, fand sie eine finstere Stube, in  der 
ich 8chrie, ais wSr ich an einen SpieB gebohrt; sie machte L ich t, und 
da saB ich zetemd auf dem Tische, wahrend die Stehlampe in Scherben 
auf dem Boden lag.

Diese Lampe bekam neue GlSser, und ih r eiserner FuB wurde fest 
auf einen groBen, m it Blei ausgegossenen Holzteller geschraubt. Nun 
konnte man sie m it dem besten Kinderwillen nicht mehr umwerfen. Dnd

1 S. S. 47 ff.
* Aus „Lebenslauf eines Optimisten" Ton Ludwig Ganghofer. —  Ygl. G. Baumer 

und L. Droescher: „Yon der Kindesseele'1. S. 10—11. (Schwierige Stellen wurden 
den Schiilern erklart.)

S c h n e id e r, Psychologische Padagogik. 5
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so lia t diese Lampe in der Wolinstube meiner Eltern noch hellen Dienst 
getan, ais ich nach 25 Jahren der dunklen Beschaftigung oblag: Philosophie 
zu studieren.

Eine zweite Erinnerung: ich friere schrecklich, obwohl die Sonne 
scheint: viele Menschen sind um mich her; ich laufe schnell und habe 
Schmerzen an den Sohlen; und die vielen Menschen laufen m ir nach und 
lachen immer.

Da hatte meine Mutter mich ais dreijahrigen Jungen an einem H&rz- 
morgen ins Bad gehoben. Sie wurde abgerufen, kam zuriick — und fand 
die Badewanne leer. In  der Wohnung war der nasse Ausreifier nicht zu 
finden. Meine Mutter rannte iiber die Treppe himmter, guckte durch die 
Haustur auf den Kirchplatz hinaus —  imd da rie f ilrr eine Eaclibarsfrau 
m it Lachen zu: »Frau Aktewar, uier Ludwigle isch buzelnacket ubern 
Marktplatz gloffe!« Die Mutter jagte hinter m ir her, Yergniigte Leute 
wiesen ih r den Weg, imd schlieBlich erwischte sie mich draufien vor der 
Stadt im  Forstamte, in  dessen Kanzlei mein Yater ais Aktuar unter dem 
Forstmeister Thoma diente. . . .

Und deutlich ist m ir der aufregungsvolle Tag im  Gedachtnis geblieben, 
an dem ich m it meinem Schwesterchen photographiert wurde. Der Mann, 
der dieses Werk Yołlfhhrte, hatte einen langen Knebelbart; er tauchte 
zwanzig Jahre spater plotzlieh aus meiner Erinnerung herauf, ais ich in 
Wien eine allegorische Statuę des Inn zu sehen bekam; ganz den gleichen 
Bart, wie dieser Tiroler FluBgott, hatte der Kaufbeurer Photograph, 
der neben einem schwarzYerhullten Kasten stand und immer sagte: »Passet 
auf, Kinderle, passet auf, da springt jetzt gleic-h e Fuchsle raus, m it em 
rote Schwanzle. « Mein Schwesterl bekam ein biBchen Angst, ich guckte 
nut gespannter Aufmerksamkeit in das Glasauge des geheimnisvollen Kastens, 
aber es kam kein Fuchs lieraus. Manch ein Jahrchen sphter erziiklte m ir 
meine Mutter. ich ware nach dieser Enttauschung auf den Photographen 
zugegangen und hatte im Zorn zu ihrn gesagt: »Du bischt ein Luge- 
schilppel!«“  —

N atiirlich hatte die Klasse keine Ahnung, daB es sich um ein Ex- 
periment handelte, noch alinte sie, daB ich je wieder nach diesen Er- 
zahlungen fragen wurde. Ich begrundete meine M itteilung, daB ich der 
Klasse eine Geschichte vorlesen wollte, einfach m it den W oiten: „W eil 
hr euch in den letzten Stunden so sehr angestrengt habt, w ill ich euch 
heute zur Belohnung eine kleine Geschichte vorlesen.!*

Die drei Erzahlungen wurden allgemein m it groBer Begeistenmg 
aufgenommen. —  Acht Tage spSter forderte ich die Klasse auf, nieder-
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zusclireiben, was sie von der Geschichte von L. Ganghofer behalten hatten.
19,05 °/0 konnte sich wohl noch erinnem, daB ich eine Geschichte vor-

gelesen hatte, hatten aber gar nichts von der Geschichte behalten.
2,12 °/0 konnte sich nicht mehr der ersten Geschichte erinnem.

20,46 °/0 konnte sich nicht mehr der d iitten Geschichte erinnem.
76,72 °/0 erinnerte sich nur noch der zweiten Geschichte.
11,65°/0 brachte alle drei Geschichten.

Die Geschichte m it der Badewanne hatte offenbar auf die Schuler 
den tiefsten Eindruck gemacht

Diese Zahlen geben ein B ild von der Quantitat der durchschnittlichen 
Erinnerungstreue meiner Klasse.

Ais nonnale Leistung besthnmte ich eine solche, die zwei Geschichten 
in den Grundziigen wiedergab.

Zur qualitativen Wurdigung des Berichtes wurden in Betracht gezogen:
1. die Reihenfolge der gebrachten Geschichten,
2. Weglassungen ronTatsachen, (a)vonwesentlichen, (b) von unwesentlichea,
3. Z u satze, (a) sinnvolle, (b) sinnwidrige.

Die richtige Reihenfolge brachte nur eine Schulerin. Die Mehrheit 
setzte Geschichte Nr. 2 an den Anfang, zwei Schulerinnen brachten Ge
schichte Nr. 3 an erster Stelle.

Weglassungen von unwesentlichen Dingen und sinnvolle Zusatze 
brachte ich bei Bestimmung der Erinnerungstreue nicht in  Anrechnung1.

A lle iibrigen Yerilnderungen wurden quantitativ und qualitativ abge- 
schiitzt und zu einem Durehschnittswert zusammengezogen.

Zur Erganzung des Berichtes lieB ich noch ein YerhSr folgen2.
Ich legte der Klasse folgende Fragen zur schriftlichen Beautwortung vor:

1. W ieviel Geschichten habe ich euch vorgelesen?
2. Wie liieB der Held dieser Geschichten?
3. Welchen Kosenamen hatte er?
4. Um welchen Gegenstand dreht sich die erste Geschichte?
5. Welcher Gegenstand steht im  Mittelpunkte der zweiten Geschichte?
6. Um was handelt es sich in der dritten Geschichte?
7. Um was handelt es sich in der rierten Geschichte3?
8. Welchen Beruf hat der Yater des kleinen Jungen?

1 Dieser Teil der gelieferten Berichte wurde bei Beurteilung der Phantasie 
m it herangezogen.

2 Dies lieferte wieder sehr lehrreiche Einblicke in  die Phantasietatigkeit der 
Schuler.

8 Yerierfrage. (Zur Bestimmung der Suggestibilitat der Schuler. Ygl. S. 85 ff.'.
5*



9. Wie lie ifit der Yorgesetzte des Yaters?
10. Welchen Be ruf hat er?
11. Was erfahren w ir vom AuBern der M utter1?

Die Besultate gestalteten sich weit gilnstiger, ais die des Berichtes.
Ad 1. 75 °/0 nannten drei Geschichten, 25°/0 zwei.
Ad 2. 95,56°/0 gaben den Kamen richtig an. Die ubrigen enthielten sięh der 

Antwort.
Ad 3. 8,88 °/0 beantworteten die Frage richtig.

4,4-1 ° /0 gaben einen falschen Kamen an. Die ubrigen enthielten 
sich der Antwort.

Ad 4— 6.
Die Besultate von Kr. 4, 5 , 6 deckten sich im wesentlichen m it 

denen des Berichtes.
Ad 7. Keine fie l der Suggestion zum Opfer.

50 °/0 behaupteten richtig, es sei keine vierte Geschichte dagewesen,
• die tibrigen 50 °/0 enthielten sich der Antwort.

Ad 8. Eine gab den richtigen Stand an.
50°/o enthielten sich wieder der Antwort. Die tibrigen liefien 
ihrer Phantasie freien Lauf.

Ad 9. 85°/0 enthielten sich der Antwort, die ubrigen gaben sich den 
yerschiedenartigsten Yermutungen hin.

Ad 10. 95,56 °/0 enthielten sich der Antwort, die ubrigen machten falsche 
Aigaben.

Ad 11. 75°/0 enthielten sich der Antwort ( =  richtig), die iibrigen liefien 
ihrer Phantasie freien Lauf.

Erfreulich ist der sichtliche Fortschritt des Yerhors in betreff der 
Erinnerungs- uud Aussagetreue gegeniiber den Eesultaten der Bildbetrach- 
tungen, die zeitlich etwa drei Wochen vor dem eben beschriebenen Yer
hor liegen.

Ganz ohne Zweifel haben w ir es hier m it den ersten Friiehten der 
erziehlichen Yersuche zur Erinnerungs- und Aussagetreue zu tun2.

Die im Yerhor gewonnenen Besultate zur Prufung der Erinnerungs- 
treue wurden m it denen auf Grund des Berichtes gewonnenen zusammen- 
gezogen.

Die Leistungen der einzelnen Schiilerinnen sind im Klassenschema3 
Yermerkt: • =  normal, — =  unternormal, - j-  =  tibernormal.

68 H I. Teil. Analyse der Gesamtbegabung der einzelnen Schiilerinnen.

1 Yexierfrage. (Zur Bestimmung der Suggestibilitat der Schiller. Ygl. S. 85 ff.)
2 S. S. 52.
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IV . D ie  Phantasie.

Untersuchnngsmaterial fu r die Charakterisierung der Phantasie waren 
neben allen freien Niederschriften vor allem die Testleistungen zur Priifung 
der Kombinationsfahigkeit.

Auf Grund der Leistungeu meiner Klasse sah ich mich genotigt, beim 
Umfange der Phantasie zu unterseheiden zwischen normaler (= •), unter- 
nonna ler(=— ), gut entwickelter ( =  -j-) und pathologischer Phantasie (= p .). 
Pathologisch nenne ich dabei eine Phantasie, welche m it angeblich ge
sehenen Dingen arbeitet, die in  AYirklichkeit gar nicht bestehen. So schrieb 
Schiilerin Nr. 35 im  Bericht des Kehr-Pfeiffersehen Biłdes:

„. . .  Es muBte dem Bilde nach Sommer gewesen sein. Denn auf 
dem Bilde sah ich, daB viele Frauen und Alanner hinter der Alaschine 
hergingen, um das abgemiihte Kom zu einem Bundę zusammenzumachen 
und es dann ais Garben aufrechtstellten.“  —

Unter Phantasietypen vcrsteht man gewisse qualitative Grundeigen- 
schaften der Phantasie1.

Alan nennt die Phantasie lebhaft, wenn sie m it klaren und deutlichen 
Vorstellungen, stumpf, wenn sie m it undeutlichen Yorstellungen arbeitet, 
produktiv, wenn sie kombinatorisch besonders befahigt is t, reproduktiv, 
wenn dies nicht der Fali ist.

In  unserm Schema wurden diese Typen abgekiirzt 1., st., p., r 2. Die 
Kombinationen ergeben sich von selbst: lp., Ir. usw.

V . Das Gedachtnis.

Es war schon mehrere Alale vom unmittelbaren Behalten die Rede8.
Hier soli nuu endlich angegeben werden, was man darunter versteht. 

Alan unterscheidet ein unmittelbares Behalten und ein dauerndes4. Vom 
immittelbaren Behalten is t da die Rede, wo es sich darum handelt, Ein- 
drticke unmittelbar nach ihrer Aufnalune zu reproduzieren. Genau hesehen, 
ist also das unmittelbare Behalten eigentlich gar keine Reproduktion, sondern, 
wie Aleumann sagt4, „nur die AViederverstarkuog des Abklingens des pri- 
maren Eindmckes“ .

In  dieser Eigenschaft besteht der grundlegende Untersehied zwischen 
unmittelbarem und dauemdem Behalten.

1 Vgl. Aleumann a. a 0 .1., S. 524.
8 S. Tafel I, Nr. 22.
8 S. S. 59, 14. Zeile von unten und ff., S. 61, Anmerkung 1, u. a. SŁ 
* Aleumann a. a. 0 .1., S. 416.
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Aus der Definition des unmittelbaren Behaltens is t ersichtlich, daB 
Hauptbedingung des unmittelbaren Behaltens intensive und gleichmaBigeA.ist.

Infolgedessen priifen die Ubungen iiber den A.-Umfang in mancher 
Hinsicht auch das unmittelbare Behalten1.

W ir yerwerteten die Besultate der A.-Ubungen auch in dieser Hinsicht. 
Yon den eigentlichen Experimenten zur Priifung des unmittelbaren Be
haltens wa.blt.en w ir solche, die m it sinnyollem Materiał arbeiten, da im 
Schulbetrieb ja nur das Behalten yon sinnyollem Materiał praktiselien 
W ert hat.

An erster Stelle yenyendeten w ir den schon bei Behandlung des W.-Y.-T. 
charakterisierten ATersuch des Nachschreibens akustisch und optisch-motorisch 
gebotener 35, 52 und 57silbiger Siitze2.

Da dieses Gedachtnismaterial ubermaximale Leistungen vom Schiiler 
yerlangt, is t der Schiiler gezwungen, unter dem gebotenen Stoff seine 
Auswahl zu treffen. Die A rt und Weise, wie er sie trifft, laflt erkennen, 
ob er ein vorwiegend mechanisches oder ein rorwiegend iudizioses Ge- 
dachtnis hat.

An zweiter Stelle benutzte ich zur Priifung des unmittelbaren Ge- 
dachtnisses den yon Franz W eigl konstruierten Diktat-Versuch3.

Weigl hat ein D iktat zusammengestellt, das so gegliedert ist, daB 
f iir  das unmittelbare Behalten eine Steigerung von zwei sachlichen Ele- 
menten bis zu neun gegeben ist.

Jenes D iktat is t folgendermaBen beschaffen8:
„1 . Der Jager und der Ilo lz h a c k e r.......................................................... 2

2. der Forster und ein K n e c h t .....................................................
3. gingen ins F r e ie ..........................................................................
4. durch die Wiosen in  den W a ld ,...............................................
5. der flinke Feldmann und der eifrige D achsiiund.....................
6. begleiteten die Gesellschaft unter lustigen Spriingen. . . .
7. E in Haslein sprang em por;..........................................................
8. blitzschnell liefen die Hunde; . . ' .......................................
9. der Hase jedoch versuchte schneller z u laufen, . . .

10. und es gelang dem Meister Lampe, gliicklieh zu entkommen.
11. Der Forster zeigte nunmehr demHolzliacker und dem Knecht die Arbeit
12. Baume umsagen, Aste abnehmen, Stamme zersclmeiden, . .
13. Waldstreu sammeln, auf Haufen yereinigen und auf Y/agen yerladen, 6

1 S. S. 40 ff.
2 S. S. 60 ff.
* Franz W eigl, a. a. O. S. 136.
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14. -war die Arbeit. die den Tag hindiu-cli die kraftigenAIanner beschaftigte: 6
15. Der Forster und der Jager gingen tiefer in den Wald und lauerten 

auf den Behbock, . . ......................................................................... 7
16. der bei der besorgten Geili und den lustigen Kitzlein im  dicbten 

Gestrauch hauste.......................................................................................7
17. Die Hundehalfen, allerlei W ild im Yersteck, den Fuehs imBauzusuchen. 8
18. Einen stolzen Bock, ein zartes Hasiem. einen bosen Fuchs brachten 

die Jager zur Streeke.............................................................................. 9
19. Spat arn Abend trafen sich wieder alle imd zogen rergnugt m it-

sammen heim.......................................................................   9."‘
Jeder der neunzelm Teilabscbnitte w ird den ScMlern einmal deutlich

yorgesproclien und von diesen darauf sofort niedergeschrieben.
Auf diese Weise ist eine ziemlich genaue Beurteilung des unmittel- 

baren Belialtens moglich.
Erganzt werden die Besultate der experimentellen Untersuchung wiederum 

durch gelegentliche Beobachtungen im  Untenicht. So spricht f iir  ein gutes 
unmittelbares Gedachtnis die Fahigkeit des Nachsprechens von sprachlich 
genau formulierten Merksatzen.

Die Yermerke im  Psychogramm bedeuten:

- j-  =  gutes,
• —  nonnales,
—  =  schlechtes, unmittelbares Gedachtnis.

Zur Prufung des dauernden Behaltens lieB ich in der Literaturstunde 
die Definitionen von Lyrik , Epik, Dramatik, Yolksepos, Kunstepos genau 
einpragen, ohne sie schriftlich fixieren zu lassen.

Drei Tage spater stellte ich fest, daB das Gelernte noch gegenwartig 
war. Drei Wochen spater lieB ich dariiber eine Mederschrift anfertigen, 
bei der alle versagten. Andere Yersuche dieser A rt fielen zum G liick 
giinstiger aus, so daB ich auch positive, und zwar ziemlich exakte Schliisse 
iiber die Fahigkeit des dauernden Behaltens ziehen konnte.

Die Eintrage geschahen nach der Weise der Besultate des unmittel- 
baren Behaltens. —

Auf die Qualitat des Gedachtnisses ist bereits eingegangen worden1. 
Nachzutragen ist nur, daB in der betreffenden Bubrik unseres Klassen- 

schemas m. —  mechanisch, i. =  iudizios bedeutet
Zur Bestimmung des GedSchtnistypus, d. h. ob das Gedachtnis sinn- 

lich anschaulich oder mehr unanschaulich ist, lieferten alle ATersuche iłber

1 S. 70. — * S. Tafel 1. B r. 25.
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Erinnerung und Gedachtnis reichiich Materiał. Insbesondere geeignet zeigte 
sich m ir folgendes Verfahren.

Zełm Tage nach der Abfassung von Bericht und Verhor zum śrsten 
Bildrersuch LieB ich abermals einen Bericht und ein Yerhor folgen. Hier 
zeigte sich nun ein auffallender Tatbestand.

Trotzdem nach dem ersten Yerhor das B ild  noch einrnal vorgezeigt 
worden war und die Antworten an Hand des Bildes in ihrer Richtigkeit 
nachgepriift worden waren, machte ein grofier Teil der Schuler genau 
dieselben Fehler wie im ersten Bericht und ersten Yerhor. Ih r Gedachtnis 
ist also offenbar yiel empfaDglicher f iir  mehr uuanschauliches ais fiir  
sinnlich-anschauliches Materiał.

Z ur E rkenntn is des Gedachtnistypus g ib t der U n te rrich t iiberaus 
re ich iich  Gelegenheit.

K inder m it sinnlich-anschaulichem  G edachtnistyp berorzugen z. B. in  

der Geschichte lebendiges M a te ria ł: Lebensbilder, K riege, Ereignisse. M ehr 
unanschauliche Gedachtnistypen zeigen sich besonders befahigt zum Be

halten von Jahreszahlen, Fiirstengeschlechtern und zur System atisierung 
groBer Zeitabschnitte.

S inn iich anschauliche Gedachtnistypen lieben anschaulichen Erdkunde- 

und N aturkundeunterricht m ehr denn abstrakte Sprachfacher, die den 
S innlich-Unanschaulicken adaquater sind. H ie r leisteten m ir auch die L isten 
iib e r L ieb lingsfacher gute diagnostische D ienste.

Jm Psychogram m 1 bedeutet s.-a. =  sinnlich-anschauliches, ua. =  un- 
anschauliches Gedachtnis. E in  P unkt besagt h ie r w ie  schon an auderen 
S tellen, daB keiner der beiden Typen ausgepragt w ar.

d) D enktatigke it im engeren Sinne.
I. Das Abstraktionsverm ogen.

F iir hbhere Denkleistungen ist AbstraktionsyermOgen Yoraussetzung. 
Deshalb wurde auch dieser Fahigkeit bei Bestimmung des J.-Standes 
grandlegende Bedeutung eingeraumt2.

Die bei den Yersuchen zur Priifung des Abstraktionsrermogens er- 
haltenen Resultate wurden erganzt durch Beobachtungen im  schriftlichen 
imd miindlichen Ausdruck des Schiilers. Besonders der Fabeltest-Yersuch8 
leistete zur Bestimmung der Abstraktionsfaliigkeit der Schuler gute Dienste.

Die Eintragungen in unser Schema fur normale, iibernormale imd 
untemonnale Leistungen in  dieser Hinsicht geschehen in der gewohnten 
Weise durch •, - j-, — *.

1 S. Tafel T. Nr. 26. — 8 S. 26 ff. — s S. S. 28 ff. — 4 S. Tafel I, Nr. 27.
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I I.  Fah igke it zum logischen Denken.

Es ist nicht schwer, diese Fahigkeit oder Unfahigkeit im groben durch 
Beobachtung bei seinen Schulern festzustellen. Fur genauere Bestiinmungen 
diirfte aber bei schneller Orientierung ein experimentelles Yerfahren un- 
entbehrlich sein. Ich verwendete in meiner Klasse den Yersuch des 
Ordnens von Begriffen nach verschiedenen Gesichtspunkten. Die zu 
ordnenden Begriffe, sowie die Gesichtspunkte der Ordnung entnahm ich 
W. Stern1.

B e g riffs re ilie n .

Gesichtspunkte der 
Ordnung

1. Maus, Pudel, Schaf, Esel, Kuk, Elefant . . . .
2. Blaubeere, Kirsche, Pflaume, Birne, Melone, K iirb is
3. Saugling, Schulkind, Jimgling, Mann, Greis . . .
4. Neujabr, Ostern, Ptingsten, GroBe Ferien, Herbst-

ferien, AYeihnachten .  ...................................
5. Vorgestern, gestem, heute, morgen, iibermorgen
6. Zinuner, Haus, StraBe, Stadtteil, Stadt, Provinz, Staat
7. Buchstabe, Silbe, W ort, Satz, Marcken, Marchenbuch
8. Sekunde, Minutę, Stunde, Tag, Wocke, Monat, Jahr
9. Blattrippe, B latt. Zweig, Baum, "W a ld ....................

10. Wolkenbmch, Hockwasser, zerstorte Briieken, abge-
soknittenes Dorf, H u n g e rsn o t..............................

11. Kriegserklarung, Yormarseh, Schlackt, Sieg, Waffen-
stillstand, FriedenssckluB........................................

12. Pfiiigen, Saen, Diingen, Mahen, Dreschen, Mahlen,
Backen .  ...........................................................

13. Geldbrieftrager, Brieftrager, Postbeamter, Mann,
M ensck......................................................................

14. Baum, Laubbaum, Obstbaum, Kirsekbaum, Sauer-
K irs c k b a u m .........................

GroBe
łł

A lter

Zeit
łł

Teil und Ganzes
?? ?ł łł
łł 17 11
11 Ił 11

Ursache und tY ii kung

I Logisebe Folgę 
von Handlungen

Grad der Allgemeinheit

Yergleicht man in dieser Aufstellung die verschiedenen Gesichts
punkte, so ist meiner Ansicht nach deutlich, daB viele weniger die all- 
gemeine J., ais das Erfahrungsbereich der Kinder prufen. Dies ist z. B. 
besonders deutlich bei Nr. 1, 2, 3, 4. Bei der Bestimmung der logischen 
Fahigkeiten meiner Klasse schaltete ich aus diesem Grunde die Begriffs- 
gmppen 1, 2, 3, 4 aus.

Die Resultate wurden im Psychogramm m it • =  normal, - j-  =  sehr 
gut, — =  untemormal eingetragen3, je nachdem mindesten3 75°/0, 100°/0 
oder weniger ais 75 °/0 geleistet waren.

1 W . Steni, Hokere J.-Tests usw. a. a. O. S 95
1 S. Tafel 1, N r. 28.
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I II. D er Denkcharakter.

B ei Behandlung der K om binationsfahigkeit und ih re r W ertung zur 

Bestim m ung des J.-Standes eines K indes1 w urde darauf hingewiesen, daB 
die Yorwiegend Yerstandliche Kom bination m ehr ana ly tisc li oder m ehr syn- 
thetisch sein kann. Da es Yon grofier praktischer Bedeutung is t zu wisseu, 
w ie bei den Schulern die diesbeziiglichen Fahigkeiten y e rte ilt sind, wurden 

die einzelnen —  bei Behandlung des J.-Standes der Klasse gewonnenen 

Resultate h ie r in  der ublichen W eise Yerm erlct2.

IV . Der Denktypus.

M it D enktypus hat man einen gewissen Grunduntersehied des mensch- 
lichen Denkens bezeichnet, der in  gegenstandlichem oder sprachlich 

fo rm ulie rtem  Denken zum Ausćlruck komm t. Diese beiden A rten  des 
m enschlichen Denkens sind im  m undlichen und sch riftlichen  Ausdruck 

n ich t schwer zu erkennen. Adaąuate Gedankenausdrucksmoglichkeit bei 

ste ife r sprachhcher Ausdracksw eise zeugt von gegenstandlichem Denken, 
wahrend korrekte  lo g isch -s tilis tisch e  Befahigung bei banałem, farblosem 

Tnhalt f i i r  sprachlich fo rm ulie rtes Denken spricht.
Sehr leh rre ich  erw ies sich in  le tz te r H ins ich t bei m einer Klasse der 

Masselonsche T est8. S chtile r m it sprachlich fo rm ulie rtem  Denken wurden 

ihm  in  gram m atischer H in s ich t vo llau f gerecht, Yernachlassigten aber den 

S inn in  schlim m er W eise.

V . Sprachliche Fahigkeiten.

Yon sprachlichen Fahigkeiten sind S til und Gedankenausdruck 

Symptome der Begabung. Zu ih re r Bestim m ung lie fe rten  uns a lle  sch rift

lichen Testbearbeitungen der Schuler reiches M ateria ł. D ie gesammelten 

Beobachtungen w urden znsammengezogen. E inen Y erm erk uber anormale, 

norm ale und ubernorm ale Leistungen b rin g t das Psychogramm in  der 

tib lichen W eise4.

e) A llgemeine Eigentiim lichkeiten der intellektuełlen Sphare.

I. Geschwindigkeit der inte llektue łlen  Prozesse.

D ie Begabungsanalyse eines Ind ividuum s ware unvollstandig  und 

irre fuhrend ohne einen Y erm erk uber die G eschw indigkeit der in te llektue łlen  

Prozesse.

1 S. 16 ff.
3 S. Tafel I, N r. 29 u. 30.
3 S. S. 21 ff.
4 S. Tafel I, N r. 32 u. 33.



1. Behandlung der yorwiegend intellektuellen Seite des Indiyiduums. 75

Eine derartige Feststellung ist yon grodem praktiseh-padagogischem 
Wert, weil sie dem Lehrer M ittel an die Hand gibt, die Leistungsfahig- 
keit seiner Schuler durch Bestimmung des Arbeitstempos qualitativ zu 
erhohen. Is t z. B. ein Schuler auf Grund seiner indiyiduellen Anlage 
geneigt, seiu Arbeitstempo auf Kosten der Qualitat seiner Arbeit zu ibber- 
spannen, so kann der Lehrer, der das dem Schuler adaquate Arbeitstempo 
auf experimentellem Wege bestiramen kann, durch liaufiges Begulieren 
allmahlich eine dauemde Besserung der qualitatiyen Arbeitsleistung zu- 
stande bringen1. Langmonatliche geduldige Tatigkeit w ird jedoch hierzu 
erforderlich sein.

Es wurde gesagt, daB der Lehrer das adSquate Ai'beitstempo des 
Schiilers hestiminen konne. Hier bedarf es vielleicht noch einer naheren 
Begrundung des Inwiefern.

Einsicht in das dem Schuler adaquate Arbeitstempo gewinnt man 
durch den Yergleich der gewonnenen (im Psychogramm iibersichtlich dar- 
gestellten) Werte f iir  den J.-Stand, der einzelnen Grundfahigkeiten der 
Begabung und der Geschwindigkeit der intellektuellen Prozesse.

Hat z. B. ein Schuler in  der J.-P riifung schlechter abgeschlossen, 
ais die Untersuchungsresultate der Einzelfahigkeiten seiner Psyche nalie- 
legen, so lie fert das Arbeitstempo in  yielen Fallen den Schliissel zu diesem 
Untersehied. Hat man aber auf diese Weise die Ursache der verminderten 
geistigen Leistungsfahigkeit des Indiyiduums erkannt, so ist einem auch 
zugleieh auf die oben angegebene2 Weise die Moglichkeit der Aufhehung 
dieses Mifiyerhaltnisses gegeben. —

Ich stellte die Geschwindigkeit der intellektuellen Prozesse meiner 
Schuler fest, indem ich die Testbearbeitungen stets nach der Uhr vor- 
nehmen lieB, die Arbeitszeit der einzelnen Schuler verglich und —  ahn
lich wie ich Leistungs- und J.-Platze bestimmte —  auch Platze fu r die 
Geschwindigkeit der Arbeitsleistungen ansetzte. Ein Yergleich der bei 
den yerschiedenen Arbeitsleistungen gewonnenen Platze eines Schiilers 
lieB die Normalgeschwindigkeit seiner intellektuellen Prozesse erkennen 
und gestattete wiederum durch Yergleich m it den Normalgescliwindigkeiteu 
der anderen Schuler einen absoluten SchluB uber das Arbeitstempo.

1 Dr. phil. et med. Poppelreuter, Yerfasser des Werkes: Die psychischen 
Schadigungen dureh KopfsehuB im Kriege 1914—16. Bd. 1 und 2, hat nenerdings 
zur Selbstregulierung des Arbeitstempos zwecks Yerbesseruug der Arbeitsqualitiit 
einen Apparat erfmtden: die Arbeitsschauuhr. H ier muB darauf yerzichtet werden, 
auf den Mechanismus dieses Apparates naher einzugehen. Poppelreuter hat ubrigens 
in  einem Sonderheft die von ihm erfundene Arbeitsuhr ausfiihrlich besprochen.

■ Absclmitt 1.
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Bei den Yermerken im  Psychogramm1 beschranken w ir uns auf die 
Feststellung untemormal, normal, ubernormal (— , •,

Es ist zu beacliten, daB die Normalgeseliwindigkeit eines Indmduums 
keineswegs immer die seinen Fahigkeiten adaąuate ist.

Zur Yerdeutlichung der allgemeinen Eigentumlichkeiten der intellek
tuellen Sphare meiner Schuler stellte ich die Leistungen im Yersuch des 
„Fortlaufenden Silbenzahlens“  graphisch dar2.

Die hier gewonnenen Eesultate wurden naturlich an erster Stelle zur 
Bestimmung der Arbeitsgeschwindigkeit der Schuler herangezogen.

Es ist aber zu beachten, daB die Eintrage iiber die Geschwindigkeit 
der intellektuellen Prozesse meiner Schiiler im Psychogramm, die auf 
Grund der Arbeitsgeschwindigkeitsplatze gewonnen sind, keineswegs in 
allen Fallen m it den Besultaten der graphischen Darstellungen uberein- 
stimmen.

Dieser Tatbestand erklart sich leicht durch die Erwagung, daB w ir 
es beim „Fortlaufenden Silbenzahlen“  in  vielen Fiillen m it iibermaximalen 
Leistungen zu tun haben. Die aus jenem Yersuch sich ergebende Arbeits- 
geschwindigkeit ist also sehr oft eine unnatiirlich gesteigerte.

II. D ie  geistige Leistungsfahigkeit.

Der Yersuch des „Fortlaufenden Silbenzahlens" lieferte auch in  der 
Hauptsache das Materiał zur Bestimmung der geistigen Leistungsfahigkeit. 
In  dieser Hinsicht w ird iibrigens der Yersuch8 auf Grund der graphischen
Darstellungen im Zusammenliang m it der Ubungs- und Anpassungsfiihigkeit
noch eingehend erorteit werden. Die im Psychogramm vermerkten Werte* 
sind zusammengezogen aus Quantitat und Qualitat der Leistim g5.

Die Yerdeutlichungszeichen sind bekannt.

I I I .  D ie  geistige Obungsfahigkeit.

Unter geistiger Ubungs fahigkeit versteht man die Yeranlagtmg des 
Indiriduum s, durch Ubung schnell seine Leistungsfahigkeit steigem zu 
konnen.

Gemessen w ird die geistige Ubungsfahigkeit „durch die Zunahme 
der Leistungsfahigkeit unter dem Einflusse fortgesetzter Wiederholungs- 
arbeit'1. (Meumann.)

1 S. Tafel I, N r. 34. — 2 S. Tafel I I ,  Fig. 5 ff.
* S. Tafel I I ,  Fig. 5 ff. — 4 S. Tafel I, Nr. 35.
Ł Die Qualitat der Leistung ist ersicktlich aus der Feklerkurre. — Ygl. Tafel I  

N r. 35.
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Da eine solclie Leistung beim fortgesetzten Silbenzahlen in ziemlich 
reiner Form vorliegt, wurde die geistige Ubungsfahigkeit in  der Haupt- 
sache auf Grand dieses Yersuches ermittelt.

Hierbei wurde der Grad der Ubungsfahigkeit in  der Weise nSher 
bezeichnet, daB groBe, ein wenig und keine geistige Ubungfahigkeit kon- 
statiert wurden. Im  Psychogramm angedeutet diu’ch -J-, •, — ł .

Die geistige 'Ubungsfahigkeit zeigen in schbner Weise einzelne der 
mitgeteilten graphischen Darstellungen2.

Geistige Ubungsfahigkeit is t fur unsere gesamte psychische Tiitigkeit 
von der groBten Bedeutung. Indiriduen von schwacher J. konnen, wenn 
sie diese Eigenschaft besitzen, trotz ihrer geistigen Minderwertigkeit nodi 
recht ansehnliche Arbeiten zustande bringen3.

IV . D ie  geistige Anpassungsfahigkeit.

Unter geistiger Anpassungsfahigkeit Yersteht man die Fahigkeit, sich 
in seiner Arbeit von storenden Einfliissen der AuBenwelt unabhangig 
machen zu konnen.

Je nachdem die Arbeitsleistung- einer Yp. unter dem EinfluB solcher 
Storungen allm iililich besser oder schlechter w ird , gewinnt man positive 
oder negative Werte f iir  die geistige Anpassungsfahigkeit des betreffenden 
Indmduums.

Zur Messung der geistigen Anpassungsfahigkeit meiner Schuler benutzte 
ich wieder den Yersuch des „Fortlaufenden Silbenzahlens“ .

Ich schuf storende Beize mehrere Minuten hindurch, indem ich einer 
Schulerin, die wegen entziindeter Augen nicht mitarbeiten konnte, m it 
ziemlich lauter Stimme Anweisung gab zum Ordnen des Pultes, des 
Schrankes, des Klassenraumes usw.

Unterhaltungen und Anweisungen erstreckten sich filn f Minuten hin
durch, vom Beginn der zweiten bis zum Ende der sechsten Minutę.

Die Tafel I I ,  Fig. 5 ff. mitgeteilten graphischen Darstellungen lassen 
zum Teil in sehr deutlicher Weise die geistige Anpassungsfahigkeit der Schiller 
wahrend dieser Zeit positiv oder negativ erkennen4.

Einen Uberblick iiber samtliclie Leistungen der Klasse gewahrt das 
Psychogramm1’. Positire Leistimgen wurden wie gewohnlich m it -)-, 
negative m it vermerkt. Mach keiner Richtung sich auszeichnende 
Leistungen erhielten den fiblichen Punkt. —

1 S. Tafel 1, Nr. 36. — * S. Tafel I I ,  Fig. 5, 13, 18, 19.
8 S. Tafel I I ,  Fig. 13, auch Fig. 5.
4 Besonders Fig. 5, 18, 19. 20 (Tafel II). — * S. Tafel I, Nr. 37.
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V . Anhang zum K ap ite l uber die allgem einen Eigentiim lichkeiten der 
in te llektue llen  Sphare.

Bei Bestimmung der aUgemeinen Eigentiunlielikeiten der intellektu- 
ellen Sphare: Geschwindigkeit, Leistungsfahigkeit, Ubungsfahigkeit und 
Anpassungsfahigkeit spielte der Yersuch des „Fortlaufenden Silbenzahlens“ 
eine grundlegende Bedeutung.

Da dieser Yersuch, der sich auch schon fruher bei der Bestimmung 
imd Charakterisienmg der A. der Klasse1 in  maneheriei Hinsicht f iir  die 
Erfassung der Schulerpsyche w ertre ll erwies, wie kaum ein anderer fu r 
eine Begabimgsanalyse ergiebig ist, halte ich es in einer Einfiihrung in die 
psychologisch-padagogische Praxis fiir  angebracht, auf die graphischen Dar- 
stellungen dieses Versuches naher einzugeheu.

Hierzu ist aber an dieser Stelle nicht notwendig, ja sogar hochst un- 
zweckmafiig, die Arbeitskurven aller wierzig Schulerinnen vorzufiihren. Es 
sollen rielm ehr hauptsachlich solche zur Besprechung gelangen, die in 
irgendeiner Weise fiir  den experimentell-padagogischen Anfanger lehr- 
reich sind.

Werfen w ir zunachst zur orientierenden Einfiihrung einen B lick auf 
folgende, im groBen und ganzen ziemlich einfache Kurre.

Sie stellt die Arbeitsleistung der Schiilerin Nr. 37 desPsychogramms dar2.
Die x-Achse zeigt die Anzahl der gozShlten Silben, die y-Achse iu 

5 mm Abstanden die Minuten.
Das Stemchen neben der zweiten Minutę bezeichnet den Anfang, 

das Stemchen neben der sechsten Minutę den SchluB des storenden 
Reizes8.

Die re ll gezeichnete Ivurve stellt die Zahlung der Yp. dar, die 
punktiert gezeichnete Kurre die wirkliche Anzahl der in den einzelnen 
Minuten abgeteilten Silben.

Die yoll gezeichnete Kuiwe kann, da die Zahlung der Yp. nie ganz 
fehlerfrei is t, ais Fehlerkurve hetrachtet werden. Sie gestattet einen Ein- 
blick in  die Qualitat der Arbeitsleistung, wahrend die punktiert gezeiclmete 
Kurwę nur AufschluB uber den Dmfang der Minutenleistungen gibt.

Quantitativ is t in  rerliegendem Falle die geleistete Arbeit auBerst 
gering. Minutenleistungen von durchschnittlich 50 gezahlten Silben miisseu 
ganz ohne Zweifel ais unternonnale Leistungen angesetzt werden.

1 S. S. 43 ff.
* S. Tafel I, N r. 2, Abtlg. 37, vgl. die Langsreihe.
3 S. Tafel I I ,  Fig. 5 f f . Femer S. 77.
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Die Kurve deutet also in  vorliegendem Fali auf ziemliche Langsam- 
keit in den intellektuellen Piozessen der Yp. "Wie die Feblerkurre zeigt, 
lst die Qualitat der Arbeitsleistung —  zwar nicht einwandfrei —  aber 
doch ziemlich gut.

Die geistige Leistungsfahigkeit der Yp., die sich aus Quantitat und 
Qualitat der Arbeitsleistung zusammensetzt1, kann daher in vorliegendem 
Falle noch ais normal angesetzt werden2.

Die Arbeitskurre zeigt eine starkę Neigung nach rechts, ein Zeichen, 
daB die Quantitat der Leistung unter dem EinfluB der Ubung zunimmt. 
Da aber die Fehler m it der wachsenden Steigung des Arbeitsumfangs zu- 
uehrnen, kann hochstens von einer nomialen geistigen Ubungsfahigkeit der 
Yp. die Rede sein.

Neben geistiger Ubungsfahigkeit laBt imsere Kmwe auch geistige An- 
passungsfahigkeit der Yp. erkennen.

In  der ersten Minutę der hemmenden Storung verzahlte sich Yp. um 
sechs Silben, in der zweiten Minutę nur noch um vier Silben, in  der dritten 
um zwei Silben, in  der rierten Minutę w ird die Arbeitsleistung fehlerfrei, 
ein Ergebnis, das selbst vor dem E in tritt des storenden Reizes nicht er- 
zielt worden war.

In der folgenden Minutę sinkt die Leistung wieder auf das Nireau 
der dritten Minutę herab, ein Zeichen, daB Yp. zwar einen nonnalen Grad 
geistiger Anpassungsfahigkeit besitzt, aber doch keine besonders stark 
entwickelte.

Auf Grund dieser Tatsache wurde in vorliegendem Falle die geistige 
Anpassungsfalńgkeit der Yp. ais normal bezeichnet. —

Betrachten -wir nun folgende beiden Kurren, die fiu- die Unterschiede 
in der geistigen Leistungsfahigkeit zweier Schiilerinnen meiner Klasse 
tiberaus cliarakteristisch sind.

Es sind die ArbeitskuryenderSchtUerinneuNr. 9 (Fig. 6) und Nr. 25 8(Fig.7).
Yergleichen w ir zunachst die Quantitatskurven (die punktiert ge- 

zeichneten).

Schtilerin Nr. 9 erreicht eine HOchstleistung von 228 Silben in der 
Minutę, Schtilerin Nr. 25 nur eine Hochstleistung von 72 Silben.

Bei Yp. Nr. 9 sinkt die Minutenleistung nicht unter 65 Silben, bei 
Schtilerin Nr. 25 sinkt sie auf 18 Silben herab.

Hierzu kommt noch, daB die Maximalleistung der Yp. Nr. 9 richtig 
ist, wahrend diejenige der Yp. Nr. 25 falsch ist.

1 S. S. 76. — 3 S. Tafel I, N r. 35, Langsspalte 37.
3 S. Tafel I, N r. 2, Langsspalten N r. 9 u. Nr. 25.
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Uberhaupt lassen die beiden Kurrenpaare deutlich den Unterschied 
zwisehen qualitativ guter (Nr. 9) und schlechter (Nr. 25) Leistung erkennen. 
Ein Yergleichender Blick auf den Gesamtrerlauf der beiden Kurven zeigt 
Yp. N r. 9 ais eine Schulerin von leiehtem Temperament, die bei guter 
Auffassungsgabe m it Begeisterung auf die Arbeit losgeht —  in der fiinften 
und. sechsten Minutę erreicht ihre Arbeit quantitativ und qualitativ die Hochst- 
leistung — , bald aber erlahmt und nie wieder die Anfangsleistungen 
erreicht.

Dazu besitzt sie eine geradezu glanzende Anpassungsfahigkeit — 
ihre Arbeitsleistung w ird auch nicht im geringsten von den hemmenden 
Storungen beruhrt — , so dafi sie ais Schulerin, die zu guten Hoffnungen 
berechtigt, angesehen werden darf.

Jedoch bedarf sie emster Fuhnmg, wie die quantitative und qualitative 
Abnahme der Leistimgen, f iir  die weder gesundheitliche Hemmungen noch 
starkę Ermiidbarkeit verantwortlich gemacht werden konnen, erkennen laBt.

Im  Yergleich zu Schulerin Nr. 9 ist Schulerin Nr. 25 von der Natur 
ganz stiefmutterlich ausgestattet worden. Ihre Arbeitskurve, die erst nach 
der siebzehnten Minutę die Hochstleistung bringt, la fit erkennen, wie sich 
die Schulerin miihsam emporarbeitet.

Ih r Eurrenpaar zeigt deutlich, wie der Vp. weder geistige Cbungs- 
fahigkeit, noch geistige Anpassungsfahigkeit zu H ilfe kommen.

Offenbar ist diese Schulerin zu geistiger Arbeit durchaus ungeeignet1. 
Selbst groBter FleiB, den sie allerdings besitzt, w ird hier nicht geniigend 
kompensierend wirken konnen.

Mehr oder minder ungeeignet zu geistiger Arbeit sind nach den Arbeits- 
leistungskurren ferner die Schiilerinnen Nr. 212 (Fig. 8), Nr. 108 (Fig. 9) 
und Nr. 244 (Fig. 10),

—  Nr. 21 u. 10 schon deshalb, w eil die betreffenden Yp. schon nach 
14, bzw. 15 Minuten nicht mehr imstande waren weiterzuarbeiten. Bei 
Schulerin Nr. 244 ist die Sache, trotzdem die Arbeit nach 20 Minuten ab- 
gebrochen wurde, nicht aussichtslos, weil Yp. deutlich normale geistige 
Anpassungsfahigkeit und nicht unbedeutende geistige Ubungsfahigkeit hat.

1 Hochst wahrscheinlich liegt der Grund dieser Ungeeignetheit zu. geistiger
A rbeit in  der psychisch einseitigen Yeranlagung .der Vp. Die Schulerin ist aus-
gesprochen motorischer Vorstellungstyp. Vgl, Tafel I, N r. 17 u. 18, Langsspalte 25. 
Inw iefern derartige Veranlagung die geistige Leistungsfahigkeit eines Individuums 
hemmt, vgl. S. 58.

a S. Tafel I, N r. 2, Langsspalte 21.
8 S. Tafel I, N r. 2, Langsspalte 10.
4 S. Tafel I, N r. 2. Langsspalte 24.
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Geistige Anpassungsfahigkeit besitzt offenbar auch Yp. Nr. 21, wahrend 
sich bei Yp. Nr. 10 die Leistungen wahrend der storenden Reize immer 
mehr yerschlechtern.

Trotzdem scheint Yp. Nr. 10 in geistiger Arbeit ein wenig mehr er
reichen zu konnen ais Yp. Nr. 21, da sich bei ih r die Leistungen qua- 
lita tiy  etwas hessem, wenn sie auch ąuantitatir zuriickgehen.

Die schlechteste Arbeit lieferte ganz ohne Zweifel Schiilerin Nr. 341 
(Fig. 11), wenn sie auch auBerlich m it der Arbeit ihrer Hitschiilerinnen 
Schritt halten konnte.

Die Minderwertigkeit ihrer Arbeit besteht yor allem in  der Qualitat. 
Insbesondere tr it t in  ihrer Arbeitskurye die Unfahigkeit der geistigen An- 
passung in die Erscheinung.

Yon minderwertigei' Befahigung zu geistiger A i’beit zeugen ferner die 
Kun*en der Schiilerinnen Nr. 20! (Fig. 12) und Nr. 7 3 (Fig. 13).

Die schlechtere Arbeitsleistung yon beiden is t ohne Zweifel diejenige 
der Schiilerin Nr. 20, wenn Yp. auch ausreicliende geistige Anpassungs- 
fahigkeit besitzt und ih r Arbeitstempo betrachtlich beschleunigen kann. 
Die qualitative Abnahme der Leistung ist auf Konto der starken Ermiid- 
barkeit4 und des schlechten Gesundheitsstandes5 der Schiilerin zu setzen. 
Diese beiden hemmenden Faktoren in der geistigen Leistungsfahigkeit eines 
Indiyiduums treten auch bei Schiilerin Nr. 7 in  M itwirkung.

Trotz der ausgesprochen schlechten geistigen Anpassungsfahigkeit yer- 
spricht aber diese Schiilerin f iir  die Praxis ein wenig mehr ais Schiilerin 
Nr. 20, da ihre Arbeitskuiwe deutlich geistige Ubungsfahigkeit erkennen
laBt. —

Eine ganz merkwiirdige Leistung lieferte Schiilerin Nr. 19 (Fig. 14), 
die im Psychogramm auffallende Widerspriiche zeigt6. Ostem erhielt sie 
den yierten Leistungsplatz, wahrend sie in der J.-Priifung erst an sieb- 
zehnter Stelle schritt.

In  der Begabungsanalyse schnitt sie wieder an yielen Stellen sehr 
gut ab, und auch im Untemcht konnte ich sehr oft gute Begabung 
beobachten.

1 S. Tafel I ,  N r. 2, Langsspalte 34.
2 S. Tafel I, N r. 2, Langsspalte 20.
3 S. Tafel I, N r. 2, Langsspalte 7.
4 S. Tafel I, N r. 48, Langsspalte 20.
5 S. Tafel I, N r. 5, Langsspalte 20.
* S. Tafel I ,  N r. 1, Langsspalte 19.

S c h n e i d e r ,  Psychologische Padagogik. 6
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Der Schliissel zu diesen "Widerspriichen ist in starken gesundheitlichen 
Schwankungen der Vp. wahrend der Zeit des Experimentierens zu suchen. 
Die Schiilerin is t hochgradig blutann und lit t  in jenen Wochen des tag- 
taglichen Esperimentierens auBerordentlich an Schwackezustanden.

Diesen gesundheitlichen Zustand druckt deutlich ihre Arbeitskurve 
aus. Arbeitstempo und geistige Ubungsfahigkeit sind normal, wahrend die 
geistige Anpassungsfahigkeit auBerst gering ist.

Hochst merkwurdig gestaltet sich aber ih r Kurrenpaar, das in  seinen 
Beziehungen zueinander keinerlei konstantes Yerhaltnis erkennen lafit. 
Schlechte Leistungen wechseln m it sehr guten. In  der 1., 9., 15., 20., 
22. Minutę kommen sogar ganz Yollkommene Leistungen zustande. M ittlere 
Leistungen finden sich seltener.

Diese Sprunghaftigkeit in  der Qualitat der Leistung spricht bei einem 
gewohnlich gut arbeitenden Individuum deutlich fu r korperliches Ubel- 
befinden. Das Individuum, das an gute Leistungen gewohnt ist und nur 
solche zustande bringen mochte, ra fft sich von Zeit zu Zeit zusammen und 
zwingt sich fiir  kurze Zeit zur Konzentration. —

Yon ■ norrnaler Befahigung zu geistiger Arbeit zeugt folgende Kurve 
der Schtilerin Nr. 401 (Tafel II ,  Fig. 15).

Bedauerlich ist hier nur der Mangel an geistiger Ubungsfahigkeit.
Verhaltnisma8ig gute Leistungen lieferten die Schiilerinnen Nr. 302 

(Tafel n , Fig. 16) und Nr. 338 (Tafel I I ,  Fig. 17).
Vp. Nr. 30 ist, wie ih r Resultat in der J.-Priifung zeigt, zu Yersuchs- 

zwecken sehr gut geeignet.
Der Mangel an geistiger Anpassungsfahigkeit und Ubungsfahigkeit 

deutet aber darauf hin, daB Yp. im praktischen Leben hinter den hier 
geweckten Eiw-artimgen zuriickbleibt.

Auch w ird ihre starkę Eimudbarkeit in langerer Arbeit hemmend 
wirken. Diese Yermutungen bestatigte die Praxis weitgehends.

Eine in  jeder Hinsicht schCne Leistung stellt die Kurve der Schiilerin 
Nr. 33 dar.

Insbesondere tieten hier geistige Ubungsfahigkeit und Ermtldbarkeit 
deutlich in Erscheinung. —

Geistige Ubungsfahigkeit in  besonders ausgepragtem MaBe besitzt 
Schtilerin Nr. 15* (Tafel I I ,  Fig. 18).

1 S. Tafel I, N r. 1, Langsspalte 40.
2 S. Tafel I, N r. 1, Langsspalte 30.
s S. Tafel I ,  N r. 1, Langsspalte 33.
4 S. Tafel I, N r. 1, Langsspalte 15.
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Auch die folgenden Leistungen: Arbeitskurre der Schulerin Nr. 291 
(Tafel II, Fig. 19) und Arbeitskurre der Schulerin Nr. 13 8 (Tafel II, Fig. 20) 
zeigen deutlich den EinfluB geistiger Ubungsfahigkeit, wenn auch Schulerin 
Nr. 15 in dieser Hinsicht weit besser befahigt ist.

Diese Beispiele mogen geniigen.
Ich hoffe, an ihnen gezeigt zu haben, wie der Lehrer auf experimentell- 

psychologischem Wege Einblicke in die intellektuelle Psyche seiner Schuler 
gewmnt, so dafi er genau weiB, wo er seine padagogischen Hebel anzu- 
setzen hat.

2. D ie emotionell-voluntative Seite des Indmduums.

a) Intensitat der Gefiihle.

Gefiihl imd W ille sind fu r die intellektuelle Leistungsfahigkeit eines 
Individuums von solcher Bedeutung, daB man sie bei einer Analyse der 
Gesamtbegabung imbedingt mitberiicksichtigen muB. v

Besonders bei Kindera sind die emotionellen Faktoren fu r Erziehimg 
und Unterricht nicht zu unterschatzen. Emotionelle Kinder haben fiir  
die Geistesarbeit vor anderen groBe Yorteile. YerstandesmaBig Erworbenes 
w ird von ihnen auf Grand der in den Gefiihlen steckenden psychophysischen 
Energien leichter und nachhaltiger im BewuBtsein fix ie rt ais bei nicht- 
emotionellen Naturen.

Aus diesem Grandę fugte ich unserm Schema eine Notiz iiber die 
Intensitat der Gefiihle bei. Die Abkiirzungszeichen sind die iiblichen.

b) Die Gemiitslage.

I. D ie  dom inierende Stim m ung m einer Schuler.

Die Gemutslage meiner Schuler ermittelte ich teils durch Beobachtung 
innerhalb und vor allem auBerhalb des Unterrichtes, teils durch Frage- 
verfahren. Zur Erm ittlung der dominierenden Stimmung legte ich der 
Klasse die Fragen vor:
1. Wer ist meistens lustig?
2. Wer ist meistens traurig?
3. Wer ist meistens s till und gedriickt?

Die Yerarbeitung der Antworten gescliah in der schon an anderer 
Stelle beschriebenen Weise®.

1 S. Tafel I, N r. 1, Langsspalte 29.
! S. Tafel I. N r. 1, Langsspalte 18.
3 S. S. 12.

6 *
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Wertwolles Materiał lieferte ferner der schon friiher erwahnte Anfsatz: 
„Meine Schulkam eradina 1.

Ganz unerwartet gewahrte m ir auch die Reaktionsmethode auf Reiz
worte Einblicke in die Gemiitslage der Kinder.

Interessant war in dieser Hinsicht das Protokoll der Schiilerin Ńr. 8, 
die auf Apfel m it „sauer“ , auf Pudding m it „angebrannt11, auf Eisenbahn 
m it „grSBliches Gedrange beim Hamstern“  reagierte.

Die Befunde von Esperiment und Beobachtung zog ich zusammen 
— sie stimmten ubrigens in den meisten Fallen in geradezu auffallender 
Weise iiberein —  und vermerkte sie im Psychogramm, je nachdem die 
rorherrschende Stimmung niehi- lust- oder unlustbetont war, m it 1 oder u. 
Indifferente Gemiitslage wurde durch den iiblichen Punkt bezeichnet2.

II. D ie  S tab ilita t der Gemiitslage.

Stabilitat, bzw. Instabilitat der Gemiitslage wurde wie ihre Qualitat 
auf Grund meiner Beobachtung, die ich aber durch das Urteil der Schiiler 
in  der oben angegebenen Weise erganzte3, bestimmt.

Die Hauptfrage, die den Schiilem hierbei worgelegt wurde, lautete:
„W er is t ganz abwechselnd, bald frohlich, bald traurig, bald laut, 

bald still? “  Stabilitat wrurde im Psychogramm m it -(-, Instabilitat m it — 
bezeichnet.

c) Das Temperament.

Das Temperament der Schiiler wurde in  gleicher Weise wie die Gemiits
lage festgestellt: also durch Beobachtung und Fragererfaliren.

Die Ergebnisse wurden nach den bekannten vier Grandtypen der 
Temperamente gegliedert4: 
s. =  sanguinisch, 
ch. =  cholerisch, 
m. =  melancholisch, 
ph. =  plilegmatisch.

Die Kompromififormen ei-klaren sich von selbst5.

1 S. S. 11.
* S. Tafel I, N r. ,39.
* s. s. lif f .
4 Ich móchte erwahnen, daB der Meumannsche Test die Erganzung der Stich- 

woite zu einem sinnvollen Ganzen f iir  Gemutslage und Temperament der Vp. sehr 
ergiebig war. So lieB etwa '/ 5 der Klasse jenen Soldaten des Testes „D er Tod ais 
Ablosung11 wieder gesund werden (s. S. 23), obgleich diese Schulerinnen dies nur 
m it augenscheinlich groBen Schwierigkeiten bewerkstelligen konnten.

5 S. Tafel I, N r. 41.
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d) D ie W illensstarke.

I. A k tive  W illensstarke. (Psychischc AktivitM t.)

Ich bezeichne m it psychischer Aktivitat die Willensstarke, die 
beirn Yerfolgen von Zieleń, Wiinschen usw. und beim Festhalten bzw. Er- 
lahmen von Yorgestellten Leistungen in Tatigkeit tritt.

Die psychische A ktirita t meiner Klasse wurde zunachst durch meine 
Beobachtung, die ich wieder durch diejenige meiner Schiiler unterstiitzte, 
ennittelt.

Zur Erganzung und Koutrolle der Beobachtung stellte ich folgendes 
Experiment an.

Ich lieB ein zweites Mai Silben zahlen, wahlte aber dazu eine Stunde, 
in der ich regelmaBig von der StraBe her die verschiedenartigsten Storungen 
von kiirzerer Dauer bemerkt hatte. So war in jener Stunde der Unterricht 
haufig durch das drohnende Gepolter vorbeifalirender Lastwagen empfindlich 
gestort worden, so pflegte um diese Zeit der Milchmann m it helltonender 
Schelle Yorbeizuziehen. Auch hatte sich zuweilen ein Orgeldreher yoriiber- 
gehend eingefunden, ohne jedoch langer in der Nahe unserer Anstalt zu 
verweilen. An jenem Morgen, an welchem ich das Experiment ausfiihren 
lieB, notierte ich m ir von Minutę zu Minutę sogleich alle storenden Einfliisse.

Da der Zufall gunstig war, konnte der Yersuch nach elf Minuten 
abgebrochen werden.

Durch Yergleich der Minutenleistungen m it und olme StOmngen -wurden 
interessante Einblicke in die psychische A k tic itit der Seluiler gewonnen. 
Die rerschiedenen Grade der aktiren Willenstarke wurden im  Psychogramm 
in der iiblichen Weise (untemormal — — , normal =  •, iibernormal =  -)-) 
vermerktł .

I I.  Passive W illensstarke. (Die Suggestibilitat.)

Passire Willensstarke ist latent wirkender W ille.
W ir haben bei Behandlung der psychischen Aktivitht auch solche 

Willensbetatigung ais aktive Willensstarke bezeichnet, welche zur t Tber- 
windung storender Reize aufgeboten wird.

Aktive Willensstarke ist uberall da, wo Willensanstrengung yorliegt. 
Willensstarke w ird aber passiY, wo auBere Einfliisse Yom Individuum gar 
nicht bemerkt werden. In  diesem Falle hat der betreffende Mensch natur- 
lich Yon einer Willenshaltung seinei-seits gar keine Alinung. Die passire 
Willensstarke eines Menschen w ird am besten festgestellt durch seine

1 S. Tafel I, N r. 42.
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Suggestibilitat. Die Suggestibilitat oder Beeinfluflbarkeit des W ilkus ist 
in der Kindererziehung ein Kapitel von allergrbBter W ichtigkeit.

GroBe Suggestibilitat is t f iir  das intellektuelle wie f iir  das moralische 
Leben eines Kindes eine groBe Gefahr1.

Sie schadigt die Selbstandigkeit des Urteils, die Treue der Beobachtung, 
die Aussage und greift so bestimmend in das gesamte intellektuelle Leben 
ein. F iir das sittliche Leben ist sie eine Gefahr, da die Suggestibilitat 
meistens moralische Schwache im Gefolge hat.

Aus allen diesen Grunden ist bei der Begabungsanalyse eine Priifung 
der Beeinfluflbarkeit der Gemiits- und Willensseite des Seelenlebens un- 
bedingt notwendig.

Im  Laufe der Arbeit is t schon verschiedentlich auf Yersuche zur 
Priifung der Suggestibilitat der Schuler hingewiesen worden2.

W ir wollen sie hier noch einmal kurz erwahnen.
Die Suggestion wurde zimacht gepruft in  den rerschiedenen Verhoren 

anschliefiend an die Bildbetrachtung3 und bei Fragen iiber den Inhalt der 
vorgelesenen Geschichte4, indem absichtliche Suggestivfragen unter die 
anderen gemischt werden.

Systematischer wurde sie untersucht bei Yerwendung der Dreiwort- 
methode, indem bei optisch-motorischer Darbietung der Stichworte5, nacli- 
dem die Tafeln abgewischt worden waren, von den Schillern folgende 
Aufgaben verlangt wurden:
1. M it welchen Buchstaben war auf der rechten Tafel geschrieben? (Diese 

Frage diente nur zur Einleitm ig und Einkleidung der Suggestivfrage.)
2. Auf der linken Tafel war m it lateinischen Buchstaben geschrieben. Aber 

einzelnen von euch w ird nicht entgangen sein, daB ein paar deutsche 
Buchstaben untermengt waren. W ieriel deutsche Buchstaben waren es?

3. Nenne sie.
Diesen Yersuch wiederholte ich im AnschluB au die tlbungen des 

unmittelbaren Behaltens bei optisch-motorischer Darbietung®.
Die Besultate wurden zusammengestellt, rerglichen imd im Psyclio- 

gramm vermerkt7.
bedeutet: die Schulerin ist suggestibel, „ — die Schiilerin steht 

der Suggestion indifferent gegenuber.

1 Ygl.Dr. W  enzig: „Beobachtungen iiber nichtpathologische Erinnerungstauschung
bei Schulkindern.“  Stems Beitrage, I .  Folgę, S. 121 ff.

= S. S. 48, 50, 67, 68. — 8 S. S. 49. — 1 S.S. 67 ff.
8 Ais jener Yersuch gemacht wurde, lieB ich nur zwei Gruppen von Stich-

wortem behandeln. An jeder Tafel stand eine Gruppe.
- c S. S. 60. — 7 S. Tafel I, N r. 43.
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e) D ie W erturte ile  meiner Klasse.
Ein indirektes Auskunftsmittel iiber das Fiihlen und Wollen des 

Kindes und ilire r Bedeutung fu r sein Seelenleben lie fert eine Untersuchung 
seiner Werturteile, d. i. solcher Urteile, die auf dem Grefiihls- und W illens- 
leben bemhen. Sie sind von groBter symptomatischer Bedeutung ftlr  die 
gesamte Erziehung eines Kindes.

Man imterscheidet W erturteile in  praktischer, ethischer, religibser 
und asthetischer H insicht1. A lle diese Arten yon Wertaussagen lassen sich 
leicht gelegentlich im Unterricht proyozieren. Ihrer Erm ittlung dienen ferner 
Aufsatztliemen, Bildbetraehtungen und Bildbeschreibungen.

Systematischer und ergiebiger ist aber bei Untersuchung der Wert
urteile ganz ohne Zweifel die Fragemethode. Ich legte dieser Methode 
folgende Fragen zugrunde:

1. Welches ist dein Lieblingsfach?
2. Weshalb?
3. Welches Fach is t dir am wenigsten lieb?
4. Weshalb?
5. Welches Fach wato dein Lieblingsfach, wenn ih r alle Stunden bei 

deiner Lieblingslehrerin hattet?
6. Welches Fach ware du- am wenigsten lieb, wenn ih r alle Stunden 

bei deiner Lieblingslehrerin hattet?
7. Welches ist dein Lieblingsspiel?
8. Weshalb?
9. Welches ist iiberhaupt deine Lieblingsbeschiłftiguug?

10. Weshalb?
11. Was w ills t du werden?
12. Weshalb?
13. Welches ist dem Lieblingsbuch?
14. Weshalb?
15. Welche Personlichkeit der Bibel is t d ir am liebsten?
16. Weshalb?
17. Welche Gestalt aus Erzahlungsbuchem is t d ir am liebsten?
18. Weshalb?

Ich halte es fur unbedingt notwendig, Fragen nach dem Ideał, dem 
Beruf usw. bei schulpflichtigen Kindern in der Weise zu differenzieren, 
wie ich es angab. Yor allen Dingen ist dies erforderlich bei Fragen iiber 
das Lieblingsfach, wie folgende Erklarung zeigen mag.

1 Ygl. Meumann I ,  S. 588 ff.
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Frage Nr. 1 miiBte m it Frage Nr. 5, Frage Nr. 2 m it Frage Nr. 6 
zusammenfallen, wenn die Schiilerinnen der Beantwortung der Frage: 
„Welches ist dein Lieblingsfach“ 1 gewachsen waren.

In  den Antwortleistungen meiner Klasse fand sich aber diese tlber- 
einstimmung bei den Fragen Nr. 1 imd Nr. 5 nur bei 8,88°/0, bei den 
Fragen Nr. 2 und Nr. 6 nur bei 31,9 °/0 aller Angaben.

Hieraus ergibt sich, daB die Frage „Welches ist dein Lieblingsfach?“ 
differenziert werden muB, wenn man allgemeingultige Angaben aus den 
Resultaten ziehen w ill.

Da dies bislang bei psychologisehen Untersuchungen unterlassen wurde, 
kann es nicht yerwunderlich sein, daB bis jetzt die zahlreichen Unter
suchungen uber die Beliebtheit imd Unbeliebtheit der Unterrichtsfacher2 
noch zu keinem Ziele fuhrten8.

Unter den Werturteilen meiner Schiiler sind die asthetischen am 
wenigsten entwickelt. Nur bei einer Schiilerin * war uberliaupt asthetische 
Betrachtungsweise zu konstatieren.

Yon den iibrigen W erturteilen traten die praktisclien und ethischen 
hinter den religiósen zuriick.

Uberaus traurig war der ethische Standpunkt, der aus den Antworten 
meiner Schuler sprach. Krasser Materialismus, der die Aufgabe des Lebens 
in nichts anderem ais in gut Essen imd Trinken erblickt, wechselte m it 
ganz naivem Egoismus und Utilitarismus. Die hier gewonnenen Ergeb- 
nisse bestatigte die Praxis in bedauerlichster Weise.

Sehr ausgepragt sind religiose Ideale im Gefuhls- und Willensleben 
meiner Schuler. Leider sind aber auch diese Ideale qualitiv derart be- 
schaffen, daB die Klasse im Durchschnitt auf religiosem Gebiet nicht 
minder ais in ethischer und asthetischer Hinsicht ziemlich minderwertig 
angesehen werden muB. Einzelne Ausnalmieu ibidem hierbei nichts am 
Durchsohnittsstand der Klasse.

Die Verteilung praktischer, ethischer, religioser und asthetischer 
Ideale im Gefuhls- und Willensleben der einzelnen Schuler laBt das Psycho
gramm erkennen5.

Die Bezeichnungen smd ohne weiteres verstandlich.

1 In  dieser Weise ist bei derartigen Untersuchungen die Frage nach dem 
Lieblingsfach gewohnlich gefaBt worden.

2 Insbesondere von Lobsien und Stern.
5 VgL auch Meumann, a. a. O. I ,  S. 660.
4 S. Psychogramm Tafel I, N r. 47, Schtilerin N r. 23.
5 S. Tafel T, Nr. 44—47.
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3. Psychophysiseh bedingte Eig-entiimlichkeiten des Individuums.

a) Die Ermudbarkeit.

Yon den psychophysischen Dispositionen des Indmduums sind fiir  
seine geistige Leistungsfahigkeit seine Ermiidungsanlage und seine Erholungs- 
f&higkeit yon groBter Bedeutung.

Die Ermudbarkeit w ird gemessen durch die Abnahme der Leistungs
fahigkeit bei langer festgesetzter Arbeit.

Ich bestimmte die Ermudbarkeit meiner Schuler auf Grund der Ex- 
perimente des Silbenzalilens und Silbendurehstreichens1, je  nachdem die 
Arbeit nach einiger Zeit quantitative und qualitative Differenzen aufwies oder 
nicht. Fui- die Ermudbarkeit meiner Schuler liefern die graphischen Dar- 
stellimgen der Arbeitsleistungen des Silbenzalilens schone Beispiele2.

Stark ausgepragte Ermudbarkeit wurde im Psychogramm durch ein 
Pluszeichen angedeutet8.

b) Die Erholungsfahigkeit.

Rasclie oder doch wenigstens nonnal entwickelte Erholungsfahigkeit 
is t fu r einen Menschen sein- w ielitig, denn sie befahigt ihn zu maximalen 
Leistungen, ohne seine Arbeitsfahigkeit fu r liingere Zeit lierabzusetzen. Ein 
Einblick in die Erhohmgsfahigkeit ist daher fu r einen Lehrer von groBtem 
praktischen Wert. Die Erholungsfahigkeit laBt sich leicht bestimmen
durch die 'Wiederzunahme der Leistung in einer bestimmten Zeit nach
ermudender Arbeit.

Ich lieB nach der Stunde des Buchstabendurchstreichens, der eine 
yiertelstiindige Pause folgte, zu Beginn der folgenden Stunde die Arbeit 
etwa 10 weitere Minuten leisten und bestimmte durch Yergleich der 
Qualitat der Arbeit vor und nach der Pause die Ei-holimgsfahigkeit der 
einzelnen Schuler.

Die Einti-age im Psychogramm4 erklaren sich von selbst.

1 S. S. 43 u. 44.
1 Ygl. Tafel I I ,  Fig. 5 ff. Insbesondere vgl. Fig. 16, 17, 10, 7.
5 S. Tafel I, N r. 48. — - S. Tafel 1. N r. 49.



Schlufi.

W ir stelien am Ende unserer U ntersuciiung. Ih r  R esultat zeigt uns 

in  iibe rs ich tliche r Weise das schon o ft erwahnte Psychogramm, das Klassen- 

schema, das uns die In d iv id u a lita t der Klasse ais Gesamtheit in gleicher 

Weise w ie  die E igenart der einzelnen Schuler erkennen la B t1.

Diese E rkenntn is gen iig t dem theoretischen Psychologen. D er prak- 

tische Padagoge da rf aber bei ih r n ich t stehen bleiben. K ur ih n  miissen 

a lle  die vorgefuhrten Untersuchungen nu r Yorarbeiten sein. D er Schwer- 
punkt seiner T a tig ke it ru h t in  der padagogischen Ausw ertim g dieser E x- 
perim ente. Im  Laufe dieser A rb e it is t schon w iederho lt die R ichtung 

angedeutet w orden2, in  der sich die padagogische Y erarbeitung und Aus- 

w ertung zu erstrecken hat.

AbschlieBend sollen h ie r einzelne H auptpunkte zusammengefaBt und 
nhher e rlau te rt werden. W ich tig  f i ir  die Behandlung einer Klasse ais 

Gesamtheit is t vo r a llen  D ingen die Feststellung des J.-A lters.

Ausschlage nach oben sind in  vorliegendem Falle n ich t yorhanden3.

D ie Ausschlage nach unten sind d a fiir lun  so starker. E in  J.-R iick- 
stand b ilde t den normalen J.-Stand der K lasse4.

Diese Tatsache lehrt, daB von der Klasse nicht die Leistungen einer 
normalen IV . Klasse des Lyzeums yerlangt werden diirfen. Es is t wichtig, 
dies festzuhalten und sich nicht drach augenbliekliche Leistungen der 
Klasse iiber ihre objektiye Lei s tungsmSglich keit hinwegtauschen zu lassen.

Bei der untersuchten Klasse ist in dieser Hinsicht groBe Gefahr yor
handen, da das unmittelbare Gedachtnis der Klasse auffallend gut ent- 
w ickelt is t5. Im  Unterricht zeigt sich das darin, daB die Klasse inner- 
halb der Stunde und auch yon einer Stunde zur andern, wenn diese nicht
durch mehr ais hochstens drei Tage getrennt sind, das Durchgenommene
yerhaltnismaBig gut behalt.

1 Vgl. zum folgenden auch Franz Weigl, a. a. 0., S. 145 ff.
2 Vgl. z. B. S. 75, Abschnitt I. Femer S. 78—88.
8 S. S. 37; Tafel I I ,  Fig. 1 u. 2; S. 38, Fig. 2.
4 Auf die Griinde dieses Tatbestandes w ird hier nicht mehr eingegangen werden. 

Ygl. hierzu S. 37.
8 S. Tafel I, N r. 23.
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Da sich aber das dauernde Gedachtnis1 und die rein verstandsmaBigen 
Fahigkeiten 2 experimentell sehr tiefstehend zeigten, ist es auf Grand dieses 
Tatbestandes ratsam, nicht sogleich neue Stoffe an die Klasse heranzu- 
bringen, wenn sie diejenigen der Yorigen Stunde reproduzieren kann.

Es ist vielmehr zur Scliulung des dauernden Gedaehtnisses und zur 
Cfbung des Yerstandes empfehlenswert, ein und denselben Stoff in Yielerlei 
Hinsicht zu verarbeiten.

Diese vielseitige Yerarbeitung muB natiirlich gescliiekt geschehen, 
damit dabei w irklich jedesmal neue Yerstandestatigkeit entwickelt wird.

Praktiseh-padagogische Grundregel diirfte daher im yorliegenden Falle
sein:

N icht zm iel Stoff, aber den behandelten Stoff grfmdlich und oft 
wiederholen.

Diese Kegel, welche sich aus den Resultaten des Psychogramms er- 
gibt, sprang m ir auch schon nach wenigen Tagen im  Untemcht entgegen.

Die Einblicke in  den J.-Stand der Klasse, welche iibrigens in ihrer 
Richtigkeit schon von den praktischen Erfahmngen weniger Tage bestatigt 
wurden, waren m ir auch bestimmend fu r die "Wahl meiner Unterrichts- 
methoden. DaB ich den Stoff auf das Wesentliche und Notwendige be- 
sclirahkte, wurde schon erwhhnt. Diesen auf ein Minimum reduzierten 
Stoff entwickelnd-darbietend zu behandeln, erwies sich m ir schon nach 
kurzer Zeit ais in  nur wenigen Fallen moglich. Infolgedessen ging ich 
in Deutsch, Geschichte, Erdkunde —  diese Facher hatte ich in der 
Klasse —  Yor, indem ich zunachst den Stoff selbst darbot und erst in 
einem spateren A kt —  meistens erst in der darauffolgenden Stunde —  
gewisse Hauptpunkte — die iibrigens unaufdringlich in der Darbietung 
bereits enthalten waren —  m it der Kiasse entwickelnd herYorholte.

Leider hatte dies zweite —  entwickelnde Yerfahren — meistens fiir  
die Klasse noch Yollig den Keiz der Neuheit.

Zur Pflege des dauernden Behaltens erzahlte oder Yorlas ich den 
Schillera haufig stai'k emotionelle Stiicke zur Yertiefung, da auf Grimd 
der in  den Gefiihlen steckenden psychophysischen Energien physiologische 
Dispositionen fiir  das dauernde Gedachtnis geschaffen werden.

"Weitere wichtige Fingerzeige fiir  die Gestaltiuig des Unterrichts ge- 
w innt man aus den Resultaten des S.-Y.-T.

1 S. Tafel I, N r. 24.
2 S. Tafel I, N r. 27—31.
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In  der ganzen Klasse findet sich kein rein akustischer Y.-T. Nur 
ein akustisch-motorischer Typ (Schfilerin Nr. 26) ist yorkanden. Dagegen 
zahlt das Psychogramm 16 Optiker, 6 Motoriker, 8 yisuell-motorisehe Typen, 
einen yisuell-emotionellen imd einen rein emotionellen Typ. Bei den 
iibrigen ist der S.-Y.-T. nicht differenziert1.

Dieser Tatbestand fordert zur Erreichimg einer richtigen Auswertung 
der Klassenleistungsfahigkeit in  der Darbietung und Yeranschaulichung 
des Stoffes die Bevorzugung yisueller Forrnen vor akustischen. Neben 
bildlichen Yeranschaulichungsfonnen w ird bei ahnlicher Yeranlagung einer 
Klasse auch das Zeigen von betastbaren Gegenstanden2 gute Dienste tun, 
da es den Hałb- und Ganzmotorikern Rechnung tragt.

Um meinen Schiilern in ihrer geistigen Arbeit durch Heranziehung 
der ihnen adaguaten Yorstellungsformen Hilfen zu bieten, lieB ich, wenn 
immer es die Zeit erlaubte, in  Geschichts- und Erdkundestunden zum 
Sehlufl an Hand des Buches das durchgenommene Materiał wiederholeu, 
indem ich einen Abschnitt nach dem andern vorlesen und dann abschnitt- 
weise Inhalt des Buches m it Inhalt des Dargebotenen yereinigt erzahlen lieB. .

Yon akustischen Veranschaulichimgsformen wahlte ich aus oben an- 
gegebenem Grunde8 nur solche, die staik aufs Gemiit wirken. —

Die Verteilung der Y.-T. in einer Klasse gibt auch einem Lehrer 
Winkę zu seinem personlichen Yerhalten wahrend der Unterrichtsstunden.

Bei der yerhaltnismaBig groBen Zalil von Ganz- und Halbmotorikem 
in meiner Klasse (14 yon 45)4 ware ein in motorischer Hinsicht besonders 
yeranlagter Mensch leicht begreiflich der beste Lehrer. Aber auch Nicht- 
Motoriker konnen m it geringer Kraftanstrengung motorisch eingestellten 
Kindern weit entgegenkommen, dadurch z. B., daB sie wahrend ihres 
Unterrichtes nicht stets ruhig hinter dem Pult sitzen bleiben, sondern zu- 
weilen durch die Klasse gehen, m it anschaulicher Geste hie und da ihre 
Worte unterstutzen usw. Durch alles dies werden motorisehen Naturen 
groBe H ilfen im  Behalten und Yerarbeiten des behandelten Stoffes gegeben.

Es geht iiber den Rahmen yorliegender Arbeit liinaus, hier die piid- 
agogischen MaBnahmen fur die Behandlung der Klasse ais Gesamtheit, die 
sich aus dem Psychogramm ergeben, im einzelnen weiter zu behandeln.

Die angefiihrten, nicht unwesentlichen Beispiele mogen geniigen und 
konnen es auch, da die Resultate der Begabungsanalyse, wie sie im Psycho-

1 S. Tafel I, N r. 17.
5 Dies g ilt insbesondere f iir  den U nterricht in Erdkunde.
8 S. S. 91.
* Der normale S.-Y.-T. ist der yisuelle.



Zusammenfassung der Resultate. 93

gramm iibersiehtlich zusammengestellt sind, fiir  einen Padagogen schon an 
sich beredt genug sind. So w ird die Erkenntnis der Suggestibilitat, der 
Ennudbarkeit, der Erholungsfahigkeit usw. der Klasse jeden Lehrer ohne 
besonderen Hinweis die richtigen Wege im  Unterrichtsbetrieb einscklagen 
lassen. —

AuBer der bisher angegebenen praktischen Bedeutung des Psycho- 
gramms, namlich der fu r die Fuhrung einer ganzen Klasse, ist ein Klassen- 
schema fiir  das Yerstandnis und die indiriduelle Behandlung des einzelnen 
Schulers unersetzlich1.

Zur Yerdeutlichung dieser Behauptung greife ich einzelne proble- 
matische Natui-en heraus, dereń Problematik bei zweien in der starkeu 
Abweichung zwisehen Leistungsplatz und J.-Platz in die Erscheinung tr itt.

I.

Yor allem is t da die schon mehrfach erwahnte2 Schulerin Nr. 9 zu 
nennen. Schulerin Nr. 9 3 erhielt den seclisten J.-Platz und zeigte nor- 
males J.-Alter, wahrend sie Ostem ais schlechteste der Klasse nur m it 
einer Bemerkung rersetzt worden war.

Das Resultat der J.-Priifung, das in weitgehendem Mafie durch die 
Befunde der Begabuiigsanalj’se bestatigt w ird, yerliert aber an W ert durch 
die Erwagung, dafi Schulerin Nr. 9 weit iiber dem Durclischnittsalter der 
Klasse steht.

Der Altersrorsprung erkl&rt aber nur zum Teil die groBe Differenz 
zwisehen Leistungsstand und J.-Stand.

Schiilerin Nr. 9 ist deutlich ein typischer Fali f iir  Faulheit und Yer- 
bummeltheit. W ieweit die Schuld dabei ih r zugeschrieben werden mufl, 
ist schwer zu entscheiden. Ohne Zweifel muB sie aber zum Teil den 
huBeren UmstSnden zugeschrieben werden, vor allem dem verh!ingnisvollen 
Zusammentreffen, daB sie m it mehr ais einem Jalir Altei-svorsprung bei zum 
mindesten normaler Begabung in einer unternormal begabten Klasse weilt. 
Wie undiszipliniert ihre Leistungen sind, zeigt ihre Bearbeitung des Meu- 
mannsehen Kombinationstests vom klugen Affen4.

1 VgL hierzu die mitgeteilten ArbeitskuiTen und ihre Besprechung S. 78 ff. 
!  Ygl. insbesondere S. 39. 56, 79—80 und Tafel I I ,  Fig. 6 (ihre Arbeitskurve). 
s S. Tafel I, N r. 1, Langsspalte 9.
* S. S. 25, Abschnitt 1.
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Schiilerin Nr. 24, dereń Arbeitskuiwe auch oben besprochen wurdeł , 
stellt das gerade Gegenteil dar. Sie ist der Typ einer ausgesprochen 
fleiBigen Schiilerin. In  der Klasse nimmt sie den dritten Platz ein, in 
der J.-P riifung erhielt sie den 30. Platz und zeigte fast zwei Jahre 
J.-Riickstand. Diese Differenz erklart sich zum Teil durch das heiwor- 
ragende dauernde Gedachtnis, das um so gunstiger im  Untemcht heryortreten 
mufi, ais die Klasse in dieser Hinsicht schlecht befahigt is t —  ziun Teil 
erklart sie sich durch die heryorragende Willensbeanlagung: die Schulerin 
besitzt aktiye Willensstarke und steht der Suggestion indifferent gegeniiber.

F iir das schlechte Resultat bei der J.-Priifung is t ferner auf die nur 
minderwertigen Yerstandesfahigkeiten, auf die Langsamkeit der intellektuellen 
Prozesse und die geringe geistige Anpassungsfahigkeit zu verweisen.

Die Ziffem  des Psychogramms werden in weitestgehendem MaBe durch 
das Yerhalten der Schiilerin im  Unterricht bestatigt.

in .

Schiilerin Nr. 302 erhielt den ersten J.-Platz. Ih r Klassenleistungs- 
platz kann hier nicht zum Yergleich herangezogen werden, da die Schiilerin 
von einer anderen Anstalt kam. Nichtsdestoweniger sind die Befunde ihrer 
J.-Priifung auBerst lehrreich. Die Schiilerin is t in jeder Weise m ir normal 
befahigt und w ird yon vielen Schulerinnen der Klasse in  dieser Hinsicht 
iiberholt. (Vor allem z. B. von den Schiilerinnen Nr. 19 und 26.)

D afiir besitzt sie aber Eigenschaften, die ih r groBe Yorteile in einer 
•I.-Priifung bieten: sie hat ein gutes, unmittelbares Gedachtnis und weist 
besondere Fahigkeiten im  sprachlichen Ausdruck auf.

Schiilerinnen, die letztere Eigenschaften nicht besitzen, werden bei 
einem Testverfahren — aus solchen besteht doch die J.-Priifung —  immer 
im Yergleich zu andem benachteiligt sein.

Hier haben w ir also wieder ein Beispiel3 dafiir, daB Begabungs
diagnose auf Grund eines reinen Testrerfahrens nicht zwingend is t fiir  
dic absolute Beurteilung eines Indiyiduums.

Diese Beispiele mogen geniigen. Sie wurden angefiihrt, um die A rt 
einer Auswertung der einzelnen Befunde der Begabungsanalyse zu zeigen. 
Sie machen keinen Anspruch auf absolute G iiltigkeit in  der Erklarung der

1 S. S. 80.
3 S. Tafel I. F iir ihre Arbeitskurre ygl. Tafel I I ,  Fig. 16.

S. S. 16, Anmerkung 2.
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Differenzen zwischen Leistungen und Resultaten der J.-Prflfung. Abge- 
selien davon, daB ein endgiiltiges U rteil hier mrr langere sorgfaltige Beob
achtung fallen kann, konnten die hier gegebenen Erklarungen nur dann 
m it dem Anspruch auf Allgemeingultigkeit auftreten, wenn die Leistungs- 
platze gegrundet waren auf den Unterricht eines Lehrers, der, was Unter- 
richt und Unterrichtsmethode anbelangt, prinzipiell m it dem Experimentator 
iibereinstunmt. Da ich aber weder den Unterrichtsbetrieb meiner Yor- 
ganger noch das Prinzip ihrer Leistungsbestimmungen kenne, ist es ein 
unfruchtbares Beginnen, Differenzen restlos erklaren zu wollen, dereń 
Absolutheit nicht einmal feststeht. Ubrigens legen die Befunde unserer 
psychologischen Untersuchungen den Yerdacht nalie, daB in der IV b  
li&ufiger Lehrerwechsel oder sonstige Storungen im Lehrbetrieb waren. 
Iu  solc-hen Fallen t i it t  ja  die Relativitat in  der Bedeutung unseres heutigen 
Zeugnisbetriebes immer besonders deutlich in die Erscheinung: —  ein 
Grund mehr, unser Zeugnisverfahren zu ersetzen oder zu erganzen durch 
ein experiinentell-psychologisches1.

1 Unsere heutigen Schulzeugnisse kranken vor allem an dem tjbelstande, daB 
ihre praktische Bedeutung im  Yergleich zuin Zeit- und Kraftauf wand, den ihre 
Herstellung erfordert, gleich N uli ist.

F iir den Lehrer is t das Zeugnis in  dem Augenblicke, in  dem er es dem 
Schuler g ibt, erledigt, f iir  die E ltern kurze Zeit nach Empfang der Zeugnisse ge- 
wohnlich auch, es sei denn, daB beide: E ltern und Lehrer, das Zeugnis noch lange 
Zeit ais Drohgespenst. ih rer Mahnungen benutzen: „Sei fleiBiger, nimm dich zu- 
sammen, sonst gibt’s wieder ein schlechtes Zeugnis, und dann . . . usw.“  Solche 
Mahnungen sind ganz uberflussig, wenn man dem Kinde nicht zeigen kann, wo 
bei ihm der Mangel an. Leistungsfahigkeit steckt.

Ware es daher nicht okonomischer, die heutigen Zeugnisse ganz fallen zu 
lassen und sich nur auf Mitteilungen an die E ltern solcher Schuler zu beschranken 
die, sei es ganz, sei es nur teilweise, nicht auf dem Standpunkte der Klasse stehen?

Zeit und K raft, welche die Zeugnisherstellung erfordert, konnten zweckmafiiger 
verwendet werden zur- alljahrlichen Anfertigung von Schiilerpsychogrammen. Auf 
Grund des Psychogramms — das Sęhema selbst bleibt im Besitze der Anstalt — 
kónnte dann den E ltern am SchluB des Jahres eine kurze M itteilung gegeben werden, 
in welcher Richtung ih r Kind angeleitet werden muB, und dergleichen mehr. Zur 
Vervollstandigung dieses Berichtes ware eine Ubersicht uber den Stand der Leistungen 
sehr wertvoll.

Die Anfertigung solcher Psychogramme hatte nicht nur fu r Lehrer imd Elteru 
groBe praktische Bedeutung, sondem auch fu r die vorgesetzte Schulbehorde, die auf 
Grund der Klassenschemata immer einen genauen Uberblick iiber die quahtative 
Tatigkeit eines Lehrers in  dem jedesmal letzten Jahre hatte.

Durch Vergleich der Psychogramme mehrerer Jahrgange eines Schiilers lieBe 
sich rie lle ich t auch unter Heranziehung medizinischer Fachleute an 14—15jahrigen 
Schulern eine absolut sichere



Schlufiwort.

Yorliegende Arbeit stellte sich zwei Aufgaben, die in der Oberschrift 
zum Ausdruck kommen.

Ausgangspunkt und urspriinglicher Zweck der Arbeit war die ex- 
perimentell-psychologische Untersuchung meiner Klasse zur Gewinnung 
wissenschaftlichi fundierter MaBnahmen fu r Unteriicht und Erziehung.

Bei Verfolgung dieses Zieles zeigten sich dann die vorliegenden 
Ausfiihrungen nicht tibel geeignet zur Einfuhrung in  die Prasis der psyclio- 
logiscten Padagogik.

So wurde der Spezialfall M ittel zu hoherem Zweck: zur Basis und 
Illustration der padagogisch-psychologischen Wissenschaft.

Nochmals erwahnt sei femer an dieser Stelle, dali die in yorliegender 
Arbeit geschaffene Yerquiekung yon experimentell-psychologischer Pad
agogik m it dem gegenwartigen Tiefstand unseres inneren Schulbetriebes 
keine zufailige sein soli.

Ich wiederhole daher zum Schlufl nochmals das, was ich in  der 
Einleitung ausfiihrte: Die experimentelle Padagogik auf psychologischer 
Grundlage ist der kurzeste Weg, der uns auf dem Gebiete des Schul- 
wesens iiber den gegenwartigen Tiefstand unseres Yaterlandes hinweg- 
helfen kann.

Sollte es daher Yerfasserin gelungen sein, auf dieses Ziel zu einen 
Weg gezeigt zu haben, nach dem der innere Sehulbetrieb fruchtbarer ais 
bisher gestaltet werden konnte, so glaubt sie in  yorliegender Arbeit ge- 
n iig t zu haben.

Die Arbeit wurde im Sommer 1919 abgeschlossen.

Druck von Carl Marquart in  Leipzig.
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