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Yorwort (1911).
V or e lf Jahren ve ro ffen tlich te  ich  ein Buch unter dem T ite l: 

„X)ber Psychologie der ind iv idue lle n  D ifferenzen (Ideen zu einer 
differentieU en P sycholog ie )"; die A bsich t der A rb e it w ar in  folgen- 
den Satzen des V orw orts ausgesprochen:

„D ie  w issenschaftliehe B escha ftigung  m it den in d iv id u e lle n  
V ersch iedenhe iten des m enschlichen Seelenlebens is t n ic h t v611ig 
ne u ; aber sie is t iib e r e in ige zagha fte  A nfange u n d  b e ila u fig e  B e- 
riic ks ie h tig u n g e n , iib e r e in  unsieheres T appen un d  p rinz ip ien loses 
T asten noeh n ic h t h inausgekom m en; sie e n tb e h rt noch jedes In -s ic h - 
ge festig t-S e ins, jedes g a ra n tie rte n  B iirg e rre ch te s  im  R eiehe des 
W issens. D ieser Z ustan d  la C t s ich  n ic h t m it einem  Sehlage beseitigen 
u n d  eine d iffe re n tie lle  P sycho logie a is W issenscha ft m it festen 
P undam enten un d  gesieherten In h a lte n  n ic h t m it einem  Sehlage 
b e g riin d e n : so verm ochte  auch ic h  je tz t n ic h t m ehr zu  geben, ais 
Id e e n  zu  e ine r solchen —.  schon zu frie de n , w enn m an das lose 
an e inande rge fiig te  S tiic k w e rk  u n d  d ie  p rov iso rischen  E ro rte ru n g e n  
dieses B uches ais H in w e is  a u f E rforschensw ertes u n d  ais P ro -  
g ra m m  k iin ftig e r  A rb e it e in ig e r B eachtung f i i r  w e rt h a lt. D enn d ie  
d iffe re n tie ll-p sych o lo g isch e  TJntereuchung be d a rf m ehr a is e in  
anderer Z w eig de r Seelenkunde e ine r p rogram m atischen  V o rb e re itu n g  
u n d  E m p fe h lu ng , w e il ih re  A ufgaben zum  g ro fien  T e il n u r d u rch  
p lan m a fiig e  A rbe itsge m e in scha ft e ine r ganzen R eihe vo n  F orschern  
zu losen s in d .“

A is nun vo r einigen Jahren die A ufforderung des Verlegers 
an m ich he ran tra t, eine neue Auflage des Buches in  A n g riff zu 
nehmen, erkannte ich  bald, d a li dies weder w iinschensw ert noch 
m oglich war. D ie d ifferentie ll-psychologische A rb e it ha tte  in - 
zwischen solche F o rtsch ritte  gem acht und einen derartigen U m - 
fang angenommen, daB ih r  m it Ideen, H inweisen und Program m en 
n ic h t mehr gedient sein konnte. Was sie nunm ehr brauchte, war 
ih re  G ru n d le g u n g  ais w issenschaftliehe D isz ip lin . Es muBte 
yersucht werden, in  das w ildw uchernde D ick ich t von Gesichts- 
punkten und M ethoden K la rung  und D bersich t zu bringen, 
k ritis ch  das Brauchbare vom  Unbrauchbaren zu sondern, die 
speziellen Aufgaben und Verfahrungsweisen der jungen W issen
schaft gegen ^ er uuderen psychologischen Gebiete abzugrenzen.



IV Vorwort 1911.

In  der T a t scheint die differentieUe Psychologie erst dann die 
Aussicht zu haben, in  die Phase einer ruh ig  fortschreitenden 
E n tw ick lung  zu gelangen, wenn sie eine gewisse E m anzipation 
von der M utterw issensehaft der generellen Psychologie vo llz ieh t 
— etwa in  ahnlicher W eise, w ie es die Vólkerpsychologie bereits 
friih e r getan ha t.

So entschloB ich  m ich denn, a n s ta tt der u rsp riing lich  ge- 
p lanten Neuauflage ein neues Buch zu verfassen, das den eben 
angedeuteten Zwecken dienen soli. Aus dem a lten  Buch is t in  
dieses — m it Ausnahme der B ruchstiicke weniger Seiten — nichts 
iibergegangen. Auch die D isposition  is t eine ganz andere ge- 
worden. D ie M ethodik und die allgem einen Problem stellungen, 
die fr iih e r n u r in  zweien der vierzehn K a p ite l behandelt wurden, 
b ilden nunm ehr den eigentlichen Gegenstand des ganzen Buches 
iibe rhaup t; der erste H a u p tte il e n th a lt die M ethoden zur Fest- 
ste llung des psychologischen M ateria ls (Ich -, Nah- uhd Fern- 
M ethoden), der zw eite H a u p tte il die Lehre von den psycholo
gischen Verschiedenheiten (V aria tionen und K orre la tionen), der 
d ritte  die Lehre yon den In d iv id u a lita te n  (Psychographie und 
K om parationslehre).

Dagegen is t auf eine ausfiih rlichere  E rorte rung inhalfclicher 
E inzelgebiete der seelischen D ifferenzierung, w ie sie in  zw olf 
K a p ite ln  des friih e re n  Buches versucht worden war, m it A bsicht 
ve rz ich te t worden. Denn gerade wegen des inzw ischen stattge- 
habten F o rtsch ritts  unserer Bem iihungen sehen w ir aufs deut- 
lichste, daB w ir iib e r gesicherte Ergebnisse auf den einzelnen Ge- 
bieten nu r in  sehr geringem Um fange verfiigen. D arum  w ird  die 
d iffe ren tie lle  Psychologie dieser S onderfunktionen: des Gedacht- 
nisses, der In te lligen z, der Talente, der Tem peram ente und Charak- 
tere, der Aufm erksam keits- und Anschauungstypen, fem er die 
Psychologie der F rau, des K iin s tle rs , des Verbrechers usw. vo r- 
la u fig  noch m onographischer Behandlung iiberlassen bleiben 
m iissen; y ie lle ich t daB nach einem w eiteren Jahrzehnt auch die 
speziellen R esultate schon eine G esam tdarstellung gestatten.

Aber wenn auch diese inha ltlich e n  Sondergebiete n ich t ais 
eigene K a p ite l behandelt sind, so sind doch die ihnen zugehorigen 
Untersuchungen, soweit es irgend anging, in  den Zusammenhang 
der Problem - und M ethoden-Erorterung einbezogen worden, te ils  
um zu zeigen, welche Spezialfragen m it H ilfe  der besprochenen 
Verfahrungsweisen bereits behandelt worden sind, te ils  auch um  
paradigm atisch eine gedankliche Kategorie  oder eine M ethode zu 
veranschaulichen. Bei manchen gegenwartig besonders w ichtigen 
Themen, z. B . den In te lligenztests, den D arstellungstypen, g laubte 
ich  hierbei eine gewisse A u s fiih rlic h ke it n ich t scheuen zu d iirfe n .



Vorwort 1911. V

U m  endlich a llen Spezialarbeitern auf dem Gebiete der 
d iffe ren tie lle n  Psychologie ih re  Untersuchungen zu erle ichtem , 
habe ich  die B ib liograph ie  (die in  dem friih e re n  Buche 190 N um - 
m em  um faBte) n ich t n u r bis zur Gegenwart fo rtg e fiih rt, sondern 
auch ganz be trach tlich  e rw e ite rt, so daB sie nunm ehr den acht- 
fachen U m fang gewonnen ha t und wenigstens f i i r  d ie H aup t- 
gebiete der d iffe ren tie lle n  Psychologie ais annahem d vo lls tand ig  
gelten kann. D ie im  Buch selbst behandelte L ite ra tu r w ird  inner- 
halb des Textes im m er nu r m it der Num m er der B ib liograph ie  
(in  F e ttd ru ck) z itie rt.

DaB meine Auffassim g von der S tru k tu r des m enschlichen 
Ind iv iduum s und den psychischen D ifferenzierungen n ich t un- 
beeinfluB t is t von meinen philosophischen Grundiiberzeugungen, 
is t selbstverstandlich. D a es sich aber in  diesem Buch um  die 
G rundlegung einer em pirischen W issenschaft hande lt, habe ich  
die philosophischen Bezugnahmen auf e in M indestm aB zu riick - 
g e fiih rt; zur R echtfertigung der o ft n u r angedeuteten Gedanken- 
gange muB auf m ein philosophisches Buch verwiesen werden. 
D ie B rauchbarke it des vorliegenden W erkes is t aber, w ie ich  
hoffe, von der Zustim m ung zu den philosophischen Voraussetzungen 
des Verfassers (die ja  in  manchen P unkten n ic h t unw esentlich von 
herrschenden M einungen abweichen) n ic h t abhangig.

B re s la u , den 7. M arz 1911.

W. Stern.



Yorwort zum Neudruck.
N u r ungern entschloB ich  m ich zu der vorliegenden Neuaus- 

gabe des lange vergriffenen Buches. Denn die E n tw ick lung  der 
d iffe ren tie llen  Psychologie is t in  dem le tz ten  Jahrzehnt m indestens 
in  dem gleichen Tempo f  o rtgeschritten  w ie in  dem vorhergegangenen 
Jahrzehnt, und so ware sachlich w iederum , w ie dam als, eine tie f- 
greifende U m arbe itung geboten gewesen. E ine solche w ar jedoch 
n ich t n u r deshalb ausgeschlossen, w e il m ir die Z e it dazu m angelte, 
sondem  auch durch den auBeren U m stand, daB led ig lich  ein 
anastatischer, also y o llig  unveranderter N eudruck m oglich w ar. 
A ber andererseits ha tte  sich doch das vo llige  Fehlen des Buches 
so unangenehm fiih lb a r gem acht, daB die w ortgetreue Neuausgabe 
ais das geringere t)b e l erschien. Ic h  b itte  die Benutzer, dies im  
Auge zu behalten, wenn sie bem erken, daB die D arste llung an 
manchen S tellen dem heutigen S tand der M ethod ik und der E r- 
gebnisse n ic h t gerecht w ird .

D ie vom  V erlag gebotene M og lichke it, einen N achtrag neu 
hinzuzufugen, benutzte ich  einerseits zu knappen Andeutungen 
iib e r die w ichtigsten W andlungen und F o rtsch ritte  im  le tzten  
Jahrzehnt, andererseits zu einer W e ite rfiih ru n g  der B ib liograph ie , 
die ja  in  ih re r Beschrankung au f die Z e it b is 1911 heut kaum  m ehr 
brauchbar gewesen ware. F re ilich  m uBte au f das Id e a ł der V o ll- 
s tand igke it, das der a lte ren B ib liog raph ie  vorschwebte, bei der 
neuen von vornherein ve rz ich te t werden; w ir beschranken uns 
au f ein Ausw ahlverzeichnis yon ungefahr 400 Num m ern, das aber, 
w ie w ir hoffen, die w ich tigste  L ite ra tu r und insbesondere die notigen 
H inweise au f andere b ib liographische H ilfs m itte l en tha lt.

M it au frich tigem  D ank sei der H ilfe  gedacht, die m ir H e rr 
Lehrer O t t o  W ie g m a n n  bei der V orbere itung und Zusammen- 
ste llung der B ib liograph ie  geleistet ha t.

H a m b u rg , am 18. Januar 1921.

W. Stern.
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1

Einleitung.
D ie N otw endigke it einer w issensckaftlichen Psychologie der 

ind iv idue llen  D ifferenzen erg ib t sich gleichermaBen aus theore- 
tischen B ediirfn issen, w ie aus Forderungen der praktischen K u ltu r.

l . D i f f e r e n t i e l l e P s y c h o l o g i e  a i s  t h e o r e t i s c h e  
W i s s e n s c h a f t .

Fast alle Bestrebungen der w issenschaftlichen Psychologie 
ha tten  bis vo r kurzem  das Gemeinsame, daB sie das Problem  
g e n e r e l l  faBten. D ie Forschungen galten den letzten Elem enten, 
aus denen sich alles psyehische Leben aufbaut, den allgemeinen 
Gesetzen, nach denen sich die seelischen Vorgange vollziehen. 
M an sah ab von der unendhchen M ann ig fa ltig ke it, in  der sich 
seelisches Sein bei verschiedenen Personlichkeiten, V olkern, S tan- 
den, Geschlechtem, Typen usw. da rs te llt, um  das Uberein- 
stim m ende herauszuarbeiten; man bezog seine Ergebnisse —  ba ld  
m it R echt, ba ld  m it U nrecht —  auf d a s  Seelenleben, n ich t auf 
diese oder jene psyehische V arie ta tenb ildung.

N un is t eine solche A bs tra k tio n  gerech tfe rtig t, solange sie 
aus einer E ins ich t in  die zeitw eiligen Grenzen unseres Konnens 
hervorgeht; aber die Gefahr lie g t nahe, daB man verg iB t, eine 
A bs tra k tio n  vo r sich zu haben und daB man g laub t, d ie generelle 
Behandlungsweise sei fah ig , a lle  von der Psyche der W issenschaft 
aufgegebenen Problem e zu losen. V ie lle ich t h a t die Psychologie 
langere Z e it in  dieser Gefahr geschwebt; aber gegenwartig da rf 
sie ais iiberw unden gelten. StieB doch der Forscher a llentha lben 
selbst gegen seinen W ille n  auf seelische Besonderheiten; und wenn 
diese zunachst f i ir  seine generahsierende B etrachtung led ig lich  
eine Fehlerquelle waren, so ging es h ier schlieB lich ahn lich  w ie in  
anderen Fallen der W issenschaftsgeschichte: aus der Fehlerąuelle 
wurde selber ein Problem . M an erkannte, daB die seelische 
D ifferenzierung das gleiche A nrecht auf psychologischeErforschung

S tern , Differentielle Psychologie. t
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habe w ie die ganz a llgem eing iiltigen Tatsachen, und so ent- 
standen aus der Seelenforschung selbst herdus d iffe rentie ll-psycho- 
logische Fragestellungen und Ergebnisse. In  den meisten Fallen 
handelte es sich fre ilich  n u r um  Nebenprodukte eigentlich 
genereller U ntersuchungen; die von vom herein au f das Problem  
der D ifferenzierung eingestellten Untersuchungen sind noch im m er 
in  der M inderzahl, und die bewuBte Abgrenzung der d iffe ren
tie lle n  Psychologie von der generellen beginnt erst in  unseren 
Tagen. Das yorliegende Buch is t vom ehm lich in  den D ienst 
dieser Aufgabe geste llt.

Z u r  T e r m i n o l o g i e .  F u r den neu erstehenden Forschungs- 
zw eig fin d e n  w ir  be re its  verschiedene N am en angew andt: „C h a ra k te ro - 
lo g ie “  (B a h n s e n , L u c k a  u . a.), „E th o lo g ie " ( M ill) ,  „ In d iv id u a l- “  oder 
„ in d iv id u e lle “  P sycho logie (B in e t  un d  H e n r i , K r a p e l in  u . A .), „spezie lle  
P sycho log ie11 ( H e y m a n s ).

D ie  be iden erstgenannten A u sd riicke  s in d  entschieden zu eng. Cha
ra k te r, E thos bezeichnet n ic h t d ie  gesam te E ig e n a rt e ine r Psyche, 
sondern w esen tlich  ih re  G em iits - un d  W illenspha re . D ie  im  popu la ren  
D enken iib lic h e  S cheidung zw ischen C harakte r und  In te lle k t spncht. dies 
d e u tlic h  aus; irn d  es is t ke in  G rund  vorhanden, eine solche Scheidung 
zu  verw ischen. D ie  E ig e n tiim lic b k e ite n  im  F u n k tio n ie re n  des G edacht- 
nisses, in  de r E m p fa n g lic h k e it f i i r  s in n liche  E in d riic k e  un d  asthetische 
G ebilde, in  de r in te lle k tu e lle n  Begabung usw . ais „cha rakte ro log ische  M erk- 
m a le “  b e tra ch te n  zu w o llen , ge h t doch n ic h t w o h l an. D azu ko m m t, daB 
d ie  C harakte ro log ie  ih re n  A usgangsp im kt in  gewissen philosophischen 
T heorien  iib e r das W esen des M enschen zu nehm en p fle g t, w ahrend es 
sich  h ie r um  d ie  G rund legung e ine r em pirischen W issenschaft ha nd e lt.

B rau chb are r w are de r Nam e „In d iv id u a lp s y c h o lo g ie “ , wenn dieser 
n ic h t schon an d e rw e itig  festge leg t w are. So aber h a t e r be re its  seinen e in - 
g e b iirg e rte n  S inn ais Gegensatz zu r „V o lk e r“ - im d  „S o z ia l*‘-P sycho log ie , 
un d  u m faB t dann  A lles , was sich  a u f das Seelenleben des In d iv id u u m s  
bezieh t, also auch d ie  generelle P sychologie des E inzelm enschen. Zudem  
so li das zu  benennende W issenschaftsgebiet n ic h t n u r d ie  U n te rsch iede 
zw ischen In d iv id u u m  un d  In d iv id u u m , sondern auch d ie jen igen zw ischen 
V o lke m , S tanden, G eschlechtem , A lte rss tu fe n  usw. k u rz  a lle  D iffe re n - 
z ie rungsm og lichke iten  lib e rh a u p t zum  Gegenstande haben.

D e r N am e „sp e z ie lle 11 P sychologie d r iic k t, w ie  m ir sche in t, zu  sehr 
d ie  a lle in ig e  B eziehung a u f D e ta ilfra g e n  aus; d ie  allgem einen P roblem e 
d e r psychischen D iffe re n z ie ru n g , w ie  m ir sie g le ich  andeuten w erden, 
w iird e n  sich  diesem  A usd ruck  n ic h t g u t fiig e n .

So sche in t de r v o r e lf Jah ren  von  m ir  vorgeschlagene un d  se itdem  
auch von  m anchen F orschem  ubem om m ene Nam e „d iffe re n tie lle  P sycho
lo g ie " am  besten das P rog ram m  in  seinem  ganzen U m fange zu  bezeichnen.

D ie d iffe rentie lleP sycho log ie  is t zunachst, gleich der generellen, 
eine auf A llgem e ing iiltig ke iten  gehende W issenschaft, aber die 
A llgem e ing iiltig ke iten , welche sie sucht, sind anderer A rt. Erstens
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nam lich ha t sie diejenigen f o r m a l e n  GesetzmaBigkeiten zu 
erforschen, die in  der a l l g e m e i n e n  T a t s a c h e  d e s  s e e -  
l i s c k e n  V a r i i e r e n s  s e l b e r  stecken. D ie K ategorie der 
psychischen V a ria b ilita t ve rlang t eine genaue U ntersuchung; 
es sind die B egriffe  der V aria tionsbre ite , des V a riab ilita ts in d e x , 
der K onva ria tio n  zu en tw icke ln ; ais A rten  der V aria tionen sind 
Typen und S tufen zu scheiaen; das Wesen des Norm alen, t)b e r-, 
U ntem orm alen und Abnorm en is t festzustellen. Ahnliche a ll- 
gemeine O rientierung verlang t der B e g riff der K o rre la tion , welcher 
den Zusammenhang m ehrerer Variationsreihen bedeutet, endlich 
die Frage nach der S tru k tu r der In d iv id u a lita t. Sodann e rha lt 
die Kausalfrage ih re  besondere F o rm u lie rung : es muB gefragt 
werden, w ie an dem Zustandekom men der seelischen Verschieden- 
heiten innere Ursachen (Vererbung, Anlage) einerseits, auBere 
(U m w elt. Erziehung, Beispiel usw.) andererseits b e te ilig t seien. 
E nd lich  f iih r t  die Untersuchung, inw ie fem  o b je k tiv  wahrnehm bare 
Tatbestande ais Kennzeichen seehscher Besonderheiten zu gelten 
haben, zur B egriindung der d iffe ren tie llen  Sym ptom atologie. 
A li dies sind Problem e, die an re in  wissenschaftlichem , zum Teil 
geradezu philosophischem  G ehalt denen der A llgem einpsychologie 
durchaus ebenb iirtig  sind.

Sodann aber ha t die d iffe ren tie lle  Psychologie i  n h a 11 - 
l i c h e  GesetzmaBigkeiten von engerem Um fange zu untersuchen, 
nam lich die wesentliche Beschaffenheit und regulare F unktion  
b e s t i m m t e r  V a r i e t a t e n .  H ie r w ird  sie nun in  der 
T a t zur „speziellen“  Psychologie der Temperamente, der 
Charaktere, der Begabungen, oder auch eines einzelnen Tempe- 
ram ents, einer einzelnen Begabung; sie untersucht die B re iten - 
gliederung einer F unktion  in  Typen und S tufen, s te llt spezielle 
Zusammenhange zwischen den V aria tionen m ehrerer Funktionen 
fes t; sie erforscht sie seehsche D ifferenzierung in  ih re r Abhangig- 
k e it von Standen, N ationen, Geschlechtem, oder g ib t die psycho- 
logische D arste lltm g e i n e s  Standes oder Volkes oder Geschlechtes. 
Auch h ie r is t die Untersuchung noch nom othetisch; aber sie nahert 
sich der Grenze dieser Forschungsrichtung um  so m ehr, je  enger 
der U m kreis der Gruppe, je  spezieller die T y p ik  is t, dereń Wesen 
bestim m t werdten soli. D er E inschlag des Besonderen in  das 
A llgem eine w ird  im m er starker, und die Grenze is t d o rt e rre ich t, 
wo die einzelne In d iv id u a lita t selber zum Problem  w ird .

Denn In d iv id u a lita t bedeutet stets S ingu la rita t. Jedes In - 
d iv iduum  is t ein in  identischer Form  nirgends und niem als sonst 
vorhandenes Gebilde. A n ihm  betatigen sich w ohl gewisse Gesetz-

1*
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m aBigkeiten, in  ihm  verkórpem  sich w ohl gewisse Typen, es is t 
in  yie len H insich ten m it anderen In dm duen  yergleichbar —  aber 
es geht n ich t restlos au f in  diesen GesetzmaBigkeiten, Typen 
und Gleichungen, stets b le ib t ein P lus, durch welches es sich von 
anderen In dm duen  unterscheidet, die den gleichen Gesetzen und 
Typen unterliegen. So is t die In d iv id u a lita t die Asym ptote der 
Gesetze suchenden W issenschaft.

W ie ha t sich die d iffe ren tie lle  Psychologie zu diesem T a t- 
bestande zu verhalten ?

W enn es in  der T a t, w ie es manche W issenschaftstheoretiker 
wollen, a lle in ige Aufgabe der W issenschaft is t, A llgem eing iiltiges 
zu finden, dann g ib t es keine Psychologie der einzelnen In d iv i-  
d u a lita t. N un wissen w ir aber —  dank der A rb e it eines W i n d e l -  

b a n d  undRicKERT— , daB dieser Versuch, gewisse derN aturw issen- 
schaft entlehnte Betrachtungsweisen a lle r W issenschaft iiberhaup t 
ais Zwangsjacke anzulegen, zuriickzuweisen is t. Den nom othe- 
tischen Fragestellungen stehen die ,,idiographischen“  gleich- 
berechtig t gegeniiber, welche n ich t auf das A llgem eine, sondern 
gerade au f das Besondere, das H istorische gehen. Diese Scheidung 
deckt sich n ich t vo lls tand ig  m it derjenigen zwischen N a tu r- und 
Geisteswissenschaften; vie lm ehr g ib t es in  jeder W issenschaft 
Fragestellungen nom othetischer und id iographischer A rt, nu r m it 
tjberw iegen ba ld  der einen, ba ld  der anderen Seite.

In  der W issenschaft vom  Seelischen, die bisher v ie l zu ein- 
se itig  nom othetisch w ar, is t nun die idiographische B etrachtung 
erst zu en tw icke ln ; neben die eigentliche Psychologie muB die 
Psycho g r  a p h  i  e tre te n : D arste llung einzelner In d iv id u a lita te n  
nach ih re r seelischen Seite h in . D urch diesen auBersten Auslaufer 
der d iffe ren tie llen  Seelenforschung w ird  zugleich der langersehnte 
Zusammenhang m it den historischen D iszip linen herbe ige fiih rt. 
Denn so o ft auch be ton t worden is t, daB alle Geisteswissenschaften, 
w ie es schon in  ihrem  Namen liege, die Psychologie ais H ilfs - 
w issenschaft verw erten m iiB ten, so w ar doch diese Forderung 
n ic h t em stha ft zu verw irk lichen, solange die modeme Psychologie 
in  ih re r Betrachtungsweise und ih ren  Problem stellungen fast aus- 
schlieBlich nach den Naturw issenschaften h in  g ra v itie rte . N ich t 
allgem eine Gesetze des seelischen Lebens, sondern ind iv idue lle  
Verhaltungsweisen, Charaktere, Personlichkeiten, E ntw icklungs- 
gange w ill der H is to rike r verstehen; er w ill wissen, w ie eine be- 
stim m te Begabung m it der A r t des geistigen Arbeitens, der Lebens- 
auffassung, dem Tem peram ent zusammenkommen muBte, daB 
gerade eine so und so geartete k iinstlerische In d iv id u a lita t ent-
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stehen konn te ; er untersucht, w ie innere D isposition und U m w elt- 
verhaltnisse sich vereinten, um  die Erscheinung dieses politischen 
oder jenes religiosen Heros zustande zu bringen; —  und zu allen 
diesen Fragen ha tte  ihm  die allgem eine Psychologie so wenig 
zu sagCn, daB er m eist au f ih re  H ilfe  verzichtete.

U nd doch is t die w issenschaftliehe Seelenkunde berufen, 
ihm  v ie l zu geben, indem  sie ein System und eine M ethod ik der 
P s y c h o g r a p h i e  schafft. Das System ha t in  m oglichster 
V o lls tand igke it die Gesichtspunkte zu enthalten, die f i ir  die D ar- 
stellung einer psychischen In d m d u a lita t von Bedeutung sein 
konnen; die M ethodik ha t die e igentlich historisch-biographischen 
Verfahrungsweisen in  die bisher noch fehlende V erkn iip fung  
m it den differentie ll-psychologischen Forschungsm ethoden zu 
bringen.

D ie Psychographie w ird  aber dann w ieder riickw irkende  Be
deutung f i ir  die anderen Problem e der d iffe ren tie llen  Psychologie 
haben; denn die Vergleichung m oglichst y ie le r genau psycho- 
g raph ierte r Ind iv idue n  he fert das beste M a te ria ł f i ir  V aria tions-, 
K orre la tions-, Typen- und andere Untersuchungen.

2. D i f f e r e n t i e l l e  P s y c h o l o g i e  a i s  a n g e w a n d t e  
W i s s e n s c h a f t .

Seit dem Beginn der N euzeit ha t man die G estaltung des 
praktischen Lebens bewuBt auf die wissenschaftliehe Erforschung 
der D inge gegriinde t: .,D urch Kennen zum K onnen" is t das 
M otto  dieser K u ltu r. Aber jahrhunderte lang w ar es nu r die
auBere —  okonomische, technische, industrieUe, hygienische —  
Seite des K u lturlebens, welche durch V e rm ittlu n g  der W issen- 
schaften um gestaltet w urde; und dementsprechend waren es die 
Naturw issenschaften, die ais angewandte D iszip linen so m achtige 
W irkungen entfa lte ten . Jene Seite der K u ltu r dagegen, welche 
es m it dem innerhehen Menschen zu tu n  ha t, —  und wo spielte 
n ich t, selbst bei den scheinbar auBerlichsten Lebensbetatigungen, 
das Psyehische m it ? —  muBte dieser w issenschaftlichen Begriindung 
entbehren. W o es g a lt, das seelische Verhalten von Menschen im  
praktischen Leben zu verstehen und zu bewerten, zu le iten  und 
zu beeinflussen, da begniigte man sich m it einer naiven Popular- 
psychologie oder m it d ile ttan tischen  Systemen, die auf a lle  V or- 
ziige und Folgew irkungen w issenschaftlicher E rkenn tn is verzichten 
m uBten. D arun te r le ide t bis au f den heutigen Tag Erziehung und 
U n te rrie h t, Berufsw ahl und Yerkehr, Rechtspflege und S tra fvo ll-
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zug, Seelenhygiene und -therapie und manche anderen Gebiete 
der P raxis.

Man ha t es o ft beklagt, daB zwischen den popularpsycho- 
logischen Bestrebungen und Bedurfnissen einerseits und der 
W issenschaft andererseits so gar keine B riicke  geschlagen werden 
konn te ; fa s t schien es, ais ob die wissenschaftliehe Psychologie 
w ie auf einer Inse l eingesehlossen und zur U n fru ch tb a rke it in  
bezug auf ku ltu re lle  Aufgaben v e ru rte ilt sei. N un is t diese 
K lu ft n a tiir lic h  zu einem T e il durch die M ethode bed ing t: die 
W issenschaft muB k ritis ch , exakt, m it system atischer In d u k tio n  
und logischer D urcharbeitung vorzugehen sucheu; die Psychologien 
des gesunden Menschenverstandes aber bedienen sich der Z ufa lls- 
erfahrung, der unkritischen D eutung, der alogischen In tu itio n . 
Zu einem anderen T e il jedoch lie g t die F rem dheit der beiden R ieh- 
tungen geradezu im  O b je k t: denn das Interesse des W issenschaftlers 
w ar generalisierend, das des N ichtw issenschaftlers vorw iegend in - 
d iv idua lis ie rend  und d iffe renzierend; das des W issenschaftlers 
g ing au f Analyse und M echanisierung des Seelischen, das des 
N ichtw issenschaftlers auf kom plexe Leistungsfahigkeiten und teleo- 
logische Zusammenhange. U nd so sprachen sie bisher zwei ver- 
schiedene Sprachen. D o rt w ar die Rede von den allgem einen 
Gesetzen der Vorste llungsbildung, der W illenshandlung der Ge- 
m iitsbewegung —  h ie r von der E igenart der In te lligen z und der 
Begabung, des Temperam ents und des Charakters. D o rt behandelte 
m an das Gedachtnis ais die allgem eine F u n k tio n  des Reprodu- 
zierens, h ie r ais die E igenschaft, die m ehr oder m inder gu t, umfas- 
send, treu , nach verschiedenen Gebieten spezialisiert usw. seinkann.

N un w ar die w issenschaftliehe Psychologie durchaus im  Recht, 
wenn sie das rohe Verfahren der Popularpsychologie verw arf, 
und das G ebiet, zum  T e il un te r Schaffung einer neuen Term ino
logie, ganz von vom  zu bearbeiten begann. Sie beging aber einen 
verhangnisvollen Fehler, indem  sie dam it auch die F r a g e -  
s t e l l u n g  der Popularpsychologie iibersah und die gesamten 
angewandten Problem e jenem  so durchaus unkritischen Verfahren 
w iderspruchslos iiberlieB . D ieser Z u riickha ltung  lag eine falsche 
Scheu, zum  T e il v ie lle ich t auch ein falscher Stolz zugrunde. So 
wenig die P hysik dadurch e rn ied rig t worden is t, daB aus ih r 
M ikroskop, Telephon, R ontgentherapie hervorgegangen sind, so 
wenig g ib t die Psychologie dam it den C harakter echter W issen- 
scha ftlichke it auf, wenn sie ih ren A n te il an der Losung praktischer 
K u ltu rau fgaben  heischt und m it ihren m ethodischen M itte ln  an 
dereń Y erarbeitung herangeht.
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D ie Psychologie w ird  iibrigens zu einem H eraustreten aus dieser 
Z u riickha ltung  schon dadurch gezwungen, daB der W eg unserer 
modernen K u ltu r selbst ohne ih r Z u tun  die R ichtung zum Psycho- 
logischen einschlagt und dadurch Gebiete ,,psycholog isiert“ , 
welche friih e r nach ganz anderen Gesichtspunkten behandelt 
worden waren.

D re i B e isp ie le : a) W ahrend d ie  G liedenm g unseres Schulwesens fr iih e r  
le d ig lic h  nach den sozialen R iicks ich te n  de3 S tandes un d  den o b je k tiv e n  
Zw ecken des k iin ftig e n  B eru fs ausgesta lte t w orden w a r, b a h n t sich  je tz t 
ais neues P rin z ip  d ie  G liederung nach B egabungs-G raden u n d  -A rte n  an 
(K lassen f i i r  Schw ach-, M aC ig-, N o rm a l- un d  H ervorragendbegabte , fre ie re  
W a h l der U nterrich tsgegenstande nach den In te ressenrich tungen  usw .). —  
b ) W ahrend das S tra fre ch t fr iih e r den o b je k tiv e n  T a tbestand  des Verbrechens 
zum  a lle in ig e n  M aCstab des Vorgehens m achte, w ird  je tz t m ehr un d  m ehr 
d ie  psyehische B eschaffenhe it des V erbrechers zum  m itbestim m enden 
F a k to r. —  c) D ie  F rauenfrage w ird , je  m ehr sie aus e ine r a b s tra k t d o k tri-  
naren P arte iange legenheit zu  einem  p ra k tische n  K u ltu rp ro b le m  w ird , 
auch im m er m ebr e in  psychologisches P rob lem . S obald es s ich  daru ro  
h a n d e lt, ob bestim m te  B eru fe  f i i r  d ie  F ra u  geeignet s ind , was f i i r  Le istungen 
von  ih r  zu  e rw arten  s ind , w ie  d ie  V o rb ild u n g  beschaffen sein so lle . w ird  
das a lte  D ogm a von  der v o llig e n  W esensgle ichheit be ider G eschlechter 
abgelost d u rch  d ie  tjbe rzeu gun g  vo n  de r psychischen A n d e rs a rtig k e it; 
d a m it aber e n ts te h t d ie  N o tw e n d ig ke it, A r t, G rad un d  G renzen dieser 
D iffe re n z ie ru n g  genauer kennen zu  lem en, sow ie fes tzuste llen , in w ie w e it 
diese D iffe re n z  a u fle rlic h  (du rch  d ie  b isherigen U m w e ltsve rha ltn isse ) und 
in n e rlic h  (d u rch  angeborene G eschlechtsbeschaffenheit) b e d ing t sei. Das 
s ind  aber F ragen de r d iffe re n tie lle n  P yschologie .

Zuweilen w ird  die B e fiirch tung  la u t, daB diese beginnende 
D urchdringung der K u ltu r m it Psychologie geradezu in  „Psycho- 
logism us“  ausarten konne. D ie  Gefahr is t vorhanden, insbesondere 
solange eine d ile ttan tische  Psychologie unbekiim m ert um  die 
Schw ierigkeiten der Problem e und die Grenzen m enschlicher 
E ins ich t b lin d  darauf los s tiirm t; so ha t in  der T a t sowohl die 
moderne K rim inalpsycholog ie w ie auch die experim entelle Peda
gogik solche Auswiichse hervorgebracht. Aber n a tiir lic h  d iirfe n  
die Auswiichse n ich t von der leg itim en A rb e it abhalten —  w ie 
man ja  auch den Schaden, den Kurpfuschere i an rich te t, n ich t 
d ie wissenschaftliehe M edizin entgelten laB t. Ja es scheint m ir 
iibe rhaup t gar ke in  sichereresKorrektivgegen den falschen Psycho- 
logismus in  K ultursachen zu geben, ais die m ethodisch und k ritis c h  
yorgehende Psychologie.

D ie  d iffe ren tie lle  Psychologie ais angewandte W issenschaft 
h a t sich zwei Ziele zu setzen: Menschenkenntnis (Psychognostik) 
und Menschenbehandlung (Psychotechnik).
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P s y c h o g n o s t i k .  Jeder, der p raktisch  m it Menschen 
zu tu n  ha t, muB sie k  e n n e n , um  sie ric h tig  zu beurteilen, 
zu zensurieren, zu klassifizieren, zu verwenden. (F iir  gewisse K u ltu r- 
aufgahen —  nam lich die Zulassung zu vie len Berufen —  is t sogar 
dies Kennenlem en der beim  Bewerber vorhandenen Leistungs- 
fa h ig ke it in  das System der P riifungen oder der Befahigungs- 
nachweise gebracht.)

Zu dieser M enscbenkenntnis gebort w iederum  zw eierle i: 
eine tlb e rs ic h t iib e r die V arie ta ten  des yorliegenden seelischen 
Gebiets, dam it m an weiB, m it welcben M ogbchkeiten f i ir  die 
E inordnung des E inzelnen man zu rechnen habe, und zuyerlassige 
P riifu n g sm itte l, um  im  konkreten F a li die Zugehorigkeit zu einem 
bestim m ten Typus oder Grade der E igenschaft feststellen zu konnen. 
Es is t nun erschreckend zu sehen, m it w ie d iirftig e n  M itte ln  man 
heute gewohnlich an diese beiden Aufgaben b e ra n tritt.

W as d ie  V a rie ta te n b ild u n g  a n la n g t, so is t  o ft genug n ic h t e inm a l 
d ie  grobste  Scheidung, d ie  h ie r f i i r  jede seelische E igenscha ft besteht, 
d ie  zw ischen N o rm a lita t un d  A b n o rm ita t, geniigend b e kan n t, so daB tausend- 
fa ltig  L e h re r, R ic h te r un d  andere P ra k tik e r zu  fa lschen B eu rte ilung en  
kom m en. A be r w ahrend in  diesem  P u n kte  d u rch  den steigenden A n te il des 
A rz te s  am  Schulwesen un d  an der R echtspflege das Schhm m ste iibe rw un den  
zu  sein sche in t, is t de r P ra k tik e r d o rt ganz sich  se lbst iiberlassen, w o e r 
i n n e r h a l b  de r B re ite  de r N o rm a lita t In d iv id u a lita te n  zu  b e u rte ilen , d . h . 
in  d ie  ih m  bekannten  B egabungs-, G edaehtn is-, C h a ra kte rtyp en  e inzu - 
ordnen h a t. E n tw e de r n e ig t e r, in  U n ke n n tn is  de r iib e rh a u p t vorhandenen 
M a n n ig fa ltig k e it, dazu, sein eigenes Ic h  ais M aBstab anzusehen, an dem  
alles andere gemessen w ird , oder aber e r ve rla B t sich  a u f e in  beliebiges 
K la s s ifik a tio n s p rin z ip , das a u f irgendw e lchen zu fa llig e n  E rfah ru ng en , oder 
a u f irg en de ine r A u to r ita t, oder a u f e iner ap rio rischen  K o n s tru k tio n  b e ru h t.

B e z iig lic h  de r P riifu n g s m itte l aber s te h t es n ic h t besser. D e r Pada- 
goge ve rw endet zu  seinen P riifu n g e n  d ie  L e i s t u n g e n  des S ch iile rs , 
ohne s ich  aber d a riib e r k la r  zu sein, w elchen A n te il an  de r Le is tun g  e in - 
ge lem tes W issen, allgem eine In te llig e n z , Spezialbegabung, hausliehe tlb u n g  
haben; an eine w irk lic h e  F es ts te llu ng  der seelischen E igenschaften kom m t 
e r also n ic h t heran. —  D e r P sych ia te r m iih t s ich  se it Jah rzehn ten  um  
M ethoden de r In te llig e n z p riifu n g , bheb dabe i aber v ie l zu sehr an der 
P riifu n g  n iede re r un d  e lem entarer F u n k tio n e n  h a fte n , d ie  n u r in  einem  
sehr un be stim m te n  Zusam m enhang m it der e ige n tlich en  In te llig e n z  stehen. 
—  D e r G raphologe v e r t r it t  d ie  seltsam e Idee , daB v o n  a llen  den u n z iih lig e n  
AuB enm gsw eisen de r m enschlichen P e rso n lich ke it eine einzige, na m lich  
d ie  S c h rift, a lle in  ausreiche, um  zrnn un ive rse llen  C harakte rdeu tungs- 
m itte l erhoben zu  w erden usw .

Es bedarf keiner weiteren A usfiib rung , daB die eben genannten 
Teilaufgaben der Psychognostik: K enn tn is derVarie tatenbildungen 
und Ausarbeitung geeigneter P riifungsm ethoden, durchaus in  das 
A rbeitsgeb iet der d iffe ren tie llen  Psychologie gehoren.
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D ie P s y c h o t e c h n i k  h a t die praktische E  i  n  w  i  r  - 
k  u n g von Mensch auf Mensch zum Gegenstand. Sie bedarf 
der d iffe ren tie llen  Seelenwissenschaft aus zwei G riinden.

Zunachst h a t sie M o g l i c h k e i t  und etwaige Grenzen 
der E inw irkung  iibe rhaup t zu bestim m en. E rs t wenn w ir in  
die K a u sa lita t einer bestim m ten seelischen Beschaffenheit E in - 
b lic k  haben, konnen w ir ermessen, inw ie fem  h ie r die yon auBen 
kommenden E in fliisse  der E rziehung, der Bestrafung, der p o liti- 
schen A u fk la rung  usw. auf Resonanz stoBen werden. So hangt 
z. B . die krim ina lis tische  Psychotechnik davon ab, ob man das 
Verbrechertum  ais angeborene Veranlagung oder ais U m w elt- 
erzeugnis auffaB t. D ie Begabungsforschung w ird  zeigen, welche 
Anlagen ein bestim m ter U n te rrich t (z. B . in  der M usik, in  der 
M athem atik, im  Zeichnen) voraussetzen muB, dam it er iibe rhaup t 
erfolgreich e rte ilt werden kann usw.

Sodann aber muB die A r t  der E inw irkung  der A r t der psy- 
chischen D ifferenzierung angepaBt werden. „D e r U n te rrich t 
so li ind iv idua lis ie ren !“  Diese Forderung is t a lt, aber noch im m er 
u n e rfiillt, nam entlich im  K o lle k tiv u n te rric h t. E rs t je tz t beginnen 
w ir die h ie rfiir maBgebenden psychologischen Gesichtspunkte 
einzusehen.

So kan n  z. B . im  M asse nu n te rrich t d iffe renzierende P sycho techn ik 
a u f d re i W eisen g e iib t w erden : 1. indem  d o rt, wo der einzehie S ch iile r 
vorgenom m en w ird , sein T ypus des Lem ens, des A ufm erkens, des In -  
teresses usw . b e riic k s ic h tig t und  b e i de r B ew ertung  der Le is tungen  in  B e- 
tra c h t gezogen w ird ; 2 . indem  be i k o lle k tiv e n  U n te rrich tsm a finah m en  
n ic h t eine e inse itige  M ethode angew andt w ird , d ie  e ine r G ruppe u n te r den 
S ch iile m  sehr angepaBt, anderen aber sehr u n n a tiir lic h  is t (z. B . n u r-a k u s ti- 
sches D a rb ie te n  von  L e m s to ffe n ); 3. indem  d ie  g robsten D is p a rita te n  in  
d e r psychischen B eschaffenhe it de r S ch iile r e ine r K lasse d u rch  d ie  schon 
oben erw ahnte K lassengliederung nach Begabungs-G raden und  -A rte n  
b e s e itig t w erden. A lle  diese M aBnahm en s ind  aber ohne d ie  yorausgehende 
oder m indestens begle itende w issenschaftliehe U n te rsuchung der seeli
schen D iffe re n z ie ru n g  ga r n ic h t denkbar.

Ebenso muB n a tiir lic h  die E r z i e h u n g  d iffe renzieren: 
der Sehiichtem e yerlang t eine andere Behandlung ais der Ver- 
wegene; der F liich tig e  andere ais der Pedantische, der Sanguiniker 
andere ais der P hlegm atiker. Zugleich aber is t h ie r —  ebenso wie 
beim  U n te rrich t —  stets die Frage aufzuwerfen, ob n ich t zur 
Ausgestaltung einer harmonischen Personlichkeit die einseitige 
Veranlagung durch eine Pflege der weniger s ta rk ausgepragten 
D ispositionen erganzt werden solle, und in  welchem MaBe die 
U bung solcher nicht-spontanen Verhaltungsweisen m oglich sei.

Auch die R e c h t s p r e c h u n g  beginnt je tz t den Menschen in
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seiner E igenart anders ais friih e r zu beriicksichtigen, Strafm aB 
und S tra fa rt seiner inneren M otivationsweise, seiner Besserungs- 
fa h ig ke it und seiner E rziehbarke it anzupassen. D ie Jugendlichen 
sollen anders behandelt werden ais die Erwachsenen —  man kann 
es kaum  begreifen, daB diese groBte D ifferenz des menschlichen 
Seelenlebens von dem bisherigen Schema des S trafrechts und S tra f- 
prozesses fas t ganz n iv e llie rt worden w ar. —  Auch in  der Zeugen- 
vernehm ung w ird  m ehr und m ehr die Technik des Verhors auf 
die E igenart des Zeugen, seine Suggestib ibtat, E rinnerungsfahig- 
k e it, BeeinfluB barke it usw. e ingeste llt —  ein E rfo lg , der zum 
groBen T e il auf die M ita rb e it der w issenschaftlichen Psychologie 
zuriickzu fuhren  is t.

D iffe re n tie lle  Psychotechnik h a t dann vo r allem  der Seelen- 
a rz t zu tre iben  ( und jeder A rz t muB ja , selbst bei Bchandlung 
re in  korperlicher Leiden, m ehr oder weniger Seelenarzt sein). 
N ich tK ra n kh e ite n , sondern krankeM enschen sollen geheilt werden; 
und wenn friih e r un te r der H errschaft des —  le ider aussterbenden —  
Hausarztsystem s die V e rtra u th e it des A rztes m it der einzelnen 
Personhchkeit und ih re r Sonderart eine exakte Psychologie ent- 
behrlich  m achte, so g ilt dies f i ir  die Z u ku n ft n ic h t m ehr. Da w ird  
die psychologische B eurte ilung und Behandlung des Patienten 
m it w issenschaftlichen, zum T e il experim entellen H ilfs in itte ln  
arbeiten m iissen; h ierbei is t zu hoffen, daB die gegenwartigen, 
zum  T e il n ich t unbedenklicheu Ansatze zu solcher Psychotechnik 
(z. B . die FREUDSche psychoanalytische Methode) m it der Z e it 
von einw andfreien d ifferentie ll-psychologischen Verfahrungsweisen 
abgelost werden mogen.

3. Z u r  V o r g e s c h i c h t e  d e r  d i f f e r e n t i e l l e n  
P s y c h o l o g i e .

D a unser Forschungsgebiet eben erst seine Selbstandigkeit 
zu erwerben im  B e g riff steht, kann m an noch n ich t von einer 
eigenthchen Geschichte sprechen. W ohl aber verm ag m an die- 
jenigen Bestrebungen friih e re r Zeiten nam haft zu machen, welche 
ais V orstufen und Ansatze zur d iffe ren tie llen  Psychologie zu 
gelten haben. W ir beschranken uns h ie r au f einige der w ichtigsten 
Punkte.

D ie  Vorgeschichte unserer W issenschaft g liedert sich in  zwei 
ziem lich deu tlich  getrennte H auptstrom ungen: die charaktero- 
logische und die psychognostische.

A . A is C h a r a k t e r o l o g i e  bezeichnet man eine D isz ip lin , 
welche bestrebt is t, den W esensimterschied der Menschen auf gewisse
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einfache G rundtypen zu bringen. Sie geht von der Uberzeugung 
aus, daB die In d iv id u a lita t einen einbeitlichen Q uellpunkt oder 
doch n u r ganz wenige Grundeigenschaften habe, die es beg rifflich  
zu fassen gelte; sodann bem uht sie sich, die d iffe ren tie llen  H aup t- 
form en festzustellen, in  welchen diese G rundeigenschaft (oder 
Grundeigenschaften) au ftre ten  konnen und sie wom oglich in  ein 
w ohl gegliedertes System zu bringen.

Bezeichnend f i ir  den B etrieb  der Charakterologie is t bis zum 
heutigen Tage eine eigentum liche Verquickung philosophischer 
Hypothesen iib e r Wesen und Ursachen des menschlichen N ature lls 
(Charakters, Tem peram ents) m it em pirischen Untersuchungen, 
die fre ilich  m eist bei den Befunden der A lltagserfahrung oder halb- 
d ile ttan tische r Seelenstudien stehen b le iben1.

W enn auch der Nam e „C h a ra k te ro lo g ie  “  e rs t aus de r zw e iten  H a lfte  
des 19. Jah rhu nde rts  s ta m m t, so is t d ie  Sache se lbst doch sehr v ie l a lte r.

Das beruhm teste  h ie rh e r gehorige B e isp ie l aus dem  A lte rtu m  is t d ie  
Tem peram entenlehre des G a l e n u s , d ie  aus dem  V orw iegen je  eines de r 
v ie r kon s titu ie rend en  K o rp e rsa fte  d ie  v ie r H a u p tty p e n  m enschlicher 
E ig e n a rt ab le ite te . —  D ie  zah lre iehen Yersuche, w elche d ie  le tz te n  zwei 
Jah rh u n d e rte  b e z iig lich  des T em peram entprob lem s he rvo rgebraeh t haben 
un d  d ie  sa m tlich  „cha rakte ro log isch e r'“  N a tu r im  oben d e fin ie rte n  S inne 
s in d , fin d e n  in  einem  spateren K a p ite l B ehandlung.

E in e  groCe A usb re itu n g  haben eharaktero log ische B e tra ch tung en  
in  de r deutschen A u fk la run gsp h ilosop h ie  un d  „E rfah rungssee lenkunde“  
des 18. Jah rhu nde rts  gefunden, w o fiir  in ' D essoirs G eschichte de r P sycho
log ie  m anche B e isp ie le  e n th a lte n  s ind . A m  bekanntesten gew orden is t 
e ine r der le tz te n  A us lau fe r dieser B estrebungen, n a m lich  K a n ts  A n th ro - 
po log ie (1798); ih r  zw e ite r T e il, d ie  „an th rop o lo g ische  C h a ra k te ris tik “ , 
b e sch a ftig t sich  m it dem  C harakte r der Person, des G eschlechts, des V o lks 
un d  der G a ttu n g  m id  e n th a lt fe ins inn ige  E in te ilu n g e n  u n d  S childerungen 
de r Tem peram ente un d  D enkungsarten, auch physiognom ische u n d  ve r- 
w and te  B e trach tungen .

Z u  e ine r b re it angelegten system atischen A u sb ild u n g  is t fre ilic h  d ie  
C harakte ro log ie  e rs t 7 0  Jahre spa te r gekom m en. B a h n s e n s  v ie l zu  w en ig  
bekanntes W e rk , das n u n  auch zum  ersten M ałe den N am en C h a ra kte ro 
log ie  b rin g t (1 8 6 7 )  e n th a lt m anche Schatze, d ie  auch f i i r  unsere Z e it ge- 
hoben zu w erden ve rd ie n ten . E r k e n n t d re i H a u p tric h tu n g e n  de r cha rak- 
tero log ischen D iffe re n z ie ru n g : d ie  Tem peram ente (w elche sich  a u f d ie  re in  
fo rm a len  W illensve rha ltn isse  beziehen), d ie  P osodyn ik  (w elche das M afi 
d e r Le id e n s fa h ig ke it a u s d riic k t), u n d  d ie  E th ik  (den C h ara kte r im  e igen t- 
lich e n  S inne).

In  neuerer Z e it h a t D eu tsch land  n u r noch ve re inze lte  Versuche zu r 
C harakte ro log ie  —  so von  St e r n b e r g , L u c k a , K lag es  —  g e z e itig t; da - 
gegen haben sich  d ie  Franzosen m it groBer V o rlieb e  dem  Them a der Cha
ra k te r- und  Tem peram entsg liederung und -B eschre ibung zugew and t: 
M a l a p e r t , P a u l h a n , F o u il l e e , R ib e r y  u .  A .

1 V g l. d ie  A b te ilim g e n  A  I ,  B  X I I ,  X I I I  de r B ib lio g ra p h ie .
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D ie eigentliche d iffe ren tie lle  Psychologie, w ie w ir sie h ie r 
vertre ten, unterscheidet sich von der Charakterologie durch zwei 
P unkte. Sie n im m t ih ren Ausgangspunkt n ich t „v o n  oben“  
(der e inheitlichen W esenheit des Ind iv iduum s), sondern „yo n  
un ten“ , indem  sie von der V ie lh e it der im  In d iv id u u m  festste ll- 
baren Phanomene ausgehend langsam und yo rs ich tig  zur E in h e it 
der In d iy id u a lita t aufzusteigen sucht; und sie begn iig t sich n ich t 
m it einem Yerfahren, das eine unklare V erquickung von ph ilo - 
sophischer Spekulation m it na iver Zufa llserfahrung is t, sondern 
is t bestrebt, eine ihren Problem en angemessene wissenschaftliehe 
M ethodik auszubilden.

Man d a rf nun aber n ich t erw arten, daB die d iffe ren tie lle  
Psychologie berufen sei, d ie C harakterologie v o llig  iib e rfliiss ig  
zu machen und zu ersetzen. V ie lm ehr w ird  die m ehr in tu itiv e  
von oben ausgehende Betrachtungsweise des Charakterologen 
auch fe rnerh in  eine w ertvo lle  Erganzung der m ehr analysierenden 
Untersuchung des Psychologen b ilden ; und der gewiB berechtigte 
W unsch, daB exakte psychologische Forschungsm ethodik au f die 
Bearbeitung e igentlich charakterologischer Eragen iibertragen 
werden moge. is t noch w e it von E rfiillu n g  en tfem t. Von den 
beiden H auptproblem en der Charakterologie is t bisher n u r das 
eine (das der Temperamente) im  B eg riff, unseren exakteren Me
thoden zuganglich gemacht zu werden; dagegen ha t man sich 
an das schwere und fundam entale Charakterproblem  m it modernen 
Verfahrungsweisen noch kaum  herangewagt. Daraus w ird  es auch 
e rk la rlich , daB in  yorliegendem  —  wesentlich m ethodisch interes- 
sierten —  Buche das Them a des Charakters tro tz  seiner W ich- 
tig k e it n u r selten gestre ift werden kann.

B . Das andere groBe G ebiet, das ais Y orstufe unserer W issen
schaft zu gelten ha t, is t die ais Liebhaberei betriebene und in  
Systeme gebrachte P s y c h o g n o s t i k .  Ih re  Aufgabe is t 
einerseits die Feststellung der Beziehungen, die zwischen gewissen, 
auBerlich walirnehm baren Zustanden oder Bewegungen des Men
schen und seiner ind iy idue llen  E igenart bestehen, andererseits 
die Anwendnng dieses Zusammenhangs auf die C harakterdeutung 
bestim m ter Ind iv idue n .

Nach d re i R ichtungen h in  is t die Psychognostik zu w irk - 
lichen Systemen ausgebiłdet worden, ais Physiognom ik, Phreno- 
logie und G raphologie; daneben laufen noch eine ganze Reihe 
kle inerer Yersuche e inher1.

1 A b te ilu n g  A  I I I  de r B ib lio g ra p h ie .
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D ie  D eu tung  aus dem  G esich tsschn itt ( , , P h y s i o g n o m i k “ ) w urde 
schon im  M itte la lte r ais eine A r t  o k k u lte r K u n s t be trieb en , aber e rs t 
L a v a t e r  m achte sie e ig e n tlich  po p u la r ( 1 7 7 5 ) ;  es is t be kan n t, w ie  ze it- 
w e ilig  auch e in  G o e t h e  in  d ie  B egeisterung f i i r  diese Lehre  hineingezogen 
w urde . F re ih ch  dauerte  d ie  F lu tw e lle  n u r kurze Z e it.

In  de r T a t w a r ja  auch das V e rfah ren  v ie l zu  grob, d ie  A usw ah l der 
z u r D eu tung  be nu tz ten  M om ente (te ils  des K nochengeriis ts  des G esicht3, 
te ils  der W e ich te ile ) v ie l zu  w illk u rlic h , ais daB d ie  P hysiognom ik sich  n ic h t 
se lbst schne ll ad  absurdum  h a tte  fiih re n  so llen . H a tte  sie s ich  doch d ie  
Sache so le ic h t gem acht, daB sie n ic h t e inm a l das w irk lic h e  G esicht des 
P riiflin g s  zu b e tra ch ten  f i i r  n o tig  h ie lt, sondern s ich  m it de r S ilho ue tte  
begn iig te .

N a ch h a ltig e r w a r d ie  W irk u n g  des zw e iten  System s, der um  1810 
von  G a l l  b e g riind e ten  P h r e n o l o g i e  (auch K ran io skop ie  genannt). 
Sie tr a t auch m it einem  ganz anderen w issenschaftlichen R iis tze u g  a u f; 
denn d ie  Lehre , daB d ie  einzelnen Seelenverm ogen an verschiedenen S tc lle n  
des G ehirns lo k a lis ie rt seien, w a r eine zum  m indesten d isku ta b le  H yp o - 
these; u n d  der w e ite re  SchluB schien dann p lau s ibe l, daB d ie  besonders 
s ta rkę  A uspragung e iner E igenscha ft vo n  e iner besonders s ta rken  A u sb ild u n g  
de r be tre ffenden  G e h irn p a rtie  b e g le ite t sei, und  daB s ich  diese w ieder 
in  e ine r Vorw 61bung oder A usbuch tung  des Schadeldaches au fiem  m iisse. 
D a m it e rh ie lte n  S chadelbuckel, -W iils te  un d  -V e rtie fu ng en  den W e rt 
psychognostischer K ennzeiehen f i i r  vorherrschende oder feh lende E igen - 
scha ften . H eu te  w issen w ir, daB d ie  Voraussetzungen dieser tib e rle g im g  
n u r zum  k le in s te n  T e ile  z u tre ffe n  u n d  daB d ie  e inzelnen D eutungen in  
ih re r M e h rh e it d ire k t fa lsch  w a ren ; aber im m e rh in  w ird  ve rs ta n d lich , daB 
d ie  A b ta s tu n g  des Schadels lange Z e it ais v o rtre fflic h e s  C harakte rdeu tungs- 
m itte l g a lt. G a l l  h a t v ie le  N ach fo lge r gehabt, von  denen m anche ( z .  B .  

S p u r z h e im ) se lbstand ig  w e ite r zu a rb e ite n  such ten ; auch heute is t d ie  
P hreno log ie  noch n ic h t ganz ausgestorben, ja  sie h a t sogar v o r kurzem  
in  M o b iu s  w ieder e inen w issenschaftliehe V e rfe ch te r gefunden.

A uch  das d r itte  psychognostische S ystem , d ie  G r a p h o l o g i e ,  is t 
e ine S chopfung des 19. Ja h rhu nde rts . Ih r  U rsp rungs łand  is t F ra n k re ic h ; 
h ie r w urde sie von  A b b e  M ic h o ń  b e g riin d e t (1875), von  C r e p ie u x  J a m i n  

in  den 80 e r Jah ren  ausgebaut. D e r G rundgedanke de r G rapho log ie : daB 
d ie  Bewegungen des M enschen w enigstens zum  T e il a is A usd rucksform en 
seines N a tu re lls  ge lten  konnen, daB dies auch f i i r  d ie  Schreibbew egungen 
z u tre ffe  u n d  daB deshalb d ie  Erzeugnisse der S chreibbew egung, d ie  S c h rift- 
ztige, ais psychognostische D e u tu n g s m itte ł verw endbar seien —  is t im  
P rin z ip  b e re ch tig t. Seine D u rc h fiih ru n g  la B t fre ilic h  noch v ie l zu w iinschen 
iib rig . D ie  Z a lil de r a llgem ein  an erkann ten , gesicherten Zusam m enhange 
zw ischen S ch riftz iig e n  u n d  C haraktere igenschaften is t noch z ie m lich  gering , 
d ie  in d iy id u e lle n  D eutungen de r G rap lio logen , auch der tiie h tig s te n , s ind  
daher noch im m er argen Tauschungen ausgesetzt. Das G ebiet le id e t da- 
ru n te r, daB neben ernsten Versuchen e iner w issenschaftlichen K o n so lid ie ru n g . 
w ie sie von  P r e y e r , G e o r g e s  M e y e r , B u r s ę , K l a g e s  u . a. un ternom m en 
w orden s in d , u n k ritis c h e  L iebhabere i un d  gewerbsm aBige C harla tano rie  
ih r  Unwesen tre ib e n .
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A l l e  betrachteten psychognostischen Systeme leiden an 
zwei Mangeln. D er eine b e tr ifft nu r ih re  bisherige und gegen- 
w artige S itua tion , konnte aber in  Z u ku n ft verm ieden werden: 
es is t die auBerordentlich m angelhafte M ethodik, welche m eist 
den elem entarsten Forderungen w issenschaftlicher K r it ik  H ohn 
sprich t. D er andere Mangel aber is t p rinz ip ie lle r N a tu r; er besteht 
in  dem w illku rhchen Herausgreifen einer einzigen Sym ptom - 
gruppe ais alle in igen E rkenn tn ism itte ls . Dieser Fehler m acht die 
Ausgestaltung der genannten Liebhabereien zu w irk lichen  W issen- 
schaften unm dglich. D ie d iffe ren tie lle  Psychologie mu 13 anstreben, 
zum Zweck der E rkenntn is seelischer Besonderheiten a lle  ver- 
fiigbaren D eutungsm itte l zusam m enwirken zu lassen; deshalb 
konnen S ch rift oder Gesichtsausdruck f i ir  sie im m er nu r E inzel- 
sym ptom e neben vielen anderen, n ich t aber Grundlagen einer 
iso lierten D eutungsta tigke it sein. Naheres da riibe r b rin g t das 
K a p ite l Sym ptom atologie.

C. Neben den beiden H auptstrom ungen, die vorbereitende 
Bedeutung f i ir  unsere W issenschaft hatten, g ib t es noch zahl- 
reiche Bestrebungen engeren Um fangs, die ebenfalls Beitrage 
zum A ufbau der d iffe ren tie llen  Psychologie zu lie fe rn  berufen sind.

Es seien h ie r n u r d ie  zah lre ichen S ch rifte n  iib e r V ererbung, iib e r 
das Genie und  iib e r einzelne Genies, iib e r P sychologie der F ra u , des V e r- 
brechers, der Rassen genannt, U nte rsuchungen, d ie  abseits vom  H a u p t- 
be triebe  der P sychologie entstanden sind. Sie r iih re n  vo n  M enschen ve r- 
schiedensten B eru fs he r, von A rz te n  un d  K iin s tle m , La ien  u n d  D ile tta n - 
ten , un d  lie fe rn  in  M e tho d ik , G esich tspunkten un d  P rob lem ste llungen e in  
sehr buntscheckiges und  ungeordnetes B ild . Ih re  E in o rd n u n g  in  unser 
Forschungsgefiige w ird  von  de r Z u k u n ft zu e rho ffen  sein.

D . D ie d iffe ren tie lle  Psychologie in  dem von uns gemeinten 
Sinne —  ais eine Abzweigung der allgem einen wissenschaftlichen 
Psychologie, dereń Kategorien und Verfahrungsweisen iibernom m en, 
w eitergebildet und den neuen Forderungen entsprechend um - 
gesta lte t wurden —  ha t gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihren 
Anfang genommen. Schon in  den 80er Jahren wurde die Lehre 
von den Gedachtnis- und Sprachtypen von Charcot in  F rankre ich 
und Galton in  England begriinde t; 1890 tra t in  A m erika Cattell 
zum  ersten Małe m it der Methode der „m e n ta l tests“  hervor. 
1896 erschien ais eine A r t P rogram m schrift des neuen Gebiets 
B inets und H enris Aufsatz „L a  psychologie ind iv id u e lle “ , gleich- 
ze itig  ve ro ffen tlich te  B aerwald seine „Theorie  der Begabung" 
1900 versuchte ich  selbst eine Zusammenfassung des dam aligen
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Bestandes nebst Anregungen zu k iin ftig e n  Forschungen in  der 
„Psychologie der ind iy idue llen  D ifferenzen“  zu geben.

Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts ha t nun aus 
diesen Anfangen eine m achtig schwellende Bewegung sich en t- 
w ickeln lassen, die n ich t m ehr in  diesen historischen R iic kb lic k  
gehort, w e il ih re  Methoden und Ergebnisse allentha lben in  dem 
Buche selbst ihren P la tz finden werden. N u r das sei noch erw ahnt, 
daB die Bewegung ih ren  in tem ationa len  Charakter beibehalten 
ha t. F rankre ich, Deutschland, A m erika, England und H olland  
sind es vo r allem , welche die gemeinsame Pflege des aussichts- 
reicnen Gebiets ubemommen haben; aber auch Ita lie n , RuBland, 
U ngarn n im m t in  engerem Rahm en te il. U ber diese In te m a tio n a li- 
ta t g ib t die B ib liograph ie  geniigende A uskunft.

4. D ie  D i s z i p l i n e n  d e r  d i f f e r e n t i e l l e n  
P s y c h o l o g i e .

D ie  E in te ilung  einer W issenschaft kann entweder vorge- 
nommen werden nach ihrem  empirisehen In h a lt oder nach den 
logisch-m ethodischen Gesichtspunkten ih re r P roblem stellung. D a 
die d iffe ren tie lle  Psychologie bisher noch ganz der Selbstbesin- 
nung auf ih re  e inheitliche System atik entbehrte, vie lm ehr ein 
ungeordnetes Gemenge von E inzeluntersuchungen war, is t es 
n a tiirlic h , daB re in in h a ltlich e  Momente bei der Abgrenzung be- 
s tim m ter Teile maBgebend waren. In  diesem Sinne kann man 
ais Teilgebiete bezeichnen: D ie In te lligen z- und Begabungsfor-
schung, die C harakterforschung, die Untersuchung der Tempe
ram ente, der G edachtnistypen, der A ufm erksam keitstypen usw., 
dann w ieder die Psychologie des Genies, der Geschlechter, der 
Rassen; die W issenschaft von den Abnorm en und U n te rno r- 
m alen u. a. m .

W enn man sich aber im m er w ieder auf diese E in te ilung  
zu riickz ieh t, so is t es ganz unm oglich, sich iib e r die Zufa llsprob le- 
m a tik  und -m ethodik des einzelnen Gebietes zu erheben und aus 
dem Chaos von Sonderuntersuchungen eine W issenschaft zu 
machen.

Dies aber is t gerade die Aufgabe dieses Buches, und deshalb 
verm eidet es m it A bsich t die G liederung seines Stoffes nach in - 
ha ltlichen G esichtspunkten, um  die form alen und allgem ein- 
methodischen Grundlagen in  m oglichster R e inhe it aufzudecken. 
D ies t r i t t  schon in  den E in te ilungsprinzip ien  hervor, auf G rund 
dereń w ir v  i  er methodologisch getrennte T e i l d i s z i p l i n e n :  
die Y aria tions- und Korrelationsforschung, die Psychographie
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und Kom parationsforscłrang erhalten. Je zwei von diesen gehóren 
enger zusammen.

D ie  G liederung e rg ib t sich au f folgende Weise.
Das R ohm ateria l der d iffe ren tie lle n  Psychologie is t zunachst 

dasselbe w ie dasjenige, m it dem es auch die generelle Psychologie 
zu tu n  h a t: menschliche Ind iv idue n , dereń jedes eine groBe M annig- 
fa ltig k e it physischer und psychischer Bestandteile in  sich en tha lt. 
Nennen w ir diese Bestandteile  m it einem m oglichst w e iten und 
farblosen Namen „M erkm ale“ , so sind uns also I n d i v i d u e n  
m i t  i h r e n  M e r k m a l e n  gegeben.

D er nachste S c h ritt aber f iih r t  bereits die d iffe ren tie lle  Psycho
logie au f eine andere Bahn, ais die generelle.

D ie  generelle Psychologie kann ais ih r  eigentliches Forschungs- 
o b je k t a lle in  die zweite der genannten Kategorien, die M erkm ale, 
ansehen. Denn die Ind iv idue n , w ie sie in  concreto existieren, 
sind f i i r  sie n ich t vorhanden; sie ersetzt sie durch d ie Idee eines 
a llgem eing iiltigen Ind iv iduum s, dessen nahere Form uherung nun 
n ich t m ehr der em pirischen Spezialwissenschaft, sondern der 
Philosophie obliegt.

D ie d iffe ren tie lle  Psychologie dagegen kann sich auf die 
eine Forschungsdimension der M erkm ale n ic h t beschranken. 
Denn f i ir  sie is t das In d iv id u u m  ais em pirische E in h e it selbst 
Gegenstand der Untersuchung. GewiB muB auch sie die le tzte  
Frage nach dem Wesen der In d iv id u a lita t und die A b le itung  
ih re r einzelnen Bestim m ungen aus diesem Wesen der Philosophie 
iiberlassen; dagegen da rf sie der Untersuchung n ich t aus dem Wege 
gehen, w ie sich das B ild  einer ta tsach lich  vorhandenen In d iv i-  
d u a lita t aus der F iille  ih re r M erkm ale und w ie sich die S tru k tu r 
der In d iv id u a lita t aus den Beziehungen der M erkm ale untere in- 
ander darstellen laB t.

Som it erstreckt sich die P rob lem atik unserer W issenschaft 
nach z w e i  D i m e n s i o n e n ,  und je  nachdem jede dieser D im en- 
sionen iso lie rt oder m it der anderen in  gewisser Y erbindung auf- 
t r i t t ,  ergeben sich v ie r H auptaufgaben.

Ih re  D arste llung mag ein einfacher Schematismus erle ichtern, 
indem  w ir die beiden Forsehungsdimensionen durch ein zwei- 
dimensionales D iagram m  darstellen. D ie Indw iduen  seien durch 
nebeneinander stehende L in ien , die in  jedem In d iv id u u m  ent- 
haltenen M erkm ale durch eine Reihe von P unkten auf ihnen dar- 
geste llt und zwar de ra rt, daB sich die in  gleicher Hohe liegenden 
P unkte  der verschiedenen In d iv id u e n  jew e ilig  auf das analoge
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Merkmal beziehen. Die Senkrechten, welche die Individuen repra- 
sentieren, sollen stets durch groBe Buchstaben bezeichnet werden; 
die wagerechten Punktdistanzen, welche 
die Dimension der Merkmale darstellen, 
erhalten kleine Buchstaben.

Aus diesem Schema greift nun die 
Forschung, je nach ihrer besonderen Auf- 
gabe, gewisse Bestandteile heraus.

Ein hor i zontaler  Schnitt durch 
das Schema bedeutet: Ein einzelnes Merk
mal (m) wird durch viele Individuen 
{A . . .  Z) hindurch gepriift und in seinen
Variationen festgestellt: „V a r i a t i o n s l e h r e “ — Beispiele: 
Untersuchung der Gedachtnistypen, der Intelligenzgrade, der 
Temperamente, der Normalitatsgrenze fiir bestimmte Leistungen 
nach oben und nach unten.

Ein s e n k r e c h t e r  Schnitt bedeutet: eine Individualitat 
(M) wird in bezug auf viele ihrer Merkmale (a . . .  z) und auf den 
Zusammenhang ihrer Merkmale untereinander untersucht und in 
ihrer Besonderheit dargestellt: „P s y c h o g r a p h i e“. — Bei
spiele : Psychologische Analyse Goethes; Pathographie Rousseaus; 
Feststellung des psychischen Status eines Geisteskranken; An- 
legung einer Personalliste fiir ein Schulkind.

Zwischen diesen beiden Extremen gibt es aber Kombinationen 
beider Dimensionen, bei denen freilich stets eine Dimension die 
fiihrende ist.

Legt man z w e i  o d e r  m e h r e r e  H o r i z o n t a l -  
s c h n i t t e ,  so heiBt dies, daB man zwei oder mehrere 
Merkmale (m und n) an vielen Individuen (A . . .  Z) durchpriift 
um festzustellen, ob das eine Merkmal mit dem anderen 
gleichsinnig, entgegengesetzt oder unabhangig variiert: „Korre-  
l a t i o n s l e h r e “. — Beispiele: Erforschung der Zusammen- 
hange zwischen gewissen Begabungsformen, zwischen zwei ver- 
schiedenen Intelligenztests, zwischen Temperaments- und Willens- 
eigenschaften.

Legt man z w e i  o d e r  m e h r e r e  s e n k r e c h t e  
S c h n i t t e  so werden einige Individualitaten (M und N), 
dereń jede in bezug auf viele Merkmale (a . . .  z) gepriift ist, 
miteinander yerghchen: ,,K o m p a r a t i o n s l e h r  e“. —
Beispiele: Familienforschung, Vergleichung von Schiller und 
Goethe.

Stern , Differentielle Psychologie.
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W ir erhalten also folgende Ubersichtstabelle iib e r die d iffe 
ren tie lle  Psychologie ais empirische W issenschaft:

O b je k t der F orschung Schema 

a  b c  ••• m n  X Y Z

e in  M erkm a l 

an  v i e l e n  In d iv id u e n

z w e i  oder m e h r e r e

M erkm a le  { ^
an v  i  e 1 e n  In d iv id u e n

D is z ip lin

AS c ■■■ m n  ■

A B C  MN.

Ji B C -  -- M N

m V a r i a t i o n s -  

f o r s c h u n g

x  y  z 

X  Y Z

5 » J K o r r e l a t i  o n  s- 
f  o r s c h u n g

x y  z

e i n e  In d iv id u a lita t 

in  Bezug a u f v i e l e  

M erkm ale

z w e i  oder m e h r e r e  

In d iv id u a lita te n  
in  B ezug a u f v i e l e  

M erkm a le

P s y c h o 
g r a p h i e

K o m -  

p a r a t i o n s - 

f o r s c h u n g
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D ie beiden ersten Problem stellungen stehen den nom othe- 
tischen W issenschaften und dam it auch der generellen Psycho
logie naher, die beiden le tzten  den idiographischen W issenschaften 
und dam it der historischen Betrachtungsweise.

5. D ie  G r u n d b e g r i f f e .
D ie B egriffe  „In d iv id u u m “  und „M e rkm a l", aus dereń K om - 

b ina tion  sich die verschiedenen Problem e der d iffe ren tie llen  
Psychologie ergeben haben, bed iirfen  nun noch einer genaueren 
E rorterung. H ie rbe i e rg ib t sich fre ilic h  eine S chw ierigke it; denn 
die G rundbegriffe, m it denen ein Psychologe operiert, hangen 
in  ih re r Fassung und Bewertung ab von seinen allgemeinen, n ic h t 
nu r psychologischen, sondern auch philosophischen Grundanschau- 
ungen und sind n u r aus diesen m it ausreichender G riin d lich ke it 
herzuleiten. D ie  dadurch gebotene A u s fiih rlic h ke it wurde aber 
durchaus den Rahmen dieses Buches sprengen, welches die d iffe 
ren tie lle  Psychologie ais em pirische W issenschaft begriinden soli. 
So is t eine K iirze  notw endig, dereń U nzu lang lichke it n ich t verheh lt 
werden so li; aber sie mag entschuld ig t sein durch den H inw eis, 
daB die p rinz ip ie lle  E rorte rung  in  meinem philosophischen W erk 
te ils  schon gegeben is t, te ils  in  einem w eiteren A b sch n itt, ais 
Lehre vom  In d iv id u u m , in  absehbarer Z e it erscheinen w ird . 
D ie folgenden Seiten mogen daher nu r im  Zusammenhang m it 
jenen ausfuhrlicheren D arstellungen m einer psychologischen G rund- 
anschauung b e u rte ilt werden.

Ubrigens hoffe ich , daB auch f i ir  diejenigen Psychologen, 
die in  den Grundanschauungen von der meinigen abweichen, die 
spateren K a p ite l ais methodologische dennoch ih ren W e rt be- 
ha lten mogen.

D ie senkrechte D im ension unseres Schemas w ar die des 
Ind iv iduum s (oder der In d iv id u a lita t).

U n te r einem ,,In d iv id u u m “  verstehen w ir ein G a n z e s , 
das zwar eine V ie lh e it von Bestandteilen in  sich schlieBt, aber 
dennoch n ich t in  diese Teile aufgelost werden kann (also „ in -d iv i-  
s ib ile “  is t). D ie E in h e itlich ke it bekundet sich em pirisch in  der 
Geschlossenheit der Form , in  der Zweckm aBigkeit des F u n k tio - 
niereńs und in  der E in h e it des SelbstbewuBtseins.

U n te r einer ,,In d iv id u a lita t“  yerstehen w ir e in  In d m d u u m , 
sofern es ais Ganzes eine singulare B e s o n d e r h e i t  da rs te llt.

K un  werden beide B egriffe  von  der d iffe ren tie lle n  Psychologie 
in  erster L in ie  au f die e i n z e l n e  menschliche P ersonlichke it

2*
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angewandt, aber doch n ich t ganz auf sie beschrankt. Denn auch 
eine G e m e i n s c h a f t  von Menschen kann un te r dem Gesichts- 
p u n k t der geschlossenen G anzheit, also ais ,,K o lle k tiv in d iv id u u m “  
—  und in  ih re r Besonderheit gegeniiber anderen Gemeinschaften, 
also ais „K o lle k tiv in d iv id u a lita t“  au fge fa fit werden (wobei die 
Frage, m it welchem R echt man etwa einer Gem einschaft rea lite r 
den C harakter einer P ersonlichke it zusprechen d iirfe , getrost der 
Philosophie iiberlassen werden kann).

Es is t demnach m oglich, diejenigen Problem stellungen, die 
w ir oben aus der D im ension der In d iv id u a lita t able iteten, auch 
au f die K o lle k tiv in d iv id u e n  anzuwenden; so karm  m an eine Psycho
graphie des franzosischen Volkes oder,, des Schauspielers“  unter- 
nehm en; oder man kann eine K om para tion  des m annlichen und 
des w eiblichen Geschlechts, der arischen und mongolischen 
Rasse usw. versuchen.

AusfiihrM cher zu behandeln is t die horizontale D im ension, 
die der ,,M  e r  k  m a 1 e“ . Dieser A usdruck w ar m it A bsich t so 
farb los gew ahlt worden, um  alles in  sich zu begreifen, was i  m  
In d iv id u u m  ais em pirisch Feststellbares vorhanden is t. D ie  E in 
te ilu n g  aber, welche die d iffe ren tie lle  Psychologie von den M erk- 
m alen zu machen ha t, unterscheidet sich w iederum  typ isch  von 
den O rdnim gsgesichtspunkten der generellen Psychologie, zum 
m indesten der heute herrschenden.

W ir unterscheiden d re i H auptgruppen von M erkm alen: 
P h a n o m e n e ,  A k t e  und D i s p o s i t i o n e n .  A lso n ich t 
die a lte  G egeniiberstellung von Physischem und Psychischem 
d ien t ais H aup tp rinz ip  der E in te ilung , sondern eine andere, die 
sich dam it kreuzt. D er Gegensatz Psychisch-Physisch w ird , 
w ie sich gleich zeigen w ird , zu einem sekundaren herabgedriickt.

D ie  philosophische A b le itung  der d re i M erkm alsgruppen is t 
in  dem philosophischen W erke nachzulesen; h ie r haben w ir, unserer 
em pirischen Aufgabe entsprechend, den Nachweis zu fiih re n , daB 
sich jene G liederung e rg ib t aus der A rt, w ie die M erkm ale Gegen- 
stande unserer E rfah rung  sein konnen.

a) P h a n o m e n e .  Unsere E rfahrungen sind entweder 
u n m itte lb a r oder m itte lb a r. U n m itte lb a r is t das P h a n o m e n  
ais solches, die V orste llung, die ich  je tz t habe, der Gesichtsausdruck 
des anderen, den ich  sehe. Das G e fiih l jenes anderen, das h in te r 
seinem Gesichtsausdruck steckt, is t zwar f i ir  m ich n ich t im m itte l
bar erfahrbar, w oh l aber f i ir  jenen selbst, es gehort also p rin z ip ie ll 
zu dem unm itte lb a r E rfahrbaren.
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Im m erh in  aber e rg ib t sich daraus innerhalb der phanomenalen 
M erkm ale die Scheidung zwischen p s y c h i s c h e n  und p h  y  - 
s i s c h e n  P h a n o m e n e n .  Psychisch nennen w ir diejenigen 
Phanomene, welche Gegenstande innerer (dem Erlebenden a lle in  
zuganglicher) E rfahrung sind oder sein konnen: Vorstellungen, 
Em pfindungen, Gefuhle, sowohl im  Zustande der Bew uB theit, w ie 
der U nbew uB the it; denn auch die unbewuBte Vorste llung kann 
w ieder bewuBt und dam it Gegenstand der inneren E rfahrung 
werden. Physisch nennen w ir diejenigen Phanomene, welche 
Gegenstande auBerer —  also m it anderen Menschen gemeinsamer —  
E rfahrung sind oder sein konnen: die Korperzustande und -Be- 
wegungen eines Menschen usw .; auch die im  lebenden G ehirn vo r 
sich gehenden Erregungsprozesse gehoren hierher, obgleich sie, 
nach dem Stande der bisherigen Forschung, n ich t tatsachliche 
Erfahrungsgegenstande geworden sind.

D er U nterschied zwischen physischen und psychischen M erk- 
m alen is t bekanntlich  f i ir  die gęgenwartige generelle Psychologie 
der G rundunterschied iib e rh a u p t; sie kenn t nu r Psychisches, 
Physisches und dereń Yerbindungen. F iir  uns andert sich das 
B ild . D ie A lte rn a tive  Psychisch-Physisch kann led ig lich  f i ir  die 
Phanomene ais zureichend anerkannt werden; aber sie erweist 
sich ais ungeniigend f i ir  die nun zu besprechenden Gruppen von 
M erkm alen.

H ie r hande lt es sich um  solche M erkm ale, welche p rin z ip ie ll 
n ich t Gegenstande unm itte lba re r E rfahrung sein konnen, sondern 
aus diesen durch eine gewisse Bearbeitung hervorgehen. DaB m it 
der Annahm e solcher nicht-phanom enalen M erkm ale der Boden 
der E m p irie  verlassen w iirde , is t ir r ig ; denn E m p irie  is t n ich t die 
rohe unm itte lbare , sondern die w issenschaftlich geordnete und 
ve rkn iip fte  E rfahrung. Diese aber w ird  erst m oglich, wenn w ir 
die chaotischen und zerstreuten, kommenden und gehenden Pha
nomene au f w irkende Faktoren zu riickfuh ren  und in  einen tragenden 
Zusammenhang einbetten. Jene Faktoren und dieser Zusammen- 
hang konnen daher n ich t selbst d ire k t gegeben sein; sie m iissen 
aber so angenommen werden, daB sie geeignet sind, die u n m itte l- 
baren Tatsachen der w issenschaftlichen Forschung verstand lich  
zu machen und neue zu suchen und zu finden. Solange die hypo- 
thetischen M om ente diese K o n tro lle  und E ichung durch die E r
fahrung zulassen, sind sie n ich t nu r e rlaub t, sondern geradezu 
gefordert, dam it E rkenntn is  m oglich sei.

In  der T a t ve rz ich te t ja  auch keine wissenschaftliehe A rb e it, 
auch die psychologische n ich t, auf die Annahm e solcher hypo-
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thetischen E rklarungsfakto ren und Zusammenhange; nu r darin  
lie g t der U nterschied, welcher A r t die zur D eutung verwandten 
E rklarungskategorien sind. U nd da is t es entweder m oglich, daB 
m an diese Kategorien led ig lich  aus frem den Gebieten, insbesondere 
denen der anorganischen Naturw issenschaften n im m t; das is t der 
F a li, wenn m an g laubt, m it B egriffen w ie Energie, mechanische 
N aturgesetzlichkeit usw., die Phanomene am lebenden In d iv id u u m  
verstand lich  machen zu konnen. Oder aber man en tn im m t die 
K ategorien den Bediirfn issen des eigenen Forschungsgebietes • 
und diese bestehen f i ir  uns darin , zwischen den beiden Dim ensionen 
des e inheitlichen Ind iv iduum s und der v ie lfa ltigen , an ihm  vor- 
handenen Phanomene eine Beziehung zu schaffen. Das In d iv id u u m  
is t m ehr ais ein Aggregat von physischen und psychischen Pha- 
nomenen; w a.s  es m ehr is t, so li eben durch die anzunehmenden 
nicht-phanom enalen M erkm ale ausgedriickt werden. So haben 
dann diese hypothetischen Bestandteile n ic h t mechanischen, 
sondern „personalen“  C harakter: die Y ie lh e it und ZerspUtterung 
der im  In d iv id u u m  vorhandenen Phanomene fin d e t ih re  E rk la rung  
und Zusammenfassung in  M erkm alen, die vom  In d iv id u u m  aus- 
gehen oder in  ihm  ruhen, sofero es ein G a n z e s is t.

b) A  k  t  e. —  D er erste S c h ritt au f diesem Wege fiih rt. von 
den Phanomenen zu den A  k  t  e n. Diese haben m it den Phano- 
menen noch die ze itlich  bestim m te R e a lita t gemeinsam: sie sind 
in  gewissen Augenblicken vorhanden, in  anderen n ich t. Aber 
sie sind in  der Z e it ihres Daseins n ic h t eine beliebige K e tte  von 
Gegebenheiten, sondern ein F akto r, der diesen Gegebenheiten 
im  M om ent die E in h e it der R ich tung  g ib t, sie einem gemeinsamen 
Z ie l u n te rs te llt. Dieser synthetisch-teleologische Zug hebt den A k t  
des Denkens grundsatzlich iib e r das bloBe Kom m en und Gehen 
von G edankeninhalten, hebt den A k t  des Verdauens iib e r das 
bloBe Spiel chemischer Zersetzungsphanomene hinaus.

D ie d iffe ren tie lle  Psychologie kann auf die Annahm e einer 
ind iv idue lle n  A k tiv ita t um  so weniger verzichten, da in  den A kten  
die D ifferenzierung zwischen Mensch und Mensch v ie l scharfer 
h e rv o rtr itt ais in  de ii Phanomenen.

B eziig lich  der A k te  re ich t nun die a lte  Scheidung „Psychisch- 
Physisch“  n ich t m ehr aus. Da die A kte  das E inhe itsp rinz ip  f iir  
eine ganze Reihe von zusammengehorigen Phanomenen sind, so 
is t es zwar m o g l i c h ,  daB jene Phanomene in h a ltlic h  un te r sich 
homogen, also nur-psychisch oder nur-physisch s ind : in  solchen 
F a llen  konnen w ir dann auch die A k te  in  i i b e r t r a g e n e m
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Sinne psychisch oder physisch nennen. D ie  eben erwahnten B ei
spiele des Denkaktes einerseits, des Verdauungsaktes andererseits 
gehoren hierher. In  anderen Fa llen  aber konnen die Phanomene, 
d ie  gleichsam das R ohm ateria l des Aktes ausmachen, beiden 
Gruppen angehoren, ohne daB dadurch die E in h e itlich ke it des 
Aktes selbst irgendw ie betroffen w iird e ; denn diese E in h e itlich ke it 
hangt n ic h t von den be te ilig ten  Phanomenen ab, sondern von der 
geschlossenen E inste llung auf das Z ie l; und dieses Z ie l bezieht 
sich auf das In d iv id u u m  ais Ganzes, auf seine Selbsterhaltung 
oder E n tw ick lung  —  da is t keine Scheidung zwischen einer psy
chischen und einer physischen Seite der Z ielsetzung. Was is t 
eine T riebhand lung, eine Ausdrucksbewegung, eine Sportle istung ? 
S ind es psyehische A kte , physische A kte  oder D oppelakte? Sie 
s indn ich ts  von alledem , sondern sie sind „p  e r  s o n  a 1 e“  A k t e  
deslnd iv iduum s ais solchen,an welches die phanomenale Scheidung 
von psychisch und physisch gar n ich t m ehr heranre ich t; sie sind 
„ p s y c h o p h y s i s c h  n e u t r a  1“ . Zu den psychophysisch 
neutralen A kten miissen w ir aber auch solche zahlen, die zwar 
im  E inzelfa lle  eine deutlich  einseitige R ichtung, z. B . n u r auf 
Psychisches haben, aber in  einem anderen Fa lle  die ent- 
gegengesetzte R ichtung einschlagen konnen, ohne sich in  ih re r 
eigentlichen A k t-Q u a lita t irgendw ie zu verandern. H ierher ge- 

* h o rt z. B . die groBe und sehr w ichtige Gruppe der „S te llung - 
nahmen“ , dereń in  sich e inheitliche Bedeutung m an eben des- 
wegen bisher verkannt ha t, w eil man sich im m er e inseitig auf die 
nur-psychische oder nur-physische Betrachtungsweise einste llte . 
„S tellungnahm e“  is t a ltem atives V erhalten des Ind iv iduum s zu 
einem Phanomen, d . h. ein A k t, welcher eine von zwei ent- 
gegengesetzten Tatm oglichkeiten ye rw irk lich t. E ine Abw ehr- 
reaktion  oder Fluchtbewegung is t daher ebenso eine negative 
Stellungnahme wie die Yem einung einer Frage oder die M iB b illi- 
gung einer H and lung ; h ie r w ie d o rt is t die T a t der Ausdruck d a fiir, 
daB das Ind iv iduu m  das O bjekt aus seiner ind iy idue llen  Z ie lstrebig- 
k e it ausschlieBt; n u r das phanomenale M ate ria ł der Betatigung 
is t in  den ersten zwei Fa llen  physischer, in  den le tzten beiden 
psychischer N a tu r.

c) D i s p o s i t i o n e n .  U m  noch einen S ch ritt w e ite r 
von der unm itte lbaren E rfahrung f iih r t  m is die d ritte  M erkm als- 
gruppe ab, die der D i s p o s i t i o n e n .  D ie A k te  hatten m it 
den Phanomenen noch das Gemeinsame, ze itlich  abgegrenzte (also 
akute) E rlebnisform en zu sein. Dies g ilt n ich t m ehr von den
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Dispositionen, denn diese haben c h r o n i s c h e n  und p o t e n -  
t  i  e 11 e n  Charakter. Aber sie sind ebenso notwendige Resultate 
der wissenschaftlichen Bearbeitung der E rfahrung wie jene; denn 
die ze itlich  getrennten E inzelakte des Ind iv iduum s ais le tz te  
Kategorien anzunehmen, ve rb ie te t uns unser K ausalbediirfn is. 
W o Taten auftre ten , muB die zu ihnen fiih rende T a t f a h i g k e i t  
postuhert werden, A k tu a lita t setzt P o te n tia lita t voraus.

D er Annahm e solcher Fahigkeiten oder „D ispos itionen " 
kann keine W issenschaft ganz entraten, aber je  nach ih re r Problem - 
stellung w ird  sie ihnen bald einen groGeren Raum  gonnen, bald 
nu r ganz geringe B eriicksichtigung gewahren. So sucht die generelle 
Psychologie der Gegenwart D ispositionen im  obigen Sinne mog- 
lich s t aus ih re r B etrachtung auszuschlieBen. D ie  d iffe ren tie lle  
kann und da rf es n ich t.

M an vergleiche daraufh in  die Term inologie beider Gebiete. 
D ie generelle Psychologie sp rich t von Em pfindungen, V orste l- 
lungen und G efiihlen, von Denk-, U rte ils -, W illensakten —  also 
ganz yorw iegend von a k u t e n  seehschen E rlebensarten; die 
d iffe ren tie lle  von In te lligenz, Tem peram ent und Charakter, von 
Anlage und Vererbung, yon Begabung und Genie, also ganz vo r- 
wiegend in  d i s p o s i t i o n e l l e n  Ausdriicken1.

W enn w ir die Verschiedenheiten des Gedachtnisses un te r- 
suchen, so benutzen w ir zwar ais M ate ria ł aktue lle  Gedachtnis- 
le istungen; aber diese interessieren uns n ich t so sehr in  ih re r 
aktue llen  Beschaffenheit, ais deshalb, w e il w ir glauben, in  ihnen 
Sym ptom e dauem der G edachtnisfahigkeiten sehen zu d iirfen . —  
E ine In te llig e n zp riifu n g  w ill n ich t den Mechanismus des augen- 
b lick lichen  Kom binierens, Definierens usw. analysieren, sondern 
die im m anente Angelegtheit des Ind iy iduum s zu Denkleistungen 
festste llen. —  D ie  Psychographie einer heryorragenden Personlich- 
k e it tra g t zw ar system atisch zusammen, was sie an bemerkens- 
w erten psychischen und physischen Yerhaltungsweisen finden

1 A lle rd in g s  is t auch in  m anchen m odem en W erken der generellen 
P sychologie d ie  Rede von  „D is p o s itio n e n "; diese haben h ie r aber einen 
v o llig  anderen S inn. Es w ird  d a ru n te r d ie  Tatsache verstanden, daB irgend- 
e in  dagewesener B ew uB tse ins inha lt N achw irkungen h in te rla B t, in fo lg e  
dereń sein W ied e ra u ftre te n  e rle ic h te rt w ird . So w ird  jedem  a k tu e lle n  E r- 
le bn is  eine besondere „D is p o s itio n ", gleichsam  ais sein N achschatten  
zugeordne t; das In d iv id u u m  be kom m t sie von  auBen, y e rh a lt s ich  aber 
se lbst passiv dazu. D ispos ition en  in  unserem  S inne s ind  dagegen in n e rlic h  
angełegte W irku n g s-F a h ig ke ite n  un d  -R ich tun gen  des In d iv id u u m s  ais 
G anzen, d ie  von  auBen w o h l angeregt un d  ausgelost, n ie  aber erzeug t 
werden.



E in le itung . 25

kann, aber docb nu r deswegen, w e il daraus die dauernde innere 
K o n s titu tio n , die ih r n a tiirlich e  Tendenz, sich in  bestim m ter 
Weise zu geben, zu auBem und zu entw ickeln, erschlossen wer
den kann.

Aber is t diese Annahm e von D ispositionen n ich t ein R iic k fa ll 
in  die yerrufene Vermogenstheorie ? —  Ja  und nein.

Ja, sofem w ir uberzeugt sind, daB das seelische Leben des 
Ind iv iduum s n ich t aus dem bloBen Kom m en, Gehen und Nach- 
w irken der aktuellen Phanomene und den dariibe r waltenden 
mechanischen GesetzmaBigkeiten e rk la rt werden kann, sondern 
die Annahme von Fahigkeiten fo rde rt, die dem In d iy id u u m  inne- 
wohnen.

N ein, sofem diese Fahigkeiten n ich t ais starre und le tzte  
Sonderkrafte aufgefaBt werden, die w ie selbstandige Geister 
im  Menschen ih r Wesen und Unwesen tre iben und die E in h e it 
des Ind iv iduum s zerreiBen, sondem ais zusammengehorige, auf- 
einander bezogene und jeder Iso la tion  widerstrebende S tru k tu r- 
elemente einer das Ind iv iduu m  ais Ganz es durchwaltenden A k- 
t iv ita t.

D ie grobe U nw issenschaftlichkeit der a lten  Vermogenstheorie 
ha tte  zunachst bew irk t, daB man ins entgegengesetzte E strem  
verfie l. Jahrzehntelang w ar alles, was nach D ispositionen in  
obigem Sinne aussah, o ffiz ie ll aus der psychologischen Wissen
schaft ausgeschlossen (wobei fre ilich  in o ffiz ie ll o ft genug m it 
versteckt dispositionellen B egriffen und Gedankengangen operiert 
w urde). Demgegeniiber is t es notwendig, nun einm al offen die 
U nentbehrlichke it dieser Erklarungsm om ente zuzugeben, sie aber 
zugleich zum Gegenstand g riind lichste r w issenschaftlicher Bear- 
beitung zu machen, dam it sie f i ir  den F o rts c h ritt unserer E r- 
kenntnis brauchbar werden. W ir werden daher —  te ils  in  diesem 
Buch, te ils  in  seiner philosophischen Erganzung —  ausfiih rlich  
zu untersuchen haben, w ie ind iv idue lle  D ispositionen festzustellen 
und welche Leistungen ih r zuzuschreiben sind, w ie sie gegen- 
einander abzugrenzen, einander zuzuordnen und schlieBlich zu 
einem einheitlichen S tru k tu rb ild  der ind iy idue llen  Entelechie zu- 
sammenzufiigen sind.

N u r zur yorlau figen O rientiem ng seien h ie r die Hauptgesichts- 
punkte  dieser Untersuchung —  die zugleich die yo llige  Verschieden- 
h e it der D ispositionslehre von der a lten Vermogenslehre dartun  —  
kurz angedeutet.

1. D ie F e s t s t e l l u n g  von D ispositionen ha t stets aus 
den der E rfahrung unm itte lba r zuganglichen Phanomenen heraus
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zu erfolgen. U nd zwar sind nu r diejenigen Seiten der Phanomene 
auf dispositionelle Faktoren im  Ind iv id u u m  zuriickzu fiih ren , 
d ie aus den anderen Faktoren n ich t e rk la rt wepden konnen. H ie r- 
bei t r i t t  vo r allen der durchaus p o t e n t i e l l e  C harakter der 
D ispositionen hervor. Sie sind im m er nu r M oglichkeiten und 
Tendenzen, nu r Teilbedingungen des w irk lichen  Geschehens, 
d ie einer Erganzung durch andere Teilbedingungen bediirfen. 
Diese bestehen in  den E infliissen der AuBenwelt. D ie tatsachlichen 
Phanomene und A kte  des Ind iv iduum s sind nu r durch „K o n - 
vergenz“  von D ispositionen und Um weltbedingungen zu ver- 
stehen.

2. D ie  A b g r e n z u n g  der einzelnen D ispositionen gegen- 
einander ha t nach folgenden Gesichtspunkten vo r sich zu gehen. 
E ine D isposition is t der gemeinsame und standige E rklarungs- 
grund f i ir  eine źusammengehórige Gruppe von A k te n ; das Wesen 
der A kte  besteht aber, w ie w ir sahen, n ich t in  den Phanomenen, 
die dabei b e te ilig t sind, sondern in  der im m anenten Z ie lstreb igke it, 
die dabei obw altet. Dementsprechend d iirfe n  auch n ich t die D is
positionen abgegrenzt werden nach der G le ichartigke it der 
Phanomene; das ha tte  die Yermogenstheorie getan, indem  sie 
f i ir  jeden q u a lita tiv  zu isołierenden Leistungs i  n  h  a 11 auch ein 
gesondertes Vermogen annahm. F iir  uns bedeutet „D isp o s itio n " 
vie lm ehr die form ale F ah igke it, gewisse Teilzie le der ind iy idue llen  
Selbsterhaltung und E n tfa ltu n g  in  besonderer Weise zu er- 
re ichen— wobei eine und dieselbe D isposition sich durch in h a ltlich  
sehr verschiedene M itte l realisieren kann. Man nehme ais Bei
spiele D ispositionen w ie : Anpassungsfahigkeit, Nachahmungs- 
fah igke it, U bim gsfahigkeit.

Diese Beispiele zeigen aber noch etwas anderes. Solange 
der phanomenale In h a lt f i ir  die E in te ilung  entscheidend war, 
muBten sich alle D ispositionen in  psyehische und physische deut- 
lich  sondern lassen. Das g ilt je tz t n ich t m ehr. GewiB g ib t es 
D ispositionen, die ih re  Ziele nu r ye rm itte ls  e i n e r  Phanomenen- 
gruppe yerw irk lichen konnen (in  diesem iibertragenen Sinne 
is t etwa die In te lligenz eine re in  psyehische, die Verdauungs- 
fah igke it eine re in  physische D isposition). Aber die obengenannten 
D ispositionen —  und m it ihnen yie le andere —  erlauben diese 
E inordnung n ich t m ehr. Denn sie konnen sich ebenso an psy- 
chischem wie an physischem M ate ria ł betatigen. ohne daB dadurch 
irgendw ie die E in h e itlich ke it und Id e n tita t ih re r Zielsetzung 
yerandert w iirde . So is t die U bim gsfahigke it d ie D isposition, 
durch W iederholung von A kten  ihren weiteren Y o llzug im m er
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ókonomischer und sicherer zu machen —  ganz gleich, ob es sich 
um die psyehische E inpragung von Gedankeninhalten oder um  die 
physische Beherrschung von Bewegungen handelt. —  Temperament 
is t die D isposition zu einem bestim m ten dynam ischen A b lau f 
des Lebens —  aber welchen Lebens ? Des physischen oder des 
psychischen? Auch hier scheitert jeder Versuch der Teilung —  
kurz auch bei den D ispositionen stehen h in te r den nur-phy- 
sischen und den nur-psychischen die p s y c h o p h y s i s c h  
n e u t r a l e n ,  und gerade diese haben w ir ais die d irek- 
testen Ausstrahlungen der im  Ind iv iduu m  lebenden Entelechie 
anzusehen.

E ine andere sehr w ichtige E in te ilung  der D ispositionen 
is t die in  1 a b i  1 e und s t a b i l e .  D ie lab ilen  oder , , A n l a g e n “  
sind solche inneren Betatigungstendenzen, die noch n ich t zu einer 
endg iiltigen und regelmaCigen A rt des ind iy idue llen  Funktionierens 
g e fiih rt haben, sondern erst eine sukzessive K la rung  und Reifung 
durchm achen miissen, hierbei aber zugleich in  weitem  Um fang 
der D eterm inierung von auBen zuganglich und b e d iirftig  sind. 
D ie stabilen D ispositionen oder „E  i g e n s c h a f  t e n “  sind 
dagegen die re la tiv  konstanten Verhaltungsform en, welche den 
dauernden Wesenskem eines Menschen ausmachen und n u r noch 
einen engen Spielraum  f i ir  eine von auBen kommende Beeinflus- 
sung darbieten. —  Beide Dispositionsweisen haben zugleich ver- 
schiedene teleologische Bedeutung: D ie Anlagen sind die Be- 
dingungen f i ir  die S elbstentfaltung der werdenden P ersonlichkeit. 
die Eigenschaften dagegen die Bedingungen f i ir  die Selbster- 
ha ltung der fe rtigen Personlichkeit. U nd wenn auch in  concreto 
beide Tendenzen, die progressive und die konservative, standig 
ineinander iibergehen und eng m ite inander v e rk n iip ft sind, so 
is t es doch f i ir  die theoretische Betrachtung o ft genug no tig , sie 
auseinanderzuhalten.

3. D er Z u s a m m e n h a n g  der D ispositionen. D ie  Ver- 
mogenstheorie b lieb  bei einer M ehrheit scharf gegeneinander 
abgegrenzter D ispositionen stehen, ja  glaubte, dereń Anzahl 
angeben zu konnen. Dies is t f i ir  uns ganzlich unm oglich. Denn 
die Selbstandigkeit einer D isposition is t, ebenso wie die des T e il- 
zwecks, dem sie d ien t, nu r eine fik tiv e . D er em pirische Weg, um 
iib e r die Vereinzelung hinauszukommen, is t in  den Methoden der 
d iffe ren tie llen  Psychologie selbst gegeben; denn V aria tions- und 
K orre lationsforschung, Psychographie und K om paration  vereinen 
sich in  dem Bestreben, aus dem Nebeneinander der E igenschaften 
ein hierarchisches System von iib e r- und untergeordneten, fester
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und loser zusammengehórigen, umfassenderen und spezielleren, 
sta rker und schwacher d ifferenzierten D ispositionen zu machen, 
ku rz  ein einheitliches S t r u k t u r b i l d  des  I n d i v i d u u m s  
und seiner d ispositionellen B estim m the it (Entelechie) zu entwerfen.

U nd so endet der von unten kommende W eg der E m pirie  
d o rt, wo der von oben kommende W eg der Philosophie beg inn t: 
bei der ind iy idue llen  E in h e it der menschlichen Personlichkeit.

W ir geben zum SchluB ein Schema der M erkm alsgruppen, 
die w ir im  vorangehenden iib e rb lic k te n :

D ie M erkm ale des In d iy id u u m s .

A ku te  M erkm ale oder E r l e b e n s a r t e n

Phanom ene A kte A n l a g e n  u. E i g e n s c h a f t e n

Physische Psyehische N eutra le P hysische Psyehische N eutra le P hysische Psyehische

C hronische M erkm ale oder 
D i s p o s i t i o n e n

O bjekte  u n m itte l- 
ba re r E rfa h ru n g

O bjekte m itte lb a re r E rfa h ru n g

6. E i n t e i l u n g  d e s  B u c h e s .

D ie A bsich t des Buches is t eine m ethodologische.
Es sollen n ich t bestim m te E inzelproblem e gelost, sondern 

die Problem e in  allgem einster Form  geste llt und die bei ih re r 
B earbeitung anzuwendenden G esichtspunkte und M ethoden er- 
o rte rt werden.

A ber auBer den m ethodischen Form uherungen, die aus den 
Problem en hervorgehen (den ,;Verarbeitungsm ethoden“ ), g ib t es 
noch andere, die sich au f die Beschaffung des R ohm aterials be- 
ziehen (die „Festste llungsm ethoden"). M it ihnen muB die Betrach- 
tung  beginnen.

So behandelt der erste H a u p tte il die F e s t s t e l l u n g s -  
m ethoden, der zweite und d ritte  die Problem e und ih re  V erar- 
beitung. U nd zw ar beschaftig t sich der zweite H a u p tte il m it den 
Problem en, die aus der M e r k m a l  s-D im ension unseres Schemas 
hervorgehen, also m it der V a ria tio n  und K o rre la tio n , wahrend 
der d r itte  H a u p tte il der D im ension der I n d i v i d u e n ,  also 
den Problem en der Psychographie und K om para tion  gew idm et is t.

D er v ie rte  H a u p tte il e n th a lt eine B i b l i o g r a p h i e  iib e r 
das Gesam tgebiet der d iffe ren tie llen  Psychologie.



Erster Hauptteil.

Die Feststellungsmethoden.
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K a p ite l I .

Ubersicht iiber die Feststellungsmethoden.

1. I c h m e t h o d e n ,  N a h  m e t h o d e n ,  F e r n -  
m e t h o d e n .

Feststellungen psychologischer N a tu r kann man entweder 
an sich selbst oder an anderen machen. Daraus e rg ib t sich zu- 
nachst die a ltbekannte E in te ilung  der Feststellungsm ethoden 
in  i n t r o s p e k t i y e 1-( „ Ichmethoden")  und e x t r o s p e k -  
t  i  v  e.

D ie  Ichm ethoden miissen schon deswegen am Anfang a lle r 
psychologischen A rb e it stehen, w e il n u r an sich selbst der Mensch 
unm itte lba r e rfah rt, was Seelisches bedeute. D ie extrospektiven 
Verfahren reichen d ire k t nur an physische M erkm ale des anderen 
heran; dereń D eutung setzt psyehische E igenerfahrung, also 
In tro sp e k tio n  voraus (K a p ite l I I ) .

Andererseits kann die In trospektion  des Psychologen ais alleinige 
Methode weder zu einer generellen noch zu einer d iffe ren tie llen  
Psychologie fiih re n ; denn da ihre Ergebnisse singular sind, also 
nu r einen P unkt in  der unendlichen B re ite  m oglicher ind iv idue lle r 
Daseinsform en tre tfen , is t es aus ihnen n ich t zu ersehen, inw iefem  
sie m it den entsprechenden M erkm alen anderer iibereinstim m en 
oder sich von ihnen unterscheiden; sie sind daher ebensowenig 
generalisierbar, w ie d ifferenzierbar.

Gegen den ersten T e il dieses Satzes is t o ft gefehlt w orden; 
denn da jeder Mensch in  gewissem Grade egozentrisch is t, so 
ne ig t er dazu, seine durch In trospektion  gewonnene psychologischo 
K enntn is vo re ilig  zu verallgem einem . N u r die Vergleichim g 
m it vie len extrospektiv  untersuchten anderen In d iv id u e n  e rlaub t

1 D er A usd ruck „in tro s p e k tiv “  is t w e ite r ais de r sonst iib lie h e  Aus
d ruck „S elbstbeobachtung“ . E r schlieC t auch d ie  S e lbsterinnerung und 
S e ibstbe u rte ilun g  m it e in .
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eine Entscheidung iib e r den A n te il des Generellen und D iffe ren 
tie llen  und dam it erst eine Begriindung beider Zweige der Psycho
logie.

So sind In trospektion  und E xtrospektion  notw endig au f- 
einander angewiesen. D ie Wege, welche die Verbindung zwischen 
beiden Verfahren herstellen, sind die E in fiih lu n g  und der Analogie- 
schluB (K a p ite l I I I ) .

D ie extrospektiven Verfahren gliedern sich w iederum  in  
„ N a h m e t h o d e n "  und „ F e r n m e t h o d e  n “ , je  nachdem 
der zu Untersuchende dem U ntersucher d ire k t gegeniibersteht 
oder n ic h t. In  der R ollenverte ilung dieser Methoden unterscheidet 
sich nun die d iffe ren tie lle  Psychologie deutlich  von der generellen. 
W ahrend nam lich die allgemeine Psychologie sich ganz iib e r- 
wiegend der Nahm ethode —  in  der Form  der Beobachtung und 
des Experim entes —  bedient, muB unsere D isz ip lin  daneben 
auch die Fernm ethode ais gleichberechtigte ausbilden. D er G rund 
is t der folgende:

D ie  generelle Psychologie da rf eich bei einer bestim m ten 
Untersuchung au f eine re la tiv  geringe A nzahl von Ind iv idue n  
stiitzen , sofem sie g laub t, aus den h ier gewonnenen Befunden 
das A llgem eingultige herausschaleu zu konnen; sie ha t daher die 
M oglichke it, ih r Verfahren ganz iiberw iegend auf In te n s ita t zu- 
zuspitzen. D ie d iffe ren tie lle  Psycnologie ha t es schwerer; denn 
sie kann auf die notwendige In te n s ita t n ich t verzichten, muB 
aber vo r allem  f i ir  eine zureichende E x t e n s i t a t  des M ateria ls 
sorgen, um M ann ig fa ltig ke it, A bstufung, H aufigke itsve rte ilung  
der seelischen D ifferenzierung iiberschauen zu konnen.

D ie N otw endigke it der E x te n s ita t f iih r t  zunachst zu einer 
U m gestaltung der Nahm ethoden (K a p ite l IV  und V ). Aber diese 
re ich t n ic h t aus. Es tre ten  o ft genug F a lle  ein, in  denen die Schran- 
ken der raum lichen und ze itlichen Gegenwart durchbrochen und 
abwesende, verstorbene, historische Personlichkeiten in  die F o r
schung m it einbezogen werden m iissen. E rm og lich t w ird  dies 
dadurch, daB dieSym ptom e, aus denen die psychologischen Schliisse 
gezogen werden, n ich t notw endig untrennbar m it dem In d iv id u u m  
verbunden bleiben miissen, sondern —  in  der Form  von sch rift- 
lichen Aufzeichnungen, W erken, graphischen D arstellungen usw. —  
eine Verselbstandigung und Loslosung erfahren konnen. So ent- 
stehen die Fernm ethoden (K a p ite l V I— V II I ) .

D ie  raum liche Fem e w ird  durch die M ethoden der S a m  m - 
1 u n g (K ap. V I) und E r h e b u n g  (K ap. V II) ,  d ie ze itliche



Fem e durch die h i s t o r i s c h e n  M ethoden (K ap. V I I I )  iibe r- 
wunden.

E ine weitere Folgę der geforderten E x te n s ita t is t es, da8 
o ft der E inzelforscher n ich t a lle in  das gestellte Problem  bewaltigen 
kann und daB daher A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  organisiert 
werden muB (K ap. V I).

2. B e o b a c h t u n g  u n d  B e u r t e i l u n g .
M it der E in te ilung  in  Ich -, N ah- und Fernm ethoden kreuzt 

sich eine andere; sie is t abgele itet aus den M erkm alen, welche 
Gegenstande der Feststellung sind. W ir ha tten  diese M erkm ale 
gegliedert in  akute (Phanomene und A kte ) und chronische (D ispo
sitionen).

N un is t die Festste llungsta tigke it des Forschers selber im m er 
aku ter N a tu r; sie fin d e t in  einem bestim m ten A ugenblick s ta tt, 
und ih r d i r e k t e r  Gegenstand kann daher auch nur ein akutes 
M erkm al sein. W ir nennen diese auf eine E inzeltatsache gerichtete 
Feststellung B e o b a c h t u n g ;  sie is t das Verfahren, das die 
generelle Psychologie zur Beschaffung ihres M ateria ls fast aus- 
schlieB lich anwendet, ais n a tiirlich e  und ais experim entelle Selbst- 
beobachtung und Frem dbeobachtung. Auch in  der d iffe ren tie llen  
W issenschaft sp ie lt die Beobachtung aku ter M erkm ale eine groBe 
R olle, is t aber n ich t m ehr die alle in ige Feststełlungsm ethode; ihre 
Aufgabe is t es, die Grundlagen f i ir  eine zweite Methode zu lie fern .

D ie chronischen D ispositionen sind nam lich nu r ve rm itte ls  
einer ganz andersartigen logischen T a tig ke it, der B e u r t e i l u n g ,  
festzustellen. E ine Charaktereigenschaft, ein T a len t, eine bestim m te 
Beschaffenheit des Temperaments —  a ll dies kann niem als in  
einer Beobachtung, auch n ich t in  einer Summę beliebig v ie le r 
Beobachtungen gageben sein; denn jene Eigenschaften sind ja  
n ich t identisch m it den einzelnen Tatbestanden, die w ir ais H and- 
lungen und M otive, Leistungen und Vorstellungsablaufe beobachten, 
sondern sie sind die h in te r jenen liegende, sie tragende und ver- 
ursachende, standige und stetige W esenheit des Ind iv iduum s. 
D er Psychologe kann die K lu g h e it eines Menschen, und mag 
sie noch so zweifellos sein, ebenso wenig durch Beobachtung fangen, 
w ie der Physiker die Energie, und mag sie sich noch so deu tlich  
in  bestim m ten physikalischen Prozessen bekunden. Da nun 
aber andererseits die Feststellung der dispositionellen M erkm ale 
die Kernaufgabe der d iffe ren tie lle n  Psychologie is t, muB sie sich 
entschlieBen, der Beobachtungsm ethodik eine selbstandige Be- 
urte ilungsm ethod ik an die Seite zu stellen.
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D ie hierbei zu beriicksichtigenden K aute len werden die 
folgenden sein:

Jede B eurte ilung muB sich auf zureichende Beobachtung 
s tiitzen . —  D ie Beobachtungen, die zur Grundlage dienen, 
m iissen gesondert von der darauf basierten B eurte ilung dar- 
geste llt werden, dam it eine N achpriifung des Rechts der Be
urte ilung  m oglich is t. —  AuBer den ja  schon lange bekannten 
Fehlerąuellen, welche den Beobachtungsmethoden drohen, miissen 
d ie  besonderen Fehlerąuellen, die der B eurte ilung ais solcher zu- 
kommen konnen, bekannt sein und b e riicks ich tig t werden. —  
Das Recht, aus gegebenen Beobachtungsm aterialien ein U rte il 
iib e r eine innere D isposition abzuleiten, muB begriindet werden, 
insbesondere dadurch, daB man andere mogliche E rklarungs- 
g riinde f i ir  die beobachteten Tatsachen (M ilieueinfliisse) ais unzu- 
reichend nachweist. —  D ie erdeutete D isposition da rf ihrem  
Um fang und ih re r W irksam ke it nach nu r so abgegrenzt werden, 
w ie es die beobachteten Tatsachen erlauben.

D ie Anwendung dieser K autelen im  Spezielleren w ird  uns 
in  den nachsten K a p ite ln  beschaftigen.

3. R e g i s t r i e r e n  u n d  E x p e r i m e n t i e r e n .

E ine le tzte  Ghederung der Feststellungsm ethoden erg ib t 
sich durch die A rt, w ie der Forscher sich in  den Besitz seines 
M ateria ls setzt. Den registrierenden Verfahrungsweisen stehen 
h ie r die experim entierenden gegeniiber. Jene nehmen das 
M ateria ł, w ie es vom  n a tiirlich e n  Leben erzeugt w ird , in  der Be- 
grenztheit der Auswahl, in  der kom plexen Form  und m it a llen 
anhaftenden Z u fa llig ke ite n ; die A rb e it des Forschers besteht 
h ier led ig lich  in  der Aufsuchung, R egistrierung, Ordnung und 
Analyse des M aterials. Diese dagegen erzeugen erst das M ate
r ia ł, das sie brauchen, und variieren, isolieren, messen es durch 
Anwendung instrum ente lle r H ilfs m itte l oder durch Veranstaltung 
von Um fragen.

Was zunachst das E x p e r i m e n t  angeht, so is t bestim m t 
zu erwarten, daB seine um fangreiche und besoimene Anwendung 
f i ir  die d iffe ren tie lle  Psychologie einen kaum  geringeren W e rt er- 
langen w ird , ais sie ih n  f i ir  die a ltere Schwesterwissenschaft 
gewonnen ha t. Auch w ird  ih r diese eine Lehrm eisterin in  experi- 
m entalibus sein konnen, fre ilich  nu r bis zu gewissen Grenzen. 
E ine zu sklavische tjbem ahm e der experim entalm ethodischen Ge- 
sichtspunkte von jener w iirde  unserer W issenschaft m ehr schaden

Stern, Differentielle Psychologie. 3



ais n iitzen ; denn die Methode muB sich iib e ra ll den Frage
stellungen anpassen; und diese sind in  der d iffe ren tie llen  Psycho
logie andere ais in  der generellen.

V or allem  aber muB unsere W issenschaft das V erha ltn is 
der experim entellen zu den nicht-experim entellen Verfahrungs- 
weisen nach ihren eigenen Bediirfnissen regeln.

D ie generelle Psychologie nam lich ha t die entschiedeneNeigung 
das bloBe R egistrieren n a tiirlich e r Verhaltungsweisen gegeniiber 
dem k iins tlichen  H ervorrufen psychischer Phanomene und A k te  
sehr gering einzuschatzen. Denn nu r das E xperim ent erlaube 
diejenige Vereinfachung, Abstufung und W iederholung der zu 
untersuchenden M erkm ale und diejenige K on tro lle  der dabei 
beteiligtenBedingungen, die zu einer w issenschaftlichen Verwertung 
unbedingt erforderlich seien. D ie Erscheinungen des na tiirlichen  
Lebens seien dagegen in  ih re r Zusammensetzung ebenso un iiber- 
sehbar w ie in  ih re r B ed ingthe it unkontro llie rbar.

Dies k lin g t sehr iiberzeugend, is t aber selbst f i ir  die generelle 
Psychologie nie ganz bindend gewesen. Denn sie ha t sich niemals 
davor gescheut, auch Probleme aus jenen Gebieten zu bearbeiten, 
die, w ie etwa das asthetische Schaffen oder das religióse G efiih l, 
sich dem E xperim ent je tz t oder iibe rhaup t entziehen; und sie 
h a t vo r allem  neben der experim entellen die volkerpsychologische 
Methode ausgebildet, die ja  nu r auf fe rtig  vorliegendes, vom  For- 
scher selbst n ich t zu erzeugendes oder zu variierendes M ateria ł 
angewiesen is t.

Noch v ie l weniger ha t aber jene Bewertung f i ir  die d ifferen
tie lle  Psychologie G eltung. Auch diese m iiB te ja  bei a lle in iger 
Zulassung des Experim ents auf ein groBes A rbe itsfe ld  von vom - 
herein verzichten, nam lich auf die historische Fernm ethode; 
denn m it verstorbenen Indm duen  kann zwar der S p iritis t, aber 
n ich t der Psychologe experim entieren; er muB sich h ier ganz 
auf das R egistrieren beschranken. Aber w e it w ich tiger ais dieser 
opportunistische is t ein p rinz ip ie lle r Gesichtspunkt.

D ie  d iffe ren tie lle  Psychologie geht n ich t aus auf feinste Ana- 
lyse psychischer Phanomene und Feststellung allgem einer Gesetze 
sondern auf C harakte ris iik  ind iv idue lle r Besonderheiten. Irgendein 
Verhalten eines X  is t aber um  so charakteristischer, je  weniger 
es durch k iin s tlich e  Um stande verfa lscht oder verdeckt is t, je  
m ehr es aus den n a tiirlich e n  Bedingungen seines Daseins hervor- 
q u illt. Im  Wesen des Experim ents lie g t jedoch stets die K iin s t- 
lich ke it, also eine gewisse Lebensferne, und diese ste ig t im  a ll- 
gemeinen noch, je  exakter (im  Sinne der generellen Psychologie)
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das E xperim ent is t, d. h. je  elem entarer und iso lie rte r die Pha
nomene. je  konstanter die Bedingungen, unter denen g e p riift 
w ird .

M it steigender I  ebensferne des Experim ents muB im  A łlge- 
meinen die Zuversicht abnehmen, daB sich X  unter diesen, seinem 
gewohnlichen Leben ganz frem dartigen Bedingungen charakteris- 
tiscb  benehmen werde. U nd so kommen w ir zu dem methodo- 
logisch w ichtigen SchluB, daB un te r Um standen d ie  g e n e r e l l -  
p s y c b o l o g i s c b e  E x a k t h e i t e i n e s  E x p e r i m e n -  
t e s i n u m g e k e h r t e r P r o p o r t i o n a l i t a t z u  s e in e m  
d i f f e r e n t i e l l p s y c h o l o g i s c h e n  S y m p t o m w e r t  
s t e h e n  k a n n .

D a m it so li das E xperim ent f i ir  unsere Zwecke n ich t ver- 
w orfen, sondern nu r in  seiner A lle in g iiltig k e it bes tritten  sein. 
Denn in  der T a t sind w ir neben dem E xperim ent notw endigst 
auf M ateria lien  angewiesen, die —  bei a lle r K o m p le x ita t und v ie l- 
gestaltigen B ed ing the it —  den Vorzug der Lebensechtheit haben. 
Es sind dies die Verhaltungsweisen des n a tiirlich e n  Lebens, die 
w ir n ich t erzeugen, sondern nu r, wenn sie da sind, konstatieren 
und registrieren konnen.

DaB es auch f i ir  die nu r registrierenden Methoden ein Idea ł 
der E xa k th e it g ib t, zeigen alle historischen W issenschaften; man 
denke nur an Quellen- und T e x tk ritik . D ie  Psychologie, sofem 
sie registrierend vorgeht, w ird  sich nun ebenfalls d ie d o rt erar- 
beiteten Gesichtspunkte zunutze zu machen haben; und so w ird  
ih re  M ethodik in  Z ukun ft n ich t m ehr so e inseitig w ie bisher nur 
dem naturw issenschaftlichen Id e a ł folgen konnen, sondern sich 
auch der geisteswissenschaftlichen Forschungsweise nahem .

SchlieBlich aber muB betont werden, daB sich die beiden 
Methoden des Registrierens und des Experim entierens n ich t in  
starrer Trenm m g gegeniiber stehen; yie lm ehr g ib t es h ie r a lle rle i 
Ubergangsformen, die an geeigneter S telle ebenfalls ih ren W ert 
haben konnen. Studiere ich  etwa die A ntw orten , welche K in d e r 
auf gewisse Verstandesfragen geben, so is t dies einerseits eine 
Beobachtung ihres n a tiirlich e n  Verhaltens —  denn jedes K in d  
muB zu solchen Fragen oftm als S tellung nehmen; andererseits 
provoziere ich  doch dies Verhalten in  diesem Augenblick zu be
stim m ten Zwecken und stelle insofem  ein Experim ent an.

D a also ein gewisser Ausgleich m oglich is t, so muB in  jedem 
Verfahren erstrebt werden, auch d ieV orziige des anderen Verfahrens 
m it einzubeziehen. So w ird  die registrierende Methode versuchen 
miissen, durch nachtragliche Ordnung des gefundenen M aterials

3*
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nach Gebieten des psychischen Yerhaltens und nach m itw irkenden 
Bedingungen einen gewissen E rsatz f i ir  die nu r dem E xperim ent 
m ogliche Iso lie rung und ursachliche K o n tro lle  zu b ie ten ; es w ird  
um gekehrt das E xperim ent durch Verwendung kom plexerer 
U ntersuchungsm itte l eine gewisse Lebensnahe zu schaffen suchen, 
ais E rsatz f i i r  die Lebensechtheit d ie dem n u r reg istrie rten  
M a te ria ł zukom m t.
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K a p ite l I I .

Introspektive Methoden.

D ie in trospektiye  oder Ich-M ethode is t f i ir  den Psycho- 
logen die Vorbedingung alles Forschens iibe rhaup t; denn nu r sie 
lie fe rt ihm  sein O b jekt, das Psyehische, in  vo lle r U n m itte lb a rke it. 
Zugleich bedarf er ih re r ais heuristisches P rinz ip , um  eine t)b e r- 
s ich t da riibe r zu gewinnen, welche M ann ig fa ltig ke it von seelischen 
M erkm alen bei der P riifu n g  anderer in  B e trach t kom m t.

M an habe etw a v o r, verg le ichende U ntersuchungen iib e r das Tem 
peram ent oder iib e r d ie  In te llig e n z  verschiedener In d iv id u e n  zu m aehen; 
w a s  aber a lles zum  Tem peram ent oder zu r In te llig e n z  ge ho rt, in  w ie  ve r- 
schiedenen S ym ptom en sie sich  schon an e i n e m  In d iv id u u m  auB ert, welche 
verschiedenen S onde rfunktionen  daran b e te ilig t s in d , das ka n n  je d e r n u r 
an sich  se lbst e rfa h re n ; un d  je  e in d rin g lich e r diese Selbstanalyse is t, um  
so w eniger ro h  u n d  liic k e n h a ft w ird  das Schem a der zu p riife n d e n  M erk
m ale w erden.

Neben die In trospektion  des Psychologen t r i t t  nun aber neuer- 
dings in  im m er steigendem Um fange auch die In trospektion  des 
P riiflin g s  —  es sei nu r an die „experim ente lle  Selbstbeobachtung“  
der W iirzburger Schule, an die ,,Psychoanalyse“  F reud’81, an die 
„ve re in ig te  Selbstwahm ehm ung“  B aerwald’s2 erinnert. Sie 
gew innt gerade f i ir  die d iffe ren tie lle  Psychologie besonderen W ert.

In  zahlreichen Fallen is t diese nam lich darauf angewiesen, 
von einem zu priifenden X  A uskunft iib e r sich selber zu heischen. 
So lange sich diese Befragung des X  auf ob jektive  Daten bezieht 
(z. B . auf seine Lebensweise, die R ichtung der Beschaftigung, 
die Dauer seines taglichen Arbeitens usw.), gehort sie n ich t h ie rher; 
sobald X  aber iibe r seine psychischen Phanomene und A k te  (z. B . 
sein Traum leben, seine Ideale) oder seine psychischen D ispositionen 
(z. B . sein Gedachtnis, sein Tem peram ent) A uskun ft geben soli, 
bedarf er der In trospektion .

1 132 ff. * 41.
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Je nach den M erkm alen, welche Gegenstande derlch-M ethode 
sind, g liedert sich diese in  S e l b s t b e o b a c h t u n g  und 
S e l b s t b e u r t e i l u n g .

1. D i e  S e l b s t b e o b a c h t u n g .

Diese bisher in  der W issenschaft ganz vorwiegend geiibte 
A r t der In trospektion  ha t zur Aufgabe die Feststellung eines 
a k u t e n  M e r k m a l s ,  d. h . eines bestim m ten, in  einem ge- 
gebenen Augenblick vorhandenen Phanomens oder Aktes in  der 
sich beobachtenden Personlichkeit X . Suche ich  m ir dariiber 
k la r zu werden, was in  m ir vorgeht, wenn ich  ein U rte il fa lłe , 
oder wenn ich  eine Vorste llung m it einer anderen assoziiere oder 
wenn ich  ein B ild  asthetisch genieBe, so bediene ich  m ich dieses 
Verfahrens.

D e r W e rt de r M ethode is t v ie l u m s tritte n  w orden ; so h a t e rs t jiin g s t 
d ie  in  W iirz h u rg  (von  K u l p ę , M a r b e , B u h l e r , M es ser , A c h ) ausgebildete 
S elbstbeobachtung zu neuen K on trove rse n  g e fu h rt, d ie  sich  fre ib ch  a u f d ie  
generell-psychologische A nw endung beziehen. Insbesondere h a t h ie rW uN D T 1 
scharfe K r it ik  an dem  W e rt de r S elbstbeobachtung g e iib t.

W ir betrachten das F iir  und W ider nur, sofern es f i ir  die 
d iffe ren tie lle  Psychologie von Bedeutung is t.

A is erster E inw and w ird  gegen die In trospektion  geltend 
gem acht, daB die zu beobachtenden Phanomene n ich t ungestort 
ablaufen konnen, sondern durch die zugleich auf sie eingestellte 
A ufm erksam keit gehemmt oder gewandelt werden. In  der T a t 
is t das psyehische Verhalten beim  U rte ilen  oder beim  asthetischen 
GenieBen in  dem M om ent ein sehr verandertes, da ich  m ;ch n ich t 
m ehr m it m einer ganzen Energie der genannten T a tig ke it hingebe, 
sondern m ich te ile  zwischen dieser selbst und der Rechenschafts- 
ablegung iib e r ih re  Beschaffenheit. Manche anderen Phanomene 
—  z. B . ein A ffe k t oder das W achtraum en —  horen sogar ge- 
radezu auf, zu existieren, wenn ich  sie zu beachten und zu be- 
obachten beginne; denn zu ihrem  Wesen gehort das Fehlen 
e iner richtunggebenden In te lligenzbeta tigung, und das Beobach- 
ten is t eine solche.

E in  Ausweg aus dieser S chw ierigkeit scheint in  der n a c h -  
t r a g l i c h e n  Selbstbeobachtung zu liegen, welche die zu be
obachtenden Phanomene n ich t e rg re ift, wahrend sie ablaufen, 
sondern unm itte lba r, nachdem sie abgelaufen sind. Es handelt 
sich dann also um  einen E rinnerungsakt, und d a m it sind h ier 
a lle  Bedingungen in  B e trach t zu ziehen, die der E r i n n e r u n g

1 46.
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ais w issenschaftlicher Methode anhaften. G iinstig  f iir  das Verfahren 
is t der Um stand, daB das sogenannte prim are E rinnerungsbild  eine 
sehr groBe A hn lichke it m it dem E rlebnis ha t, auf das es sich 
bezieht. W enn ich  beim  eifrigen A rbe iten iib e rh o rt habe, daB 
die U h r schlagt, und m ir erst nach dem Verklingen des letzten 
Schlages dessen bewuBt werde, so b in  ich je tz t in  ziem lich vo ll- 
kommener Weise im stande, m ir den schon abgelaufenen Gehors- 
e indruck sowohl nach Schlagzahl, w ie auch nach der Q ua lita t 
des Schalls innerlich  nochmals vorzu fiih ren . Ebenso lassen sich 
Traum bruchstiicke im  Momente des Erwachens o ft noch recht 
d e ta illie rt und lebhaft erhaschen und festlegen. H ie r is t w ohl 
auch der P unkt, wo eine t )  b u n g in  der Selbstbeobachtung 
die meisten Erfolge ha t. In  der T a t is t es m oglich, sich in  hohem 
MaBe darauf einzustellen, iib e r eben dagewesene psyehische Pro- 
zesse oder Teilphasen von solchen sich selber Rechenschaft zu 
geben. E iner derartigen nachtraglichen Selbstbeobachtung sind 
sogar im  gewissen Grade G efiih ls-, Affekt- ,  und W illenserlebnisse 
zuganglich.

F re ilich  wachst auch h ie r die S chw ierigkeit be trachtlich , 
sowie der Zusammenhang zwischen E rlebnis und E rinnerung 
n ich t mehr unm itte lba r (prim ar) vorhanden is t, sondern erst 
(sekundar) wieder hergestellt werden muB. Darum  sind z. B . im  
M om ent des Erwachens fast im m er nur die SchluBphasen eines 
Traumes einigermaBen k la r. H a t man nun einen langeren psychi
schen ProzeB in  sich ablaufen lassen (z. B . einen Denkvorgang), 
so is t h ie r die nachtragliche Selbsterinnerung schon zu einem be- 
trach tlichen Teile R ekonstruktion und dam it gefahrlicher Tum m el- 
p la tz  unbewuBter N eukonstruktionen.

E ine weitere K lippe , welche die Selbstbeobachtungsmethode 
zu meiden hat, is t der Glaube, daB sie V o lls tand igke it erzielen 
konne. Sie is t n ich t etwa ein einfacher R egistrierapparat f i ir  das, 
was in  dem betreffenden M om ent psychisch vorhanden is t, sondern 
e rg re ift led ig lich  die vom  hellsten L ich te  des BewuBtseins ge- 
troffenen S tellen; alles andere, das m inder-, halb- und n ich t- 
BewuBte en tg le ite t ih r. Jene g r e i f b a r e n  Elem ente b ilden 
nun jew eilig  nu r einen sehr kle inen B ruch te il der psychisch w  i  r  k  - 
s a m e n Elem ente und enthalten n ich t einm al im m er die w ich- 
tigsten unter diesen; ja  es g ib t Falle, in  denen sich der e igentlich 
e n t s c h e i d e n d e  T e il des psychischen Prozesses im  U n- 
bewuBten abspielen kann, und bei denen daher selbst eine eigens 
au f BewuBtmachung jener Elem ente gerichtete A bsich t gar n ich t 
oder doch n ich t d ire k t zum Ziele fiih r t.
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D ie Theorie des UnbewuBten h a t uns h ie r n ich t um  ih re r 
selbst w illen , sondern nu r in  ih re r Beziehung zu methodologischen 
Fragen zu beschaftigen. W er die Existenz unbewuBter psychischer 
Phanomene und A k te  n ic h t anerkennt, der h a t es n a tiir lic h  m etho- 
disch le ich t; derm f i ir  ih n  is t der Bestand des Psychischen eben 
n ich t groBer, ais der U m kreis der m oglichen Selbstbeobachtung. 
Was er n ic h t in  sich vorfinden kann ais gesondert aufzeigbares 
E lem ent, das is t eben n ich t da. Aber er ve rz ich te t dam it sch lie filich 
auch au f jeden Erklarungsversuch, auf jedes w irk liche  Yerstandnis 
eben so der generellen w ie der d iffe ren tie llen  Tatbestande; er 
b le ib t bei der R egistrierung vereinzelter und chaotischer BewuBt- 
seinsbhtze stehen.

F iir  uns dagegen sind die Momente, d ie uns die Selbst
beobachtung lie fe rt, nu r Teilerscheinungen des Ind iv iduum s ais 
eines Ganzen, die deshalb vom  Ganzen getragen werden und in  
diesem auch unterha lb  der Schwelle des BewuBtseins in  Zweck- 
und Ursach-Zusammenhangen m ite inander stehen —  so w ie die 
vereinzelten Inse ln, d ie aus dem Ozean emporragen, im  M u tte r- 
boden der E rde gemeinsam verankert sind.

F iir  d ie Tatsache, daB o ft gerade die w ichtigsten und w irk - 
samsten Bestandteile eines psychischen Prozesses unbewuBt sind 
und sich daher der Selbstbeobachtung entziehen, seien einige 
Beispiele gegeben.

a) D ie  M e c h a n i s a t i o n .  Psyehische Phanom ene und  A k te , d ie  
s ich  o ft w iederho len , lau fen  a llm a h lic h  m it im m e r geringere r Bew uBtseins- 
b e te ilig u n g  ab, b is  sie ganz unbew uB t geworden sind . D och haben sie d a m it 
n ic h t e tw a ih re  W irk s a m k e it ve rlo ren . V ie lm e h r gehoren sie je tz t zu jenen 
se lbstve rs tan d liche n  B esta nd te ile n , d ie  in  den dauem den Lebensh in te r- 
g ru n d  des In d iv id u u m s  eingeschm olzen sind  und  vo n  h ie r aus d ie  im  V ord e r- 
g ru nd  ab laufenden Phanom ene aufs m ach tigste  beeinflussen, ohne se lbst 
m it in  den V o rd e rg r'in d  (des B ew uB tseins) zu tre te n . W enn e in  hoch- 
ge b ilde te r, k u n s t- un d  k u ltu rg e s c h ic h tlic h  re ic h  erfah rener M ann v o r der 
S ix tin isch e n  M adorm a s te h t, so m ag er ja  v ie le  S elbstbeobachtungen m achen 
kon ne n ; aber w ie  gering  m uB dennoch dereń A usbeute sein im  V erg le ich  
zu  de r F iille  a lle r de rjen igen  friih e re n  E rlebn isse, d ie  b e i de r B e tra ch tu n g  
ta ts a c h lic h  im  U nbew uB ten m itk lin g e n  u n d  m itschw eben und  e rs t dem  
asthetischen A k te  seine besondere Nuance geben —  ohne daB sie e inze ln 
ais R e p ro duk tio ne n  e rfaB bar w aren.

b ) D ie  K o n z e p t i o n .  D e r schopferische A k t des K iin s tle rs  oder 
Forschers re ic h t zw ar m it semen Y orbed ingungen (den einze lnen B eobach- 
tungen , E rlebn issen , S tud ien , H ypothesen) un d  m it seinem  fe rtig e n  E nd - 
ergebnis (de r d ich te rischen , w issenschaftlichen , ph ilosoph ischen Idee, der 
k iin s tle risch e n  In tu itio n )  ins B ew uB tse in ; aber das H e rausb ilden  dieses 
Ergebnisses aus jenen Y orbed ingungen verm ag sich  m u1 in  e ine r Fem e 
vom  B ew uB tsein abspielen, in  de r es ke ine log ischen B edenken, keine
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K r it ik ,  ke in  d isku rs ives H e rum tappen  g ib t. U n d  so w ird  uns auch d ie  
tie fs t sch iirfende  S elbstbeobachtung eines K iin s tle rs  das le tz te  iib e r d ie  
P sychologie des schopferischen A k te s  schu ld ig  b le iben  m iissen.

c) D ie  V  e r d r a n g u n g .  D a ru n te r ve rs te h t m an jenen e ig e n tiim - 
lich e n  vo n  F r e u d  erfo rsch ten  V organg : psyehische E lem ente von  h e ftig s te r 
A ffe k tb e to n u n g , d ie  ais solche dem  B ew uB tsein u n e rtra g lic h  s in d , w erden 
aus diesem , n ic h t aber aus dem  In d iv id u u m  selbst herausgedrangt; ja  sie 
ric h te n  h ie r, e ingesperrt in  R egionen des U nbew uB ten, besonders s ta rkę , 
m e is t sehr schadliche W irku n g e n  an, denn d ie  heilsam e Folgę des S ich -E n t- 
ladens und  des Abreagierens, d ie  n u r d u rch  das B ew uB tsein h ie rd u rch  
m og lich  is t, b le ib t ih ne n  versagt. D aher s ind  denn auch d ie  ve rd rang- 
te n  E lem en te  f i i r  d ie  S elbstbeobachtung —  zum  m indesten f i i r  d ie  n a tiir -  
lich e  —  n ic h t e rre ich b a r; sie w iih le n  im  M enschen, aber e r weiB n ich ts  
um  sie.

D ie nachtragliche Selbstbeobachtung oder ,,Selbsterinnerung“  
h a t dann noch m it dem weiteren U m stand zu rechnen, daB sie 
durch das schnelle UnbewuBt w e r d e n ,  die VergeB lichkeit, 
dezim iert w ird . V ie le Elem ente nam lich —  auch solche, die im  
M om ent des Erlebens sta rk  bewuBt waren —• sind so fliic h tig , 
daB sie, einm al en tsch liip ft, verschwunden sind, ais waren sie nie 
gewesen. O ft kom m t es vor, daB man, aus einem Traum  aufwachend, 
nur noch weiB, daB man getraum t ha t, aber auf das ,,W ie“  und 
,,W as“  sich durchaus n ich t besinnen kann; Analoges g ilt aber auch 
f i ir  vie le abgelaufene Prozesse des wachen Lebens bzw. f i ir  Teile 
von solchen.

Aus alledem e rg ib t sich die w ichtige Folgerung, daB 
die Selbstbeobachtungsmethode n i  e m a 1 s auf G rund ih re r 
Ergebnisse n e g a t i v e  E x i s t e n z i a l u r t e i l e  f a l l e n ,  
d. h. das Vorhandensein bestim m ter psychischer In h a lte  leugnen 
darf, eine Regel, gegen die o ft verstoBen w ird .

Aber sind wenigstens ih re  p o s i  t  i  v  e n Angaben restlos 
g laubhaft ? Is t das, was ein X  ais Ergebnis seiner Selbstbeobach
tung aussagt, nun w irk lic h  in  dieser Weise in  ihm  vorhanden?

Diese Frage gehort in  das Gebiet der Psychologie der Aussage, 
is t aber von ih r bedauerlicherweise wenig bearbeite t worden. Man 
h a t sich bisher m eist darauf beschrankt, G rad und Bedingung 
der Zuverlassigkeit bei Aussagen iib e r O bjektives zu untersuchen; 
h ie r a lle in  is t auch nu r eine exakte Feststellung der Aussagetreue 
m oglich, w eil man den In h a lt der Aussage m it dem anderswoher 
bekannten Tatbestand, auf den sie sich bezieht, konfrontie ren 
kann. B ei Aussagen iib e r psyehische Phanomene und A kte  da
gegen is t ja  der Tatbestand auBerhalb des Aussagenden iibe rhaup t 
n ich t vorhanden. Aber die bei anderen Aussagen gefundenen
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G esichtspunkte und Ergebnisse lassen sich doch m uta tis  m utandis 
auf die Aussagen iib e r Selbstbeobachtungen iibertragen.

D ie erste Falschungsąuelle is t die S p r  a c h  e. Angenommen, 
daB der In h a lt der Selbstbeobachtung ais solcher den vorhandenen 
Tatbestanden entsprich t, so is t doch die Umsetzung des Be
obachteten in  sprachliche Eorm ulierung ein  sehr schwieriger 
ProzeB, bei dem W ichtiges n ich t nu r weggelassen, sondern auch 
vergrobert und verandert werden muB. Der unendlichen M annig- 
fa ltig k e it unserer Beobachtungen kom m t ja  die Sprache stets 
nu r unbeholfen nach, aber am unbeholfensten d o rt, wo sich die 
Beobachtungen n ich t auf O bjektives, sondern auf Psychisches 
beziehen. Auch is t die Term inologie beziig lich seelischer Pha
nomene hochst schwankend und unkla r. E nd lich  is t die Sprache 
v ie l langsamer ais der G eschw indschritt des inneren Erlebens. 
W ill sie daher m oglichst schnell das E rlebte in  W orte  umsetzen, 
so muB sie Unzahliges fort.lassen; w ill sie aber m oglichst d e ta illie rt 
sein, dann dauert die Form ulierung des in  Sekunden E rlebten 
ebenso vie le M inu ten ; dies heiB t aber n ichts anderes, ais daB 
sich der Aussagende zum groBten T e il s ta tt auf die Selbstbe
obachtung au f die Selbsterinnerung s tiitzen  muB, die w ieder sehr 
v ie l unsicherer is t ais jene.

E ine zweite Falschungsąuelle is t die Tendenz der L o g ifi- 
ka tion , d. h. das Streben nach sinnvollem  Z u s a m m e n h a n g .  
Selbstbeobachtung und Selbsterinnerung lie fe rn  unm itte lb a r im m er 
n u r B ruchstiicke, w e il die M itte lg liede r unter der Schwelle des 
BewuBtseins oder doch der Beobachtbarkeit bleiben. Aber ein 
Chaos von seelischen B ruchstiicken kann der Mensch weder ver- 
stehen, noch behalten, noch wiedergeben, ja  er kann es iiberhaup t 
n ich t ertragen; und so erganzt er denn, ohne zu wissen und zu 
w ollen, um einen Zusammenhang herzustellen. Zw eifellos sp ie lt 
diese Fehlerąuelle m it bei zahllosen Traum darstellungen. In  
W irk lic h k e it sind Traum e sehr v ie l fragm entarischer und w irre r, 
ais sie dem Aussagenden erscheinen; sein scheinbares Registrieren 
is t in  W irk lic h k e it ein K onstru ieren . Ahnliches g ilt aber auch 
f i i r  die W iedergabe psychischer Phanom enketten, die aus dem 
wachen Leben stammen, so z. B . wenn eine Yersuchsperson sich 
Rechenschaft zu geben yersucht, warum  sie auf ein R eizw ort a 
m it dem Assoziationsw ort b reagiert habe.

D ie d r itte  —  und ve rm u tlich  starkste —  Falschungsursache 
bei Selbstbeobachtungen is t die S u g g e s t i o n ,  die ais A u to- 
suggestion und ais Frem dsuggestion auftre ten kann. Selbst
beobachtung is t eine A b s ich ts ta tig ke it; aber diese A bsich t be-
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schrankt sich m eist n ich t darauf, i r g e n d e t w a s  in  sich zu- 
finden, sondern w ird  von ganz bestim m ten Z ielvorstellungeu 
gele ite t. Diese bestehen z. T . in  E rw artungen, Hoffnungen, Be- 
fiirch tungen  des X  selbst und konnen dann le ich t autosuggestiv 
w irken.

D er B ackfisch  z. B ., der seine Seelenergiisse in  sein Tagebuch sch re ib t, 
m oehte sich  gem  an groBen G e fiih le n  berauschen un d  g la u b t dann w irk lic h  
diese G efuhle in  sich  zu fin d e n , iib e r dereń In te n s ita t und  E e h th e it d ie  
s ta rks te  S elbsttauschung besteht. D e r H ypochonder re d e t s ich  je w e ilig  
d ie jen igen Beschwerden un d  Le iden  e in , d ie  zu e ine r eben du rch  L e k tiire  
kennen ge lem ten K ra n k h e it gehóren usw.

Aber auch der Facbpsychologe is t ais Selbstbeobachter 
gegen solche Irrungen  n ich t gefeit. E r muB n a tiir lic h  an die Selbst
beobachtung m it bestim m ten Fragestellungen herangehen; und 
wenn schon die Fragestellung an sich seiner A ufm erksam keit 
eine gebundene M arschroute vorschre ib t, so w ird  noch m ehr 
d ie m utm aBliche A n tw o rt auf jene Frage, die er ais provisorische 
doch im  voraus schon zur Hand ha t, d ie  Autosuggestion ve rvo ll- 
standigen. W enn es sich aber nun gar darum  handelt, eine ausge- 
b ildete psychologische Hypothese durch Selbstbeobachtung zu 
,,ve rifiz ie ren “ , so kann man im  voraus ziemhch sicher sein, daB 
esgeling t. W er z. B . die Theorie v e rtr itt, daB die Gefuhle sich in  
dre i verschiedene Paare gliedern, w ird  diese sechs G efiih lsrichtungen 
und keine anderen in  sich vorfinden ; wer dagegen nu r an die 
A lte rn a tive  L ust und U n lust g laubt, w ird  behaupten, daB alles 
GefiihlsmaBige, das er in  sich beobachtet, entweder ais Lust 
oder ais U n lust erschopfend charakteris ie rt werden kann.

W enn der Psychologe sich n ich t selbst beobachtet, sondern 
einen anderen zur Selbstbeobachtung veranlaB t, so kann eine 
entsprechende Suggestivw irkung durch Frem dsuggestion s ta tt- 
finden. A is solche w irk t die „A ufgabe“ , die dem X  geste llt is t, 
gewisse unverm eidliche Anweisungen, wora uf er achten solle, 
d ie K enntn is dessen, was der E xperim enta to r zu finden w iinscht 
oder erw artet, gewisse psychologische Theorien, die man ihm  bei- 
gebracht hat. W enn z. B . ein einigermaBen beeinfluBbarer Mensch 
von einer a u to rita tive n  Personlichkeit die Theorie vorgetragen 
h o rt, daB man in  beliebigen scheinbar ganz harm losen Vorstellungs- 
inha lten  ,,Deckvorstellungen“  f i ir  e igentlich sexuelle Vorstellungs- 
inha lte  zu sehen habe, und wenn er nun aufgefordert w ird , in  
seiner Selbstbeobachtung wenn m oglich dieser verdrangten Sexual- 
phanomene habha ft zu werden, so muBte es w underlich zugehen, 
wenn X  dieser Suggestion auf die Dauer w iderstehen sollte.
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B e ka n n tlie h  is t dies das H a u p tve rfa h re n  der FREUDsehen „P sycho - 
a n a lyse "1. —  G enauer b e tra c h te t stehen d ie  von  den F reud ianem  ge forderten 
S elbstbeobachtungen u n te r z w  e i  e n  de r oben gesch ilde rten  Tauschungs- 
bedingungen. D e r P sych o a n a ly tike r is t n a m lich  iib e rze u g t, daB jedes T raum - 
fragm e n t, jede be im  fre ie n  A ssoziieren auftauchende V o rs te llu n g , jede 
g le ic h g iiltig s te  Bewegung eines M enschen bedeutungsvo ll un d  d a m it de u tb a r 
sei. Sie solle in  m a sk ie rte r F o rm  a u f tie fe  Zusam m enhange m it dem  kem - 
h a fte n  Innen leben des In d iv id u u m s  h inw e isen; diese s in n vo lle n  B eziehungen 
ge lte  es aufzudecken. So is t de r P sych o a n a ly tike r vo n  je n e r bedenklichen 
Tendenz zu r L o g i f i k a t i o n  beherrscht, d ie e r n u n  d u rch  S u g g e s t i o n  
auch dem  P a tie n te n , also dem  S elbstbeobachter au fzw in g t.

D ie geschilderten Schw ierigkeiten und U nzulang lichkeiten 
der Selbstbeobachtungsmethode d iirfe n  uns nun aber n ich t dazu 
ve rfiih ren , sie ganz verw erfen zu w ollen. Sie ha t zweifellos einen —  
wenn auch begrenzten —  W ert, ja  e r f iillt  innerhalb der Gesamtheit 
a lle r Methoden gewisse Aufgaben, die ke in  anderes Verfahren 
ih r abnehmen kann. W ie schon betont, is t die nachtragliche 
Selbstbeobachtung von Vorgangen, die zunachst naiv erlebt 
worden waren und dann in  p rim are r E rinnerung erfaBbar sind, 
re la tiy  einw andfrei. Aber auch in  andersartigen Fallen kann eine 
kritische  E ins ich t in  die Fehlerquellen und standige Ubung die 
von le ichteren Aufgaben zu im m er schwereren fo rtsch re ite t, 
schlieBlich zu einer m ethodisch hochstehenden Anwendung fiih re n , 
von der w ertvo lle  Ergebnisse zu erwarten sind.

2. D ie  S e l b s t b e u r t e i l u n g .

W ahrend die Selbstbeobachtung bestim m ter Einzelphanomene 
ebensowohl im  D ienste der generellen w ie der d iffe ren tie llen
Psychologie stehen kann, is t die zweite in trospektive  M ethode,
die S e l b s t b e u r t e i l u n g  fast ganz au f die d iffe ren tie lle  
Psychologie beschrankt, h a rrt h ie r allerdings auch erst noch ih re r 
weiteren Ausbildung. Es handelt sich je tz t n ich t m ehr um Angaben 
iib e r etwas, was sich in  einem gegebenen A ugenblick erleben laB t,
sondern um  die allem  Erleben zugrunde liegenden D auerdisposi-
tionen. X  so li sich also da riibe r Rechenschaft geben: ob er gewisse 
E igenschaften habe oder n ic h t, bzw . in  welchem Grade er sie 
habe, w ie sie sich e n tw ic ke lt haben; ob er zu einem  bestim m ten 
Typus gehore, in  welcher Weise eine Begabung, eine E igenart 
des Temperam ents des Charakters in  ihm  ausgebildet sei usw.

Welche M itte l stehen dem X  zur V erfiigung , dam it er diese 
Angaben machen konne? In  manchen Fallen w ird  er led ig lich  
eine schon friih e r vollzogene Selbstbeurteilung fe rtig  vorzulegen

1 132 ff.
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haben; denn iib e r gewisse grobste E igen tiim lichke iten  seines 
N ature lls ha t sich ja  jeder Mensch —  sei es auf G rund eigener 
Uberlegung, sei es in  Nachahm ung frem derU rte ile  —  eine M einung 
gebildet. Ob man m utig  oder fe ig, froh lichen oder triib e n  Tempe- 
ramentes, m usikalisch oder unm usikalisch sei usw., weiB m anw ohl 
im  allgemeinen. A llerd ings werden derartige fe rtige  Selbsturteile 
um  so unzureichender sein, je  geringer einerseits In te lligenz und 
B ildung des X  is t, je  spezieller andererseits die Anforderungen 
des Psychologen werden. D ie Zahl der Facher, m it denen die naive 
Selbsterkenntnis bei der C harakte ristik des eigenen Ic h  gewohnlich 
auskom m t, is t ungemein d iir ftig  und re ich t n ich t im  entfem testen 
an die M ann ig fa ltig ke it der Gesichtspunkte heran, un te r denen 
w ir Selbst beurteilungen von Menschen fordern miissen.

So muB denn in  den w eitaus meisten Fa llen  der zur U n te r
suchung stehende X  Selbsturte ile  a d  h o c b ild e n ; und da sind 
nun w iederum  zwei S tufen m oglich. Entw eder gen iig t das M ate ria ł 
von Erinnerungen, die X  iib e r sein bisheriges Leben besitz t, um  
nun das U rte il zu fa lle n : er ha t also n u r die K onklusion  aus schon 
vorhandenen Pramissen zu ziehen. Oder aber es fehlen auch die 
Yorbedingungen f i ir  das U rte il, und sie miissen ebenfalls erst ad hoc 
geschaffen werden. Fragen w ir z. B . nach den Lern typus, so kann 
der eine P riiflin g , obwohl er bisher n ich t darauf geachtet ha tte , 
doch so fo rt sagen, ob er durch vorwiegende E inpragung des o p ti- 
schen Sehriftb ildes oder des akustischen K langbildes zu lernen 
und zu behalten pflege; ein anderer kann sich dagegen in  vo lle r 
U nkenntn is h ie riibe r befinden, und bedarf erst einer Probe, die 
er m it sich anste llt oder anstellen laB t, um sich K la rh e it zu ver- 
schaffen.

D ie dre i S tufen der Selbstbeurteilung sind also:
1. W iedergabe schon vorliegender Selbstbeurteilungen.
2. Selbstbeurteilung ad hoc auf G rund schon vorliegender 

Selbstbeobachtungen.
3. Selbstbeurteilung ad hoc auf G rund ad hoc vorzunehm ender 

Selbstbeobachtungen.
D er zu le tz t genannten Form  haften alle  diejenigen m etho- 

dischen M erkm ale an, welche der beabsichtigten Selbstbeobachtung 
iibe rhaup t zukom m en; denn sie beruht ganz auf ih r. AuBerdem 
aber ha t die Selbstbeurteilung ih re  eigenen m ethodischen E igen
schaften.

Zunachst muB das Paradoxon aufgeste llt werden, das dem 
Durchschnittsm enschen seine eigenen E igenschaften naher stehen,
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und daher z. T . auch ve rtrau te r sind, ais seine akuten psychischen 
Erlebensweisen, obgleich doch jene nu r durch Beurte ilung, diese 
durch Beobachtung erfaBbar sind. D ie Einzelphanomene und 
A k te  interessieren ihn  n ich t an sich in  ih re r so und so gearteten 
Q ua lita t, sondern nu r um  dessentwillen, was sie f i ir  seine Per
sonlichkeit im  ganzen und dauem d bedeuten. W enn irgendein 
X  einen D enkakt vo llz ieh t, so weiB er im  allgemeinen n ich t, 
welche psychischen Phanomene er erleb t und wie sie sich v e rk n iip ft 
und g rupp ie rt haben; w ohl aber h a t er eine M einung dariiber, 
ob der D enkakt dum m  oder k lug, also Sym ptom  einer bestim m ten 
In te lligenz-D isposition  war. D ie akuten M erkm ale an sich in  
ihrem  Kom m en und Gehen sind eben ind iffe ren t, die D isposi
tionen dagegen werden ais echte W esensbestandteile der Person
lic h k e it em pfunden und gewertet. —  Dazu kom m t, daB eine 
E igenschaft o f t  Gelegenheit ha t, sich zu auBern; und diese w ieder- 
holten Sym ptom e zeigen, bei a llen V aria tionen im  einzelnen, doch 
so v ie l tjbereinstim m endes, daB sich die N otw endigkeit, ihnen 
einen gemeinsamen dispositionellen Trager unterzulegen, gerade- 
zu aufdrangt. —  E nd lich  sind die D ispositionen m eist von groBter 
praktischer W ich tig ke it; denn in  ihnen p rag t sich ein Dauerver- 
ha lten  zur AuBenwelt aus, das auf die ganze Lebensgestaltung 
des X  von starkstem  E in fluB  sein muB —  man denke etwa an 
Eigenschaften wie M ut, Geistesgegenwart, ein bestim m tes Ta len t, 
Egoismus usw. So is t es m oglich, daB un te r Um standen Selbst- 
beurteilungen le ich te r zustande kommen, ais Selbstbeobachtungen.

F re ilich  stehen dem nun wieder besondere Schw ierigkeiten 
und Gefahren der Selbstbeurteilungsm ethode gegeniiber.

M eist sind es n u r sehr auBerliche und grobe U bereinstim - 
mungen der Sym ptom e, auf welche der Durchschnittsm ensch 
die Annahme einer „E igenscha ft" s tiitz t. Von der in  W irld ich ke it 
sehr hohen K om p liz ie rth e it, die dieser E igenschaft zukommen 
kann, weiB er ebensowemg, w ie davon, daB sich h in te r ahnlichen 
auBerlichen Sym ptom en Eigenschaften sehr verschiedener S tru k tu r 
bergen konnen. Ih m  is t „M u t“  oder ,,K lu g h e it“  oder „gutes 
Gedachtnis“  ein festes und starres M erkm al, das sich durch die 
und die B etatigung auBerlich kund g ib t. Aus diesem Grunde 
werden also Selbstcharakteristiken zunachst an der Oberflachę 
haften b leiben; der Psychologe da rf sich aber hiervon n ich t ab- 
schrecken lassen und sich auch n ich t a llzu hochm iitig  ablehnend 
dagegen verhalten. Es muB jene Oberflachenschilderung, die 
X  von sich oder einer seiner Eigenschaften g ib t, zunachst akzep- 
tie ren, um  dann behutsam un te r H ervorholung bere it liegender
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Erinnerungen oder unter H erbe ifiih rung  ad hoc zu machender 
Selbstbeobachtungen eine V ertie fung und Analyse zu erm oglichen.

Bedenklicher is t eine andere Schw ierigkeit. E in  sehr groBer 
B ruch te il der bei der Selbstbeurteilung in  B etrach t kommenden 
M erkm ale ha t W e r t b e t o n u n g ;  und das H ineinspielen von 
W ertgesichtspunkten irgendwelcher A rt kann eine starkę Hemmung 
f i ir  den W ille n  und die F ah igke it zu unbefangener Selbstcharak- 
te ris tik  bedeuten. Bei denjenigen Eigenschaften, die zwischen 
einem positiven und einem negativenW ertepol schwanken (m utig - 
fe ig, aufrichtig-heuchlerisch, klug-dum m ) w ird  m eist die Neigung 
bestehen, sich nach der positiven Seite h in  zu charakterisieren, 
oder m indestens die Abneigung, sich ausgesprochen negatiy dar- 
zuste llen; darun ter muB daim  notwendig die O b je k tiv ita t leiden. 
Aber auch das Um gekehrte kom m t, wenn auch seltener vo r, 
nam lich die Tendenz, die Selbstschilderung nach den schlechten 
Seiten h in  zu iibe rtre iben  —  sei es, daB ein relig ios-pietistisches 
SiindenbewuBtsein (w ie y ie lle ich t bei A u g u s t in )  m itsp ie lt, sei es, 
daB ein o rig ina iita tss iich tige r Im m oralism us m it dem Besitz jener 
Eigenschaften sich b riis te t und m it ih re r Schaustellung ko ą u e ttie rt 
(so y ie lle ich t bei R o u s s e a u ) .

Eine d ritte  Gruppe von m oglichen Falschungen entsteht 
schheBlich durch eine A rt von p s y c h i s c h e r  S c h a m :  es 
herrscht ein heftiges W iderstreben, bestim m te dem tie fs ten  Wesen 
der eigenen In d iv id u a lita t zugehorige Eigenschaften vo r anderen. 
ja  auch vo r sich selbst zu en th iillen . Man ha t das ó ft durchaus 
berechtigte G efiih l, daB gewisse Momente, um  ungebrochene 
S tiitzen  des personlichen Daseins bleiben zu konnen, gar n ich t aus 
ih re r dunklen Instinktbeschaffenheit heraus ans fahle L ic h t des 
reflektierenden BewuBtseins gerissen und w ie Frem dkorper ob- 
je k tiv  betrachte t und analysiert werden d iirfe n . Das „E rkenne 
dich selbst“  ha t h ier seine Grenze an der noch fundam entaleren 
Forderung: ,.Bewahre dich se lbst"1.

A lle  diese Storungen der unbefangenen Selbstbeurteilung 
konnen m it oder ohne B eteiligung des W illens erfolgen; aber es 
g ilt  h ie r, w ie in  ahnlichen Fallen der Aussagefalschung: die un- 
w illk iirlic h e n  sind im  Verhaltn is zu den w iU kiirlichen sehr v ie l 
starker ais man gewóhnhch annim m t, und sie sind zugleich schwerer 
erkennbar ais jene. In  der T a t w ird  der Psychologe bei seinen 
P riifhngen re la tiy  le ich t bemerken konnen, wann der gute W ille

1 D u rch  M iB a ch tun g  dieser psychischen Scham h a t d ie  FREUDSche 
psychoana lytische M ethode v ie l ge s iin d ig t.
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fe h lt, a u frich tig  zu sein; dagegen is t die Gefahr f i ir  ih n  n ich t gering, 
durch die starken positiven und negativen Autosuggestionen, die 
bei bester Gesinnung und ernstester W ahrheitsabsicht m it un ter- 
laufen, und durch die unbewuBten Verdrangungen der Selbst- 
beurte ile r getauscht zu werden.

Som it bedarf er einer Reihe yon MaBregeln, um  die Selbst
beurte ilung tro tz  dieser Schw ierigkeiten zu einer w issenschaftlich 
brauchbaren M ethode zu erheben.

Zunachst muB sich der Forscher einigermaBen iib e r die A b- 
stu fung k la r sein, in  welcher die yerschiedenen zu priifenden 
Ind iyidua lita tse igenschaften  von jenen Storungen der Selbst- 
beurte ilungsfahigkeit be tro ffen  werden. So spielen z. B . die 
Autosuggestionen und Selbstverkennungen bei Angaben iibe r 
Gedachtniseigenschaften eine v ie l geringere R olle, ais bei Angaben 
iib e r Charaktereigenschaften. D ie  psyehische Scham w ird  ver- 
h indem , daB die Selbstanalyse jem als f i i r  die D iffe rentia lpsycho- 
logie des Sexualgebietes ais a lle in  ausreichende Methode in  B e trach t 
kom m t; dagegen w ird  die M ethode f i ir  den Typus des geistigen 
Arbeitens, f i ir  asthetische Interessen und yieles andere in  ziem lich 
weitem  Um fange brauchbare Ergebnisse lie fern .

Selbstverstandlich is t auch die Anwendung von der In - 
d iv id u a lita t der P riiflin g e  abhangig zu machen. D er ganz naive 
Mensch, der e igentlich psychologischen Interessen frem d gegen- 
iibe rs teh t, w ird  von der wertenden Stellungnahm e bei seinen 
Selbsturteilungen iibe rhaup t n ich t loskommen, wahrend so mancher 
psychologisch In teressierte  und Geschulte eine hohe F ah igke it 
zu k iih le r S e lbstob jektiva tion  besitzt.

Sodann w ird  der Psychologe durch die A r t seines Vorgehens 
yie le  H indernisse aus dem Wege raum en konnen. D ie A ufforderung 
zu r Selbstbeurteilung yerm ag le ich t bei den P riiflin g e n  die F u rch t 
zu erwecken, daB er sich durch Aufdeckung bestim m ter Besonder- 
heiten seiner In d iv id u a lita t bloBstelle. In  solchen Fallen kann 
ihm  k la r gem acht werden, daB er den ganzen Yorgang un te r einem 
falschen Sehwinkel be trachte t. Ferner muB jede gewiinschte 
Gewahr d a fiir geleistet werden, daB die Selbstbeurteilung des X  
n ic h t dazu yerw erte t werden solle, um  ih n  f i ir  das U rte il der W e lt 
in  ein bestim m tes L ic h t zu riic ke n ; dies geschieht am besten, 
indem  die vo llige  A n o n y  m i t a t  bei Aufbew ahrung, Verarbei- 
tung  und V ero ffentlichung des M ateria ls zugesichert und durch- 
g e fiih rt w ird . H ie rin  also unterscheidet sich w ieder die Technik 
der d iffe ren tie llen  Psychologie von der bei generellen U n te r-
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suchungen iib lichen , bei denen gewohnlich die Versuchspersonen 
genannt werden; sie nahert sich m ehr dem bei m edizinischen 
K asu istiken gebrauchlichen Yerfahren. —  In  solchen Fallen, in  
welchen die N a tu r des Problem s A nonym ita t verb ie te t, (z. B . bei 
der Psychographie einer beriihm ten  Personlichkeit) w ird  man 
eben auf einen T e il von Selbstbeurteilungen verzichten m iissen.

E nd lich  sind K o n t r o l l e n  no tig  und zwar ebenso f i ir  die 
allgem eine F ah igke it des X  zur Selbstbeurteilung, w ie f i ir  den 
spezifischen In h a lt seiner einzelnen S elbsturteile . Z u r K o n tro lle  
der U rte ils fa h ig ke it kann dienen: der Gesam teindruck, den der 
Untersucher ha t, das G utachten solcher Personen, die X  genau 
kennen, iib e r seine A u frich tig ke it, U nbefangenheit, O b je k tiv ita t 
und Selbsterkenntnis, endlich zuverlassige Tests, (—  die w ir aber 
bis je tz t noch n ich t besitzen — ) welche E inb licke  in  die A r t seines 
U rte ilens, in  seine S uggestib ilita t, seine E rinnerungsfah igke it er- 
lauben. D er besondere U rte ils in h a lt is t zu kon tro llie ren  durch 
Vergleichung m it den Ergebnissen anderer M ethoden und m it den 
Aussagen anderer B eurte ile r iib e r dieselbe E igenschaft des X .

Es konnen dann fre ilic h  im m er noch genug Selbstbeurteilungs- 
angaben iib r ig  bleiben, die sich der d irekten  K o n tro lle  entziehen; 
aber h ie r w ird  sich der Psychologe a llm ah lich  eine t)bung  darin  
erwerben, die ,,P la u s ib ilita t“  einer solchen Angabe auf G rund 
des ko n tro llie rte n  Befundes einigermaBen einzuschatzen.

N a c h t r a g .  Das obige K a p ite l la g  sehon im  S atz fe rtig  v o r, ais 
de r erste B and des neuen W erkes von  G. E . M u l l e r  [458 a] ersch ien. D ies 
B uch  e n th a lt in  seinem  I I .  A b s c h n itt , ,fjb e r d ie  S elbstw ahrnehm ung 
usw .“  E ro rte ru n g e n  iib e r d ie  in tro s p e k tiv e  M e th o d ik , d ie  zum  groBen 
T e il auch f i ir  d iffe re n tie ll-p sych o lo g isch e  Forschungen m aBgebend s ind .

D e r p rin z ip ie lle  S ta n d p u n k t, den M . der In tro s p e k tio n  gegeniiber 
e in n im m t, is t dem  im  ersten A b s c h n itt ob igen K a p ite ls  ve rtre te n e n  ahn- 
lic h . M anche M om ente, d ie  von  m ir  n u r g e s tre ift w erden ko n n te n , fin d e n  
be i M . au sfuh rliehe  E ro rte ru n g ; a u f v ie le  w ic h tig e  M ethodenfragen fa llt  
ganz neues L ic h t. So se i u n te r anderen hingew iesen a u f d ie  B e g riffe  
de r „psycho log ischen E rta p p u n g e n “  un d  des „na chp rob ie re nde n  V o r- 
ste llens“ , a u f d ie  P o lem iken  gegen d ie  M ethode de r „v e rm e in tlic h e n  
R em iniszenzen“  und  gegen d ie  „system atische  exp e rim e n te lle  S e lbst
be ob ach tu ng " de r W iirz b u rg e r Schule.

Stern, Differentielle Psychologie.
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K a p ite l I I I .

Allgemeine Bedingungen des extrospektiven 
Yerfahrens.

D er Psychologe e rha lt durch reine In trospektion  nu r singu- 
lares M ateria ł, nam lich seine eigenen seelischen M erkm ale. A lle  
anderen In d m d u e n  sind ihm  n u r au f extrospektiven Wege gegeben. 
Dies g ilt selbst f i ir  die fr iih e r erwahnten Fa lle , daB er seine P riiflin g e  
zur In trospektion  veran laB t; denn ihm , dem Psychologen, sind 
n ich t diese Selbstbeobachtungen an sich, sondern nu r dereń 
sprachliche D arstellungen zuganglich, die er deuten muB wie jede 
andere von anderen Ind iv idue n  ausgehende AuBerung.

D ie Frage, inw ie fern  iibe rhaup t ein ob jektives (auf O bjekte 
auBerhalb des Forschers gerichtetes) Verfahren in  der Psychologie 
m oglich sei, is t zwar o ft e ro rte rt w orden; sie gew innt aber f i i r  
die d iffe ren tie lle  Psychologie eine so besondere Bedeutung, daB 
ih re  Besprechung un te r zum T e il veranderten Gesichtspunkten 
unum ganglich is t.

E rinnern  w ir uns jenes Schemas der am In d m d u u m  vor- 
handenen M erkm ale (S. 28) und fragen w ir uns, w ie ich  diese 
M erkm ale an einem m ir gegeniiberstehenden In d m d u u m  X  er- 
kennen konne.

U n m itte lb a r zuganglich sind m ir die zu X  gehorigen p h y  - 
s i s c h e n  P h a n o m e n e  im  weitesten S inne: seine anato- 
mische und physiologische Beschaffenheit ebenso w ie die auBer- 
lich  hervortretenden E ffek te  seiner Handlungen, seine Leistungen 
und W erke, endlich die auBeren Um weltbedingungen, un te r denen 
er steht.

Auch die p h y s i s c h e n  A k t e  und E i g e n s c h a f t e n  
des X , (d. h. diejenigen, die led ig lich  auf Erzeugung physischer 
Phanomene gerich te t sind) erlauben eine Feststellung, die zwar 
in d ire k t is t, die aber in  gleicher Weise von allen extrospektiven 
W issenschaften, insbesondere den Naturw issenschaften vollzogen 
w ird , also n ich t besonderes Problem  der Psychologie is t. Es k  onnen



auf diesem Wege sogar Eigenschaften, die f i ir  die In d iv id u a lita t 
rech t w ich tig  sind, erschlossen werden, ohne daB die peia/laoię 
elę l i l io  ydrog des Psychischen no tig  ware. So is t z. B . die 
E igenschaft der starken physischen Im ita tm ta t schon led ig lich  
aus dem auBerlich sichtbaren Verhalten, das gegeniiber vorge- 
m achten Bewegungen s ta ttfin d e t, ab le itbar.

F re ilich  —  sobald man sich fra g t, welche BewuBtseinspha- 
nomene bei diesen physischen Nachahmungsakten b e te ilig t seien, 
oder ob die E igenschaft der starken Nachahmungstendenz sich 
n ich t nu r auf die Nachahm ung korperlicher Bewegungen sondern 
auch auf die Nachahmung innerer Verhaltungsweisen erstreckt —  
und ebenso in  tausend anderen Fallen —  w ird  das Problem  der 
E rkennba rke it des Psychischen im  Anderen aku t.

Unsere besondere Fragestellung rich te t sich also au f die E rkenn
b a rke it derjenigen M erkm ale am anderen, die n ich t re in  physischer 
N a tu r s ind; es sind dies die psychischen Phanomene, die re in  psychi
schen A k te  und Eigenschaften, die psychophysisch neutralen 
A k te  und Eigenschaften. W ir wollen dereń G esam theit im  folgen- 
den der K urze halber ais „psyehische M erkm ale" zusammenfassen.

Das Problem  g liedert sich so fort in  zwei U nterfragen :
1. Psyehische M erkm ale sind m ir nur an m ir selbst d ire k t 

gegeben: W ie komme ich  da von m ir  aus an das Psyehische 
des A n d e r e n  heran ? Es hande lt sich h ier also um  die in te r- 
ind iv idue lle  B riicke , die den Beobachter m it dem Beobachteten 
ve rb in d e t: Problem  der A n a l o g i e .

2. A n dem Anderen sind m ir nu r p h y s i s c h e  M erkm ale 
d ire k t gegeben: W ie komme ich  von diesen aus an seine p s y 
c h i s c h e n  M erkm ale heran ? Es hande lt sich h ie r also um  die 
in tra -in d iv id u e lle  Verbindung zwischen den auBerlich erkennbaren 
Sym ptom en und den ihnen zugrunde liegenden inneren F a k to re n : 
P roblem  der S y m p t o m a t o l o g i e .

Beide Fragen hangen eng zusammen, sind aber durchaus 
n ich t identisch, und ih re  getrennte Behandlung scheint geeignet, 
in  manche h ier bisher vorhandenen U nklarhe iten  L ic h t zu bringen.

1. D a s  A n a l o g i e v e r f a h r e n ł .
Bezeiehnen w ir die physischen und psychischen M erkm ale 

m einer selbst durch ph und ps, die des „A nderen" durch cp und ip, 
so is t m ir ps durch In trospektion , ph und cp durch unm itte lbare

i  Es sei h ie r verw iesen a u f d ie a u s fiih rlic h e  E ro rte ru n g  des „s u b - 
je k tiv is tis c h e n  AnalogieschIusses“  in  m e ine r D is s e rta tio n : D ie  A na log ie  
im  v o lk s tiim lic h e n  D enken, B e rlin , 1893 S. 94— 138.

4*
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E xtrospektion  gegeben. M it H ilfe  dieser dre i G lieder kann ifj, 
das Seelische des Anderen, auf G rund eines Analogieverfahrens 
gefunden werden. D ie Form el f i i r  diese Aufgabe is t

ph-.ps  =  cp:xf).
D ie Analogisierung w ird  entweder auf alogischem oder auf 

logischem Wege vollzogen; d o rt sprechen w ir von „E in fiih lu n g ", 
h ie r von „AnalogieschluB"

D er R ichtung nach is t das Analogieverfahren entweder 
„z e n trifu g a l" (U bertragung des im  Ich  E rlebten auf den Anderen) 
oder „z e n trip e ta l" (N achbildung des im  Anderen Verm uteten 
im  eigenen Ich ).

D ie Analogisierung des Anderen m it dem Ich  sp ie lt im  mensch- 
lichen Leben —  ganz abgesehen von der psychologischen W issen
schaft —  eine ungeheure R o lle ; aber sie t r i t t  h ie r m eist n ich t 
in  der Form  eines logischen Schlusses auf, sondern ais v ie l ele- 
mentareres in tu itiv -trie b a rtig e s  Yerhalten, f i ir  welches man den 
treffenden Term inus E i n f i i h l u n g  gepragt hat.

F iir  den naiven Menschen is t nam lich die Zusammengehórig- 
ke it der psychischen und physischen M erkm ale im  In d m d u u m  
eine durchaus u rspriing liche und selbstverstandliche Tatsache, 
oder noch ko rrekte r ausgedriickt: er ha t sich iibe rhaup t noch gai 
n ich t zu ih re r Scheidung durchgerungen und kam i sich daher 
ein łebendiges In d iv id u u m  iibe rhaup t n ich t anders denn ais un- 
gete ilte  psychophysische E in h e it denken. Deshalb weiB er auch 
gar n ich t, was ihm  an dem ihm  gegeniiberstehenden Anderen 
d ire k t gegeben is t, und was er erst h ine in leg t; die innere seelische 
Lebendigkeit is t f i ir  ihn  schon in  der auBerlichen K o rp e rlich ke it 
im p liz ite  enthalten.

A u f dieser in tu itiv e n  E in fiih lu n g  beruht alle  M ythologie 
und a lle r Fetischism us; aber es beruh t auf ih r auch alles asthe- 
tische GenieBen, das im m er ein gefiihlsmaBiges H ineinlegen von 
Psychischem in  die wahrgenommene auBere G estaltung is t, wie 
auch die praktische Sym pathie, die uns die Freuden und Leiden 
des Anderen m iterleben laB t. SchlieBlich bedient sich ih re r jene 
naive D ifferentia lpsycholog ie , die „n a tiirlic h e  M enschenkenntnis", 
die w ir bei jedem  Menschen in  gewissem Mafie, bei manchen aber, 
ganz unabhangig von w issenschaftlichen E insichten, in  besonders 
hohem Grade ausgebildet finden.

Auch der w issenschaftliehe Psychologe kann der E in fiih lu n g  
ais der G rundlage seines extrospektiven Verfahrens n ich t entbehren; 
aber er da rf auch n ich t bei ih r stehen bleiben. E r b raucht sie f i ir
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die Grundvoraussetzung, daB die „A nde ren " w irk liche  Personlich- 
keiten, n ich t nu r physische O bjekte s ind; diese t)berzeugung 
laB t sich re in  verstandesma8ig niemals ab le iten ; „w enn ih r ’s 
n ich t f iih lt ,  ih r  w erde fs nie erjagen". Aber auch f i ir  die spezielle 
E rkenntn is der Seelenfunktion des Anderen kann ihm  die E in 
fiih lu n g  o ft genug h e u r i s t i s c h e s  P rinz ip  sein; er da rf in  
den gefiihlsm aBigen Deutungen der n a tiirlich e n  Menschenkenntnis, 
mag er sie nun selbst iiben  oder von Anderen g e iib t finden, Weg- 
weiser sehen, die moglicherweise auch zu wissenschaftlichen W ahr- 
heiten fiih re n  konnen. In  diesem Sinne gewinnen auch jene pro- 
fessionellen Charakterdeutungen, w ie sie Graphologen und andere 
ausfiihren, zuweilen f i ir  den Psychologen einen W ert. D ie — gar 
n ich t so seltene —  Tatsache, daB irgend ein Graphologe durch 
besonders gute C harakterschilderungen v e rb liifft, besagt an sich 
noch gar n ich ts f i ir  die R ich tig ke it seiner Theorie (die er sich 
o ft genug erst nachtrag lich  zur R echtfertigung seiner E in fiih lu n g  
ko n s tru ie rt ha t), sondern nu r f i ir  die hohe F ah igke it zu dieser 
E in fiih lu n g  selbst; im m erhin kann aber der Psychologe durch 
diese Le istung auf m ogliche Zusammenhange zwischen bestim m ten 
Sym ptom en und Seeleneigenschaften hingewiesen werden, die 
er m m  m it seinen Methoden zu studieren ha t.

D ie e igentlich wissenschaftliehe Methode aber muB darin  
bestehen, die u n s i c h e r e  u n d  u n k r i t i s c h e  E i n f i i h -  
l u n g  d u r c h  e i n e n  t r i f t i g e n  u n d  k r i t i s c h e n  
A n a l o g i e s c h l u B  z u  e r s e t z e n .

D ie  logische Anwendung der oben genannten Form el des 
Analogieverfahrens (ph : ps =  cp : xp) be ruh t au f zwei Voraus- 
setzungen.

D ie  erste is t d ie  t)bere instim m ung der R elationen rechts 
und lin ks  vom  G leichheitszeichen: es muB angenommen werden, 
daB bei dem Anderen die physischen M erkm ale ebenso sym pto- 
m atisch sind f i i r  s e i n  Seelenleben, w ie meine physischen M erk
m ale f i ir  m ein Seelenleben. Diese Annahm e da rf im  w eiten U m - 
fang ais berechtig t gelten.

Zweitens aber m iissen auch die entsprechenden M erkm ale 
au f beiden Seiten (ph und cp un te r sich, ps und tp u n te r sich) 
v e r g l e i c h b a r  sein. Diese V erg le ichbarke it der M erkm ale 
bedarf naherer Betrachtung.

D er einfachste F a li der V erg le ichbarke it is t die G l e i c h -  
h  e i  t , und in  der T a t ha t man o ft den sub jektiv istischen A nalogie
schluB au f diesen F a li beschranken w ollen ; wenn ich  an dem 
Anderen ein physisches M erkm al wahmehme, das einem an m ir
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yorhandenem  gle ich t, so kann ich  annehmeu, daB der Andere 
auch dasselbe dazugehorige psyehische M erkm al habe w ie ich.

D ie  generelle Psychologie is t insofern sehr gu t daran; ais 
sie sich m it dieser einfachsten Form  des Analogieschlusses begniigen 
kann ; denn sie in teressiert sich ja  n u r f i ir  das A llgem eing iiltige  
des Seelenlebens, also f i ir  das, was X  m it Y  und m it Z und jeder 
von ihnen m it dem beobachtenden Psychologen selbst gemeinsam 
ha t. H ie r d a rf also der Psychologe seine eigenen sub jektiven 
Tatbestande in  den Anderen h ine in  pro jiz ie ren  —  sofern es sich 
eben w irk lic h  um  allgem ein menschliche GesetzmaBigkeiten 
hande lt.

Aber gerade dieses ,,sofern" b ild e t auch die K lippe . D ie 
Neigung, sich im  Anderen w iederzufinden is t so groB, daB an 
oberflachliche oder pa rtie lle  G leichheiten der auBeren M erkm ale 
v ie l zu w e it geheńde Schliisse beziig lich der G le ichheit der psychi
schen Phanomene g e kn iip ft werden. Jeder Mensch, auch der Psycho
loge h a t nun einm al die T e n d e n z , s e i n e i g e n e s l c h a l s  
d i e  N o r m a l p s y c h e  a n z u s e h e n ,  dereń In h a lt und 
S tru k tu r in  allen anderen Psychen w iederkehren m iiB te ; und so 
leg t man denn n ich t n u r die allgem einsten form alen P rinz ip ien  
des seelischen Funktion ierens von sich aus den anderen un te r —  
und tre ib t so berechtigte generelle Psychologie —  sondern man 
generalisiert auch Tatbestande des eigenen Ich , die ihm  in  W irk 
lic h k e it ais ind iv idue lle  Besonderheiten zukomm en oder nu r 
m it einer begrenzten Gruppe anderer Menschen gemeinsam sind. 
So w ird  ein s ta rk  v isue ll veranlagter Mensch es le ich t f i ir  selbst- 
verstand lich  ha lten, daB sich das Gedachtnisleben bei jedem 
Menschen in  optischen V orste llungsbildern von hochgradiger 
S innen fa lligke it vo llz ieh t.

A ber is t denn in  solchen F a llen  der N ie ht-U bereinstim m ung 
zwischen m ir und den Anderen der AnalogieschluB i i b e r h a u p t  
noch vo llz iehbar ? Yon der Beantw ortung dieser Frage hangt die 
ganze E xistenz der d iffe ren tie llen  Psychologie ab. K ann  ich  —  
w ie es manche w irk lic h  behaupten —  per analogiam nu r m ir 
Gleiches im  Anderen erschlieBen, dann is t das an anderen Psychen, 
was anders is t ais in  m ir, p rin z ip ie ll meinem Verstandnis unzu- 
ganglich; dann g ib t es w ohl eine d iffe ren tie lle  Physiologie und 
Anthropo log ie, n ich t aber eine Psychologie der menschlichen 
D ifferenzierung.

D o rt a llerdings, w o das Anderssein ein vollstandiges is t, wo 
jedes tertium comparationis fe h lt, da versagt der Analogie
schluB in  der T a t und dam it das w irk liche  Yerstandnis. So
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w ird  der blindgeborene Psychologe sich niemals eine adaąuate 
Vorstellung von der psychischen Beschaffenheit machen konnen, 
welche die Erlebnisse ,,ro t“  und ,,g riin “  und ,,he ll“  und „d u n ke l" 
des Sehenden besitzen; der to ta l Amusische w ird  den fe in  d ifferen- 
zierten Geniissen des M usikschwarmers frem d gegeniiberstehen; 
der niichtem e P h ilis te r ha t ke in  „O rgan" f i ir  dieEkstase des rom an- 
tischen Schwarmers.

D ie naive Auffassung pendelt gewóhnlich zwischen den beiden 
bisher geschilderten Extrem en h in  und h e r; sie wendet den Analogie
schluB entweder in  der einfachsten Eorm  der voUigen Gleichsetzung 
an, oder sie verzich te t, wo dies n ich t g liic k t, auf Analogisierung 
iiberhaup t. AuBerlich bekundet sich dies in  der naiven Fassung 
des B egriffs „E ig e n sch a ft"; Eigenschaften sind hiernach einform ige, 
psyehische Dauerm erkm ale, die dem einen zukommen und dem 
anderen abgehen. W er die E igenschaft der „K lu g h e it" , der 
„T a p fe rk e it", des „M usikalischseins" hat, kann den „D um m en”  
den „F e igen", den „U nm usika lischen", der jene Eigenschaften 
n ich t ha t, n ich t verstehen; dagegen f iih lt  er sich identisch und 
im  ve rtrau ten  V erha ltn is des Yerstandnisses m it jedem anderen, 
der ebenfalls „k lu g ", „ta p fe r", „m usika lisch " is t.

In  W irk lic h k e it aber is t die A l t e r n a t i  v e  f a l s c h ,  
ais ob es zwischen m ir und dem anderen entweder nu r G leichheit 
(und dam it das R echt zum AnalogieschluB) oder D ispara the it 
(und dam it U n fah igke it zur Analogisierung) gabe. Gerade zwischen 
den beiden G renzfallen, welche die vergrobem de Vulgarpsychologie 
bevorzugt, lie g t das eigentliche Gebiet der d iffe ren tie llen  Psycho
logie, und h ier muB sie den subjektiv istischen AnalogieschluB 
zu einer neuen Ausbildung bringen. D er naive B e g riff der „E ig e n 
scha ft" ais eines festen Dinges, das jenem zukom m t und diesein 
fe h lt, muB dann allerdings aufgegeben werden; bekanntlich  w ar 
es ja  der H auptfeh le r der a lten Verm ogenstheorie, d iffe ren tie lle  
D ispositionen, w ie m athem atische Gabe, Diebessinn usw. in  solcher 
Weise zu verdinglichen. A n ih re  S telle muB die andere Auffassung 
tre ten,daB  d i e U n t e r s c h i e d e  v o n M e n s c h  z u M e n s c h  
V  a r i e t a t e n b i l d u n g e n  o d e r  S p e z i a l f a l l e  i  n  - 
n e r h a l b  d e r  a l l g e m e i n  m e n s c h l i c h e n  F u n k -  
t i o n s w e i s e n  darstellen, so daB sie untereinander zwar n ich t 
gleich, aber auch n ich t d isparat, sondern bei a lle r Verschiedenheit 
un ter gemeinsamen Gesichtspunkten v e r g l e i c h b a r  sind. 
U nd wo noch V erg le ichbarke it besteht, da is t auch der Analogie
schluB anwendbar.
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D ie Vergle ichbarkeit zwischen dem Anderen und m ir kann un te r 
verschiedenen Gesichtspunkten hergestellt werden.

A m  leichtesten sind re in  g r a d u e l l e  Abweichungen per 
analogiam zu iiberw inden. F inde ich  bei dem Anderen Le i- 
stungen oder Yerhaltungsweisen, welche sich von den m einigen 
n u r q u a n tita tiv  unterscheiden (z. B . eine groBere L e ich tig ke it 
des Lernens, einen groBeren Um fang der E rinnerung, eine geringere 
A b lenkba rke it der Aufm erksam keit), so is t m ir die dazu gehorige 
psyehische Verfassung, wenn ich  sie auch selber nie in  dieser 
In te n s ita t erleb t habe, doch re la tiv  g u t vorste llbar. Denn ich 
weiB von m ir selbst, dąB die betreffende F u nktion  auch bei m ir 
zu verschiedenen Zeiten verschieden sta rk fu n k tio n ie rt, und 
b in  fahig, die Skala von Graden, welche m ir dadurch d ire k t zu
ganglich is t, nach oben oder nach unten h in  durch E xtrapo la tio n  
gedanklich fortzusetzen.

Diese re la tiv e  L e ic h tig k e it m ach t eine bekannte sozial-psyehisehe 
E rsche inung e rk la rlic h ; d ie  g ro flen  T a len te  w erden vo n  de r M itw e lt m e ist 
v ie l besser verstanden im d  g e w iird ig t ais d ie  G enies; denn der D u rch sch n itts - 
m ensch kan n  d ie  n u r q u a n tita tiv e  D is ta nz, d ie  ih n  vom  T a le n t tre n n t, 
m it H ilfe  des Analogieschlusses v ie l le ic h te r ub e rb riicke n , ais jene p rin - 
z ip ie lle  un d  q u a lita tiv e  K lu ft,  jense its  dereń das G eniale lie g t.

Innerha lb  der d iffe ren tie llen  Psychologie entstand aus gleichem 
Grunde die Tendenz, alle Unterschiede zwischen Mensch und 
Mensch le tzten Endes auf Gradunterschiede elem entarer Funktionen 
zu riickzu fiih ren , um  so ein durchgangiges, analogisches Verstandnis 
m oglich zu machen.

Dies is t fre ilic h  eine zu groBe Vereinfachung des Tatbestandes 
und eine zu groBe Annaherung an den S tandpunkt der generellen 
Psychologie. Denn die Varie ta tenbildungen der menschlichen Psyche 
sind zweifellos n ich t nu r q u a n tita tive r, sondern auch q u a 1 i  - 
t a t i v e r  N a tu r; und selbst do rt, wo die E lem entarfunktionen 
n u r q u a n tita tive  Verschiedenheiten zeigen, gehen diese doch 
innerhalb jedes Ind iv iduum s Synthesen ein, dereń einheitliche 
G esam twirkungen ausgesprochen q u a lita tive  Unterschiede dar
stellen.

W ie is t nun ein qua lita tives Anderssein des Anderen dennoch 
dem AnalogieschluB zuganglich ? D adurch, daB die R ichtung 
des Analogieschlusses im  gewissen Sinne um gekehrt w ird . D er 
einfachere, bisher besprochene AnalogieschluB w ar zentrifuga l, 
indem  ich  das von m ir aus Bekannte dem Anderen unterlegte. 
Je tz t muB er zen tripe ta l gewendet w erden: Zu dem bei dem Anderen 
auf G rund von Sym ptom en Vorausgesetzten soli bei m ir ein Ana- 
logon gefunden oder —  was noch schwerer is t —  erzeugt werden.
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So lange ich den AnalogieschluB in  der le ichten zentrifugalen 
Form  anwende, schreibe ich  dem anderen zu, was m ir gerade 
in  diesem Augenblick an eigenem Erleben gegenwartig und n a tiir- 
lic h  is t. A ber ,,Ich “  —  unter dem „ Ic h “  is t h ie r im m er der den 
AnalogieschluB vollziehende Psychologe gem eint —  „ Ic h "  b in  
m ehr ais diese Summę gerade gegenwartiger Erlebnisse und Ver- 
haltungsweisen; „ Ic h "  verfiige  iib e r eine la tente M ann ig fa ltig ke it 
von Erłebnissen aus verschiedensten A ltersstufen und S ituationen,
—  eine M ann ig fa ltig ke it die von einer ganz anderen GroBenord- 
nung is t ais der enge M om entaninhalt meines BewuBtseins; und 
wenn ich  nu r in  diesem Schatz zu suchen verstehe, so werde ieh 
manches finden, was m ir das Verstandnis des zunachst ganz frem d- 
artigen Seelenlebens des Anderen b litz a rtig  erleuchtet. Y ie l
le ich t habe ich in  einer langst iiberwundenen Phase m einer E n t- 
w icklung auch einm al ahnlich g e fiih lt und gedacht, w ie je tz t der 
m ir gegeniiberstehende X  nach seinen AuBerungen zu fiih le n  und 
zu denken scheint ; und indem  ich die E rinnerung an jene eigenen 
yerschwundenen Ichzustande zu beleben suche, beginne ich , 
jenen zu begreifen und zu w iird igen. —  Oder: X  reagiere auf Reize 
bestim m ter A r t (z. B . m usikalische) ganz anders ais ich. Zu
nachst is t er m ir dadurch y o llig  frem d; aber y ie lle ich t finde  ich 
in  m einer S elbstpriifung, daB ich auf Reize anderer A r t (z. B . 
literarische) R eaktionen zeige oder gezeigt habe, die der R eaktion 
des X  auf M usik yerw andt sind, und nun is t die B rucke geschlagen.
—  Oder: W ir stehen yerstandnislos vo r einem furchtbaren Ver- 
brechen. Aber wenn w ir uns m it  dem S tandpunkt der selbst- 
sicheren b iirgerlichen M orał, der sich zunachst ais unser E igen- 
erlebnis e inste llt, n ich t begniigen, sondern wenn w ir tie fe r h inein- 
tauchen in  halb bewuBte oder halb yergessene seelische Zustande, 
die w ir g leichfa lls einm al e rleb t haben, an Versuchungen und bose 
Neigungen, an innere Kam pfe, denen w ir fast erlagen, an E n t- 
wicklungsphasen, in  denen unser seelisches G leichgew icht bedenklich 
gestort w ar —  dann schw indet der erste E ind ruck der absoluten 
H eterogeneitat zwischen jenem  und m ir.

In  diesem Sinne ha t m an zuweilen gesagt, daB in  jedem  
Menschen etwas vom  T ie r, vom  K inde, vom  K iin s tle r, vom  Geistes- 
kranken, vom  Verbrecher, vom  R om antiker usw. stecke. U nd 
in  gleicher Weise kann man sagen, daB in  jedem  V e rtre te r eines 
psychologischen Typus doch irgend etwas von dem entgegen- 
gesetzten oder disparaten Typus enthalten sei. So is t der Mensch 
ein M  i k  r  o k  o s m o s; bei a lle r Besonderheit der In d iy id u a lita t 
sind doch in  jedem die A ngriffspunkte  f i ir  Yergleichbarkeiten
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gegeben, man muB sie nur zu finden wissen.

F re ilich  ebenso schwer w ie das A u ffinden  der Analogien 
is t es, sie auf ihre rich tige  Grenze zu beschranken. Man d a rf nie 
vergessen, daB die qua lita tive n  Verschiedenheiten unbeschadet 
der Analogiepunkte in  vo lle r S tarkę bestehen bleiben. So w irk t 
im  Anderen das ais dom inierende Dauereigenschaft, was bei 
m ir nu r ais Episode oder gar nur ais ganz gelegentliches E inzcl 
phanomen ohne tiefere Bedeutung f i ir  die G esam tstruktur der 
In d iv id u a lita t dagewesen w ar; die Erlebnisse meines Traum lebens 
dienen m ir ais M ittle r zum Verstandnis f i ir  das W achleben des 
ideenfliieh tigen Irre n ; die Erinnerungen an meine K in d h e it sind, 
wenn ich  sie auch noch so sehr zu beleben suche, doch nu r unbe- 
stim m te Nachklange m it a ll den Schwachen und Falschungs- 
m oglichkeiten lang zuriickliegender E rinnerungen und geben 
daher nu r ein ganz ungefahres B ild  von dem was in  einem eben 
beobachteten K inde vo r sich geht. Im m erh in  —  auch diese Surro- 
gate sind noch w e rtvo ll genug; denn sie erw eitern unerm eBlich die 
M a n n ig fa ltig ke it der uns zuganglichen seelischen Existenzform en.

Aber noch einen le tzten S ch ritt iib e r diese Grenze hinaus 
verm ag uns der zentripeta le  AnalogieschluB zu fiih re n ; er kann 
uns selbst solche seelische Beschaffenheiten des Anderen verstand- 
lich  machen, f i ir  welche in  unserer eigenen Selbsterinnerung ke in  
Analogon au ffindbar is t. Es g ib t dann nam lich im m er noch die 
M oglichke it, das zunachst n ich t vorhandene Analogon in  uns zu 
s c h a f f e n .  Denn die m ikrokosm ische N a tu r des Menschen 
erschopft sich n ich t in  der F iille  der faktisch  vorhandenen oder 
vorhanden gewesenen Phanomene und Verhaltungsweisen, son
dern sie erstreckt sich auch auf die M o g l i c h k e i t  anderer 
Erlebnisse, f i ir  welche bisher die Auslosungsbedingungen gefehlt 
hatten. W enn m ir von dem (m ir zunachst frem den und unzu- 
ganglichen) Seelenleben eines X  m oglichst vie le physische B egle it- 
erscheinungen d ire k t gegeben sind: die Bedingungen des M ilieus 
und des U n te rrich ts  ebenso w ie die K enntn is seines AuBeren 
und die korperlichen Sym ptom e in  Sprache, H andlung, M ienen- 
spiel usw. —  und wenn ich  m ir diese physischen Sym ptom e m oglichst 
vo lls tand ig  in  ih re r G esam tw irkung zu vergegenwartigen suche, so 
kann dadurch in  m ir ein psychischer Zustand hervorgerufen werden, 
der m ir bisher frem d war, aber nun ais ein Analogon zu der psychi
schen Verfassung des X  aufgefaBt werden kann1.

1 A is  eine in teressante A nw endung dieses ze n trip e ta le n  A na lo g ie 
schlusses w erden w ir in  K a p . IX  d ie  ,,R esonanzm ethode“  kennen lem en.
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Es ha t dieser Zustand eine deutliche Yerw andtschaft m it 
der asthetischen E in fiih lu n g . Auch diese is t eine innere Nach- 
ahmung des im  Anderen yorhandenen Psychischen, eine Nach- 
ahmung, die zugleich f iir  das eigene Ic h  eine Bereicherung seines 
urspriing lichen Besitzstandes bedeutet; h ie r wie d o rt handelt 
es sich um  das e igentiim liche Erleben von Seelischem, welches 
w ir doch n ich t eigentlich ais unser Seelisches anerkennen konnen, 
sondern das nu r bei einer gewissen E inste llung  vorhanden is t. 
E re ilich  sind auch die Unterschiede groB ; die asthetische E in fiih - 
lung is t ein in tu itiv e r, durch die anschauhche Beschaffenhe it 
des O bjekts ausgeloster ProzeB, wahrend beim  d iffe rentie ll-psycho- 
logischen AnalogieschluB die E inste llung  d iskurs iv  aus einer 
m oglichst yollstandigen B ew altigung des vom  anderen bekannt 
gewordenen M ateria ls hervorgeht; das Z ie l beim  asthetischen 
V erhalten is t die Bereicherung der eigenen, beim  psychologischen 
die Erfassung der anderen Personlichkeit, endlich is t die asthetische 
E in fiih lu n g  v o llig  unbekum m ert um  die faktische R e a lita t der 
anderen P ersonlichkeit, wahrend dem psychologischen Analogie
schluB alles darauf ankom m t, daB X  w irk lic h  so is t, w ie man 
es innerlich  an sich nachzuahmen sucht. T ro tz  dieser Abweichung 
in  den M itte ln  und Zieleń is t aber doch die Verw andtschaft beider 
Verhaltungsweisen so groB, daB die zweite (psychologische) nie 
ganz der ersten (asthetischen) entraten kann. W ir stehen h ie r 
an dem P unkt, wo die schon friih e r erwahnte B egriindung des 
subjektiv istischen Analogieschlusses auf die F ah igke it zu in tu itiy e r 
E in fiih lu n g  am deutlichsten in  die Erscheinung t r it t .

2. S y m p t o m a t o l o g i e 1.

D ie zweite Voraussetzung alles extrospektiven Verfahrens 
in  der Psychologie beruh t darauf, daB w ir zwischen gewissen 
uns d ire k t zuganglichen physischen M erkm alen und gewissen 
uns n ich t d ire k t gegebenen psychischen M erkm alen desselben 
Ind iv iduum s (also —  nach der Form el S. 52 —  zwischen cp und ip) 
r e g e l m a f i i g e  Z u s a m m e n h a n g e  annehmen, auf G rund 
dereń w ir im  einzelnen F a li das Vorhandensein bestim m ter psy
chischer M erkm ale im  Anderen erschlieBen konnen.

E in  physisches M erkm al <p, das ais Zeichen eines psychischen 
ip g ilt, nennen w ir ein „S  y  m p t  o m “ .

W elche metaphysische Beschaffenheit jene Zusammenhange 
haben, ob sie dualistisch oder m onistisch, durch W echselw irkung
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oder Parallelism us zu erklaren sind, is t f i ir  die em pirische Aufgabe 
diese Buches g le ic h g iiltig 1; wo w ir uns im  Folgenden der paralle- 
listischen Ausdrucksweise bedienen werden, sp ie lt sie doch nu r 
die R olle  eines heuristischen und term inologischen H ilfsm itte ls .

Zunachst m ochte es ja  scheinen, ais ob das G rundprinzip  
des Paralle lism us: ,,Zu jedem  Psychischen gehort eine physische 
B  egleiterscheinung ‘ ‘ , den Generalschlussel zur sym ptom atischen 
ErschlieBung des Anderen enthalten w iirde . A ber das is t ein 
Ir r tu m ; w ir konnen die P fo rte  n ich t aufschlieBen, sondern nu r 
durch einen schmalen S palt hindurchsehen und m iissen des Zu- 
fa lligen  froh  sein, das w ir erhaschen. U n b ild lich  ausgedriickt: 
Sym ptom  werden kann n ich t jedes physische M erkm al, sondern 
n u r dasjenige, das dem Erkennen des Untersuchenden zuganglich 
w ird . D ies aber g ilt  nu r von jenen M erkm alen, die irgendw ie 
auBerlich hervo ftre ten , also zu „A uBerungen" w erden: K o rper- 
maBe und Form en, Gesten, Sprache, Herzschlag, Handlungen, 
W erke, Reaktionsweisen usw. E in  w ie geringer B ru ch te il aber is t 
dies! U nd wie in d ire k t sind die Beziehungen dieser AuBerungen 
zum  Psychischen im  ’Vergleich m it jenen innerkorperlichen Be- 
standte ilen, die —  man denke vo r allem  an die Gehirnprozesse —  
das unm itte lba re  A qu iva len t psychischer Vorgange b ild e n !

S om it sind die uns zuganglichen physischen M erkm ale n ich t nu r 
(im  V erha ltn is zu den iibe rhaup t yorhandenen) q u a n tita tiv  sehr 
gering fiig ig , sondern auch q u a lita tiv  sehr yerschieden in  bezug 
au f ih ren Sym ptom w ert. Je in d ire k te r der Zusammenhang zw i
schen cp und xp, um  so y ie ldeutiger und ungewisser is t er auch. 
Das gleiche psyehische M erkm al kann auf sehr yerschiedene see
lische F unktionen hinweisen; dieselbe seelische F u n k tio n  kann 
sich auch in  sehr vie len anderen physischen M erkm alen offen- 
baren.

D er „ S y m p t o m w e r t "  —  d. h. die E ignung eines 
physischen M erkm als, ein psychisches M erkm al nach auBen zu 
bekunden —  b ild e t also das G rundproblem  einer w issenschaft
lichen Sym ptom atologie.

Sehen w ir zunachst zu, in  welch yerschiedenem S i n n e  
einem cp Sym ptom w ert zukomm en konne.

A lle  M erkm ale, die am In d iy id u u m  yorhanden sind, ha tten  
w ir e inge te ilt (siehe das Schema S. 28) in  akute und chronische. 
D ie physischen M erkm ale, die ais Sym ptom e dienen, sind n im  dem
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Forscher zunachst led ig lich  ais akute, d. h ., in  einem bestim m ten 
Augenblick gegebene zuganglich. D ie sym ptom atische Bedeutung 
aber, die ihnen zugeschrieben w ird , kann entweder selber eine 
akute oder eine chronische sein; im  ersten F a li sollen sie ais Zeichen 
dienen f i ir  eine psyehische Erlebensform  (Phanomen oder A k t), 
die in  einem bestim m ten Z e itp u n k t vorhanden is t oder w ar, im  
zweiten F a li aber so li das Sym ptom  hinweisen auf eine D isposi
tio n  (Anlage oder E igenschaft), die dem In d m d u u m  dauem d zu- 
kom m t. W ir w ollen d o rt von E rlebnissym ptom atik, h ier von 
D ispositionssym ptom atik sprechen.

D ie  E rlebnissym ptom atik, welche ein akutes tp einem akuten 
xp zuordnet, steht m ethodologisch un te r verhaltnism aBig ein- 
fachen Bedingungen. Sie is t im  wesentlichen ein W erkzeug der 
generellen Psychologie; denn diese benutzt sprachliche AuBerungen, 
m otorische Reaktionen, Leistungen usw. ais Sym ptom e d a fiir, 
daB in  gewissen Z e itpunkten und un te r gewissen Bedingungen 
diese und jene Vorstellungsablaufe oder Gefiihlsphanomene oder 
Erm iidungserscheinungen usw. e in tre ten. H ie rbe i is t es n ich t 
notwendig, daB das akute cp sich in  seiner zeitlichen Ausdehnung 
m it dem akuten rp deckt; auch diejenige S ym ptom atik, die langst 
yergangene Erlebnisse in  ihren noch je tz t nachw irkenden ver- 
borgenen Spuren aufzudecken streb t, gehort h ierher1.

Andere Gesichtspunkte herrschen in  der d iffe ren tie llen  Psycho
logie. W enn diese auch bei vie len D eta ilfragen ebenfalls nur 
auf E rforschung aku te r seelischer Zustande und Prozesse gerich te t 
is t, so b le ib t doch ih r H auptproblem  die chronische dispositionelle 
Beschaffenheit der Indm duen . H ie rbe i is t fre ilich  der B e g riff 
des Chronischen noch re la tiv : es kann sich ba ld  um  feste, das 
ganze Menschenleben durchziehende Eigenschaften, ba ld  um  die 
d ispositionelle Beschaffenheit einer bestim m ten Lebensphase, z. B . 
der P uberta t oder der Akm e, ba ld um  die Prognose f i ir  die weitere 
E n tw ick lung  einer noch n ich t fe rtig  ausgebildeten Anlage handeln.

D ie  D i s p o s i t i o n s s y m p t o m a t i k  muB also solche 
Sym ptom e fordem , die iibe r den A ugenblick ih re r Feststellung 
hinaus riickw a rts  und vorw arts eine E rw eiterung erlauben, also 
c h r o n i s c h e n  S y m p t o m w e r t  haben.

D ie D u rch fiih rung  dieser Forderung ve rlang t bei verschie- 
denen Sym ptom gruppen verschiedene MaBnahmen.

1 D ieses Forschungsgebiet, - fr iih e r T a tbestandsd iagnostik  genannt, 
h a t L ip m a n n  deshalb neuerdings tre ffe n d  ais „S pu ren sym p tom a to log ie “  
bezeichnet. (151 a.)



Es g ib t eine Gruppe re in  zustandlicher Korperm erkm ale, 
die so s ta b il sind, daB eine einm alige Untersuchung gen iig t, um 
ihre  Beschaffenheit m indestens f i ir  eine Reihe von Jahren fest- 
zulegen. H ie rher gehoren vo r allem  die anthropom etrischen M erk
male, w ie SchadelmaBe, ferner gewisse Konstanten der Physio- 
gnom ie, der H a ltung  usw.

D a nun diese stabilen Korperzustande zum groBen T e il auf 
angeborenen D ispositionen beruhen, is t es yerstandlich, daB man 
sie gern u n m itte lb a r ais Sym ptom e f i ir  ebenso stabile  und an- 
geborene psyehische D ispositionen gelten lieB. Aber ganz abgesehen 
davon, daB w ir da riibe r wenig wissen, welche (//-D ispositionen 
w ir den genannten (//-D ispositionen zuzuordnen haben, is t noch 
ein anderer G esichtspunkt zu beachten. Beide M erkm alsgruppen 
sind tro tz  ih re r angeborenen G rundbeschaffenheit in  gewissem 
Sinne der ind iy idue lle n  P la s tiz ita t unterw orfen. So sind die 
physiognom ischen Ausdruckszustande zum T e il e rstarrte  Aus- 
drucksbewegungen: der m it schweren Schicksalsschlagen ver- 
bundene Ausdruck tie fe r T rauer yerste inert m it der Z e it zu 
gram vollen Gesichtsziigen. N un is t aber die P la s tiz ita t des In -  
d iyiduum s n ich t so gleichmaBig, daB die korperlichen Verande- 
rungen dauernd m it den psychischen m itgehen; insbesondere 
haben die peripheren, den anderen Menschen sichtbaren K orper- 
gebiete eine geringere P la s tiz ita t ais die inneren Gebiete. Deshalb 
kann ein Gesichtszug in  seinem einm al angenommenen H ab itus 
beharren, obw ohl f i ir  die innere E n tw ick lung  des Ind iy iduum s 
die dazu gehórige persdnliche E igenschaft bereits der Vergangenheit 
angehort. D er gram volle Ausdruck eines alteren Menschen braucht 
n ich t zu bedeuten, daB er gegenwartig eine schwer dyskolische 
P ersonlichke it is t, sondern nu r, daB er in  den f i ir  seine Gesichts- 
b ildung entscheidenden Jahren eine solche Epoche durchgem acht 
habe.

D ie weitaus meisten Sym ptom e sind aber n ich t zustandlicher, 
sondern funktione lle r N a tu r; sie bestehen in  akuten Prozessen 
des Sprechens oder Schreibens, des Pulses oder der Muskelbe- 
wegungen usw. Bei ihnen g ib t eine einm alige Feststellung keine 
Gewahr, daB w ir dam it das D auerverhalten des Ind iy iduum s 
getroffen haben; denn es is t a p rio ri durchaus unkon tro llie rba r, 
inw iew e it die Beschaffenheit dieses akuten Prozesses von akuten 
Bedingungen (der besonderen A nordnung des Versuchs, dem 
augenblicklichen Gesundheits-, G em iits-, Aufm erksam keitszu- 
stand des P ru flings) abhangt, und wie w e it in  ihm  die standige, 
dispositionelle Beschaffenheit zum Ausdruck kom m t. D er chro-
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nische Sym ptom w ert eines akuten M erkm als muB daher durch 
besondere w eiter unten zu besprechende M ethoden geeicht werden.

Zuvor aber haben w ir noch zu fragen, von welchen P rinz ip ien  
sich die d iffe ren tie lle  Psychologie le iten  lassen muB, bei der A  u s - 
w a h 1 der zu verwertenden Symptom gebiete.

E in  P rinz ip  g ib t es, welches von der naiven und d ile tta n - 
tischen Seelen- und Charakterdeutung bevorzugt w ird : das der 
S innenfa lligke it und bequemen Zuganglichkeit. D iejenigen phy
sischen M erkm ale, die am meisten in  die Augen fie len, am leichtesten 
festzustellen und festzuhalten waren. wurden zu Sym ptom en 
erhoben. Am  leichtesten feststellen laB t sich aber das, was am 
meisten an der Peripherie s itz t, und am leichtesten festhalten 
das, was n ich t in  der Form  des fluch tigen  Vorgangs und der Be
wegung, sondern der ruhigen dauernden Zustand lichke it vo r- 
handen is t; und so yerdanken denn diesem m ethodischen Be- 
quem lichkeitsprinzip  Schadelform , Gesichtsform  und S chriftz iige  
die bekannte Vorzugsstellung in  der Liebhaber-Sym ptom atologie.

Auch das is t charakteristisch f i ir  diese R ichtung, daB sie fast 
im m er e i n e  e i n z i g e  physische M erkm alsgruppe herausgreift 
und ais ausreichend f i ir  eine yollstandige psyehische Charakte- 
r is tik  des andern betrachte t. Sie geht also von der Voraussetzung 
aus, ais ob durchaus eindeutige, gleichsam lineare Zusammenhange 
zwischen der Gesam theit der psychischen Varianten und der Gesamt- 
h e it der V arianten dieser einen physischen M erkm alsgruppe be- 
stehen. So wie die P unkte einer Ebene restlos auf eine andere 
p ro jic ie rt werden konnen —  dergestalt, daB jeder P u n k t der 
ersten durch einen P u n k t der zweiten reprasentie rt is t —  so soli 
etwa jeder Charaktereigenschaft eines Ind iy iduum s eine bestim m te 
E ig e n tiim lich ke it der S chriftz iige  zugeordnet sein.

Aber eine solche P ro jek tion  is t bekanntlich n u r m oglich, 
wenn beide Gebilde von gleicher D im ension sind. Schon ein 
dreidim ensionales Gebilde w ird  bei P ro jektion  auf eine Flachę 
m it einem T e il seiner M erkm ale unvertre ten bleiben —  und da 
soli die unendliche Y ie lfa ltig k e it einer geistigen In d iv id u a lita t 
sich restlos in  die einform ige Flachę einer einzelnen M erkm als
gruppe —  ganz gleich, ob es S chriftz iige  oder Gęsichtsziige oder 
was sonst auch im m er sind —  iibertragen lassen!

F iir  die w issenschaftliehe Forschung w ird  h ie r also ein ganz 
anderes P rinz ip  gelten miissen. Sie da rf sich n ich t durch d ie 
bequeme Zuganglichkeit eines M erkm als yerlocken lassen, es zum 
Generalsym ptom  zu erheben, sondern muB gerade dann besonders 
au f der H u t sein ; denn die B equem lichkeit deutet auf eine sehr
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periphere Lage von cp, som it auf einen n u r sehr m itte lba ren  Zu
sammenhang m it dem zu ersehlieBenden ip und auf das M itspielen 
zahlreicher unkon tro llie rba re r E influsse h in . Sie w ird  s ta tt dessen 
streben, das o p t i m a l e  S y m p t o m  zu benutzen,*d. h. das- 
jenige, dessen Zusammenhang m it dem zu ersehlieBenden xp am 
eindeutigsten is t. Diese optim alen Sym ptom e aber werden n ich t 
f i ir  den gesamten U m kreis der psychischen M erkm ale im m er 
derselben Sym ptom gruppe angehoren, sondern sehr verschiedenen; 
der Psychologe w ird  daher —  ganz im  Gegensatz zu den A m ateur- 
charakterologen —  keinen W ert au f E in h e it des Sym ptom gebiets 
legen, sondern d ie  W a h l  d e r  z u  b e n u t z e n d e n  cp - G e - 
b i  e t  e d e r  j e w e i l i g e n  A u f g a b e  a n p a s s e n .  Bestim m te 
Seiten der In d iv id u a lita t werden am besten durch H ervorru fung  
sprachlicher AuBerungen erkannt werden, zur optim alen Fest
ste llung anderer werden Ausdrucksbewegungen zu dienen haben. 
B a ld  werden experim entelle Reaktionen, Handlungen und Le i- 
stungen, ba ld  anatom ische S tru k tu r- und M aBverhaltnisse ver- 
w e rte t werden miissen. Ja  noch m ehr: der Forscher muB sich 
da riibe r k la r sein, daB schon das e i n z e l n e  ip m eist n ich t durch 
e in einzelnes cp, sondern erst durch eine Gruppe solcher, die ver- 
schiedenen Sym ptom gebieten angehoren, festgeste llt werden 
ka n n ; er weiB eben, daB die Zusammenhange zwischen psychischem 
M erkm al und Sym ptom  v ie l zu in d ire k t sind, um  linear sein zu 
konnen, und daB daher die fehlende U n m itte lb a rke it der Beziehung 
durch die K o n v e r g e n z  v i e l e r  S y m p t o m e  n a c h  
d e m s e l b e n  p s y c h i s c h e n  Z i e l  h i n z u  ersetzen is t. 
N u r so is t eine re la tive  E indeu tig ke it des Schlusses zu erreichen.

A is M itte l, um den Sym ptom w ert eines (jp-Gebietes f i i r  e in 
bestim m tes i//-G ebiet festzustellen, dienen das ,,atiologische‘ ‘ 
und das ,,sta tistische“  Yerfahren.

Das erste sucht die —  o ft sehr lange und verw ickelte  —  K e tte , 
d ie von ip zu dem schlieB lich ais Sym ptom  dienenden cp h in fiih rt, 
von G lied zu G lied zu verfolgen, um  die sym ptom atische Bedeu- 
tung des Endglieds f i ir  das Anfangsglied ursachlich zu verstehen. 
Beispie le:

a) V on irgendeinem  graphologischen Zeichen m  werde be ha up te t, es 
sei S ym ptom  f i i r  d ie  C harakte re igenscha ft />. N im  h a t ja  zunachst d ie  be- 
tre ffe n d e  C harakte re igenschaft m it dem  H aken  in  der S c h rift ab so lu t n ich ts  
zu tu n ; um  jene D eu tung  g iilt ig  zu m achen, m uB m an daher zeigen, daB 
vom  u  zu m  e in  w irk lic h e r W eg — und  sei e r auch noch so w e it —  fu h rt. 
D ie  A na lyse ze ig t n u n  aber s o fo rt, daB n ic h t der fe rtig e  s ich tba re  S eh riftzug , 
sondern n u r d ie  Bew egung, d ie  ih n  he rvorgeru fen  h a t, dem  zu untersuchenden 
In d iy id u u m  a n ge ho rt; diese Bew egung aber is t den Ausdrucksbew egungen
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einzure ihen . S om it la u te t d ie  F rage nu n , ob eine bestim m te  C harakte re igen
sch a ft sich  in  gewissen fo rm a len  Besonderheiten de r Ausdrucksbew egung 
bekunde t und  welche spezie lle G esta lt diese B esonderheit be i A usd rucks
bewegungen de r R a n d  un d  d a m it be i den Schreibbew egungen an n im m t.

b ) E ine  L e is tu n g  b e stim m te r A r t  (z. B . das s in n vo lle  A u s fiille n  
vo n  liic k e n h a fte n  T e x te n ) w erde ais S ym ptom  f i i r  eine gewisse in te lle k tu e lle  
E igenscha ft (z. B . s ta rkę  K o m b m a tio n s fih ig k e it) angesehen. E he m an aber 
diese A  u f sto Ilu  ng auch n u r ais A nnahm e m achen d a rf, m uB m an den psycho- 
logisehen M echanism us, der zu je n e r L e is tu n g  f iih r t ,  genau an a lys ie re n ; 
m an m uB d a ra u f achten, ob n ic h t noch ganz andere psyehische M om ente 
(z. B . S prachgew andthe it, g ro fie r W ortscha tz , tlb u n g  in  V erstandesspielen) 
d ie  Le istungen  m itzubestim m en geeignet s ind . E rs t w enn es m o g lich  is t, 
den E in flu B  dieser B ed ingungen auszuschalten oder m it in  R echnung zu  
ziehen, is t der sym ptom atische W e rt de r Le is tu n g  abzuschatzen.

c) Das H a u p tg e b ie t, das w ir  zu  sym ptom atischen Zw ecken f i i r  d ie  
E rken nu ng  des A n d e m  ve rw erten , w ird  d u rch  s p r a c h l i c h e  A uB erungen 
ge b ild e t. A be r m an b ra u ch t n u r an  bekannte Sentenzen, w ie  T ayllerands : 
„D ie  Sprache is t dazu da, um  d ie  G edanken zu  verbergen“  oder Schillkrs 
„S  p  r  i  c h  t  d ie  Seele, so s p ric h t, ach, schon d ie  S e e 1 e n ic h t m eh r“  zu  
denken, um  einzusehen, welche K lip p e n  h ie r der D e u tun g  drohen. W ir 
haben oben be i Besprechung des in tro s p e k tiv e n  V erfahrens be re its  ausge- 
f iih r t,  w ie  w enig d ie  Sprache fa h ig  is t, eine adaąuate W iedergabe des S elbst- 
beobach tungsinha lts zu  lie fe rn  (s. S. 42). Das e x tro sp e k tive  V erfa h ren  
ve rw e rte t aber sprach liche A uB erungen n ic h t n u r, um  S elbstbeobachtungen 
des andem  festzuste llen , sondem  in  v ie l w e ite rem  U m fang , n a m lich  ais 
d ie  H a u p tre a k tio n s fo rm  a u f R eize je d e r A r t: a u f F ragen, A ufgaben, re in  
sensorie lle  E in d riic k e , asthetische D a rb ie tung en  usw . U n d  f i i r  jeden  e in 
zelnen F a li e rh eb t s ich  das sym ptom ato log ische P rob lem  von  neuem : 
in w ie w e it s ind  d ie  zu untersuchenden psychischen M e r k m a l e  fa h ig , 
in  sprach liche F orm en gegossen zu  w erden, was u n d  w ie v ie l geh t be i dieser 
U m setzung ve rlo ren , was w ird  verschoben un d  v e rz e rrt ? —  -und ais n o t- 
w end igeE rganzung : In w ie fe rn  is t das zu  untersuchende I n d i v i d u u m  
fa h ig , sich  sprach lieh  au szud riicken , m it w elchen Schwachen un d  H em - 
m ungen, U n a u fric h tig k e ite n  und  U n ric h tig k e ite n  m uB m an rechnen ? 
A lle s  dies is t bestim m end f i i r  den S ym ptom w ert de r Aussagen.

D ie Untersuchung des Sym ptom werts eines cp durch restlose 
psychologische und psychophysiologische Analyse seines Zusammen- 
hangs m it dem zu erdeutenden ip is t zwar das Idea ł der Sym ptom a
to log ie ; aber die W irk lic h k e it b le ib t m eist w e it von ihm  en tfe rn t, 
in  vie len Fallen so w e it, daB auf diesem Wege a lle in  n ich ts e rre ich t 
werden kann. Da muB denn zur Erganzung ein groberes Verfahren 
hinzugezogen werden, das zwar unser atiologisches B ed iirfn is  
n ich t v o ll be fried ig t, uns doch aber iib e r die reine Tatsachlich- 
k e it des Symptomzusammenhangs aufzuklaren verm ag, das 
s t a t i s t i s c h e .

W enn an einer groBen Anzahl un te rsuch te t In d iv id u e n  ein 
bestim m tes cp g le ichzeitig m it einem bestim m ten ip a u ftr itt  bzw .

Stern, Differentielle Psychologie. 5
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fe h lt, dann besteht ein Recht, jenes ais Sym ptom  fu r dieses an- 
zusehen. Is t die Gemeinsamkeit des Vorhandenseins bzw. N ic h t- 
vorhandenseins beidcr M erkm ale keine absolute, sondern nu r 
eine iiberwiegende, so v e rlie rt die sym ptom atische Bedeutung 
des (p an S icherheit; denn es is t dann in  jedem  neuen E inze lfa ll 
moghch, daB cp vorhanden is t ohne (//. Der Grad der sym pto- 
m atischen S icherheit hangt ab von der H au figke it des gemeinsamen 
A uftre tens und N ichtaufbretens (oder auch des gemeinsamen 
Variierens) beider M erkm ale; som it is t das Problem  ein Spezialfa ll 
des in  einem spateren K a p ite l zu besprechenden K orre la tions- 
problem s. Aber es sei doch schon h ie r betont, daB bisher die 
Feststellung des Sym ptom werts auch da, wo man sta tistisch 
vorging, o ft m it einer erstaunlichen N ichtachtung elem entarster 
methodologischer Forderungen des Korrelationsverfahrens ge iib t 
wurde, nam entlich —  aber n ich t ausschlieBlich —  von den A m ateur- 
charakterologen.

So begniigte man sich o ft m it der einfachen K onsta tie rung 
des haufigen p o s i t  i  v  e n Zusammenvorkommens beider M erk
male, um  das eine von ihnen ais Sym ptom  des andem  zu pro- 
klam ieren. D ie Fragen, ob n ich t cp auch vorhanden w ar in  Fallen, 
da ip feh lte , und ip in  Fallen, da cp fehlte, und ob die Auspragungs- 
g r  a d e beider M erkm ale para lle l gingen, UeB man unbeachtet. 
In  manchen graphologischen W erken is t z. B . der Gedankengang 
sehr einfach dieser: die Personen A , B , C, D  (von denen Proben 
gegeben werden) zeigen den so und so charakterisierten Schriftzug 
a. Diese Personen haben alle die psyehische E igenschaft a; also 
is t der S chriftzug a das charakterologische Zeichen f i ir  die E igen
schaft a.

E in  anderer Fehler besteht darin , daB die beiden M erkm ale, 
dereń sym ptom atologischen Zusammenhang man erweisen w ill, 
n ich t unanbhangig voneinander gefunden werden. W enn z. B . 
festgeste llt werden soli, ob irgendein charakteristisches M om ent 
der S ch rift ais Sym ptom  f i ir  „H u m o r" zu gelten habe, so wurde 
man korrekterw eise so vorzugehen haben: U n te r n Personen —  
n muB eine ziem lich groBe Zahl sein —  werden diejenigen heraus- 
gesucht, welche zweifellos in  hohem Grade die E igenschaft des 
H um ors besitzen, wobei die S ch rift der Personen n a tiirlic h  n ic h t 
in  B e trach t gezogen werden, ja  eigentlich iibe rhaup t n ich t bekannt 
sein darf. Sodann werden aus den S chriften sam tlicher n Personen 
—  nun n a tiir lic h  w iederum , ohne daB man weiB, welche S chriften 
von den „hum qrvo llen “  stammen —  diejenigen herausgesucht, 
die den kritischen S chriftzug haben; und je tz t erst w ird



zwischen den beiden so ausgesonderten Reihen der H um orvollen 
und der Besitzer des graphischen Zeichens der Grad der K orre - 
la tion  berechnet. —  S ta tt dessen ve rfah rt man w ohl so, daB 
man zunachst eine Reihe von Personen m it dem graphischen 
Zeichen heraussucht und nun zusieht, ob diesen, die man schon 
a p rio ri auf G rund des angenommenen Zusammenhangs f i ir  hum or- 
yerdachtig h a lt, n ich t ta tsachlich die E igenschaft des Hum ors 
zugesprochen werden muB. Bei der D ehnbarke it, welche dann 
auBerdem noch die E igenschaftsbegriffe in  dieser Popularpsycho
logie haben, w ird  bei einigem guten W illen  die Zuweisung in  zahl- 
reichen Fa llen  g liicken, wo im  objektiven Verfahren nie daran 
gedacht werden w iirde  —  und der sym ptom atische W ert des 
Zeichens is t ,,erwiesen“ .

M ir is t e in  F a li bekann t, daB S c h il l e r , da e r  B esitze r eines grapho- 
logischen „W itz  “ zeichens w ar, auch den „w itz ig e n " M enschen zugerechnet 
w urde.

tJbrigens sind diese Fehler n ich t nur von den dilettierenden 
Charakterdeutern, sondern auch —  obzwar y ie lle ich t n ich t in  
so grober Form  —  in  den Anfangsstadien der w issenschaftlichen 
D ifferentia lpsychologie begangen worden. So is t manchen experi- 
m entellen Tests seitens der Psychologen und manchen In te lligenz- 
priifungsm ethoden seitens der Psychiater ein hoher Sym ptom wert 
zugeschrieben worden, ohne daB man bei dessen E ichung die er- 
forderlichen Kautelen gewahrt ha tte  (Vgl. K ap. V ).

W ir haben schlieBlich noch die Frage nach der A h n l i c h -  
k  e i  t  zwischen dem Sym ptom  und dem zu erdeutenden M erkm al 
aufzuwerfen. Diese Frage k lin g t zunachst absurd; denn das 
Sym ptom  is t etwas Physisches, das zu erdeutende M erkm al etwas 
Psychisches: und zwischen <p und ip besteht nach w e it verbre ite ter 
tiberzeugung yo llige  D ispara the it. A lle in  diese Auffassung is t 
m it der h ier yertretenen Theorie der ind iy idue llen  M erkm ale 
n ich t mehr yereinbar. Unser Schema (S. 28) zeigt, daB die 
schroffe Entgegensetzung von Physischem und Psychischem nu r 
f iir  die ,,Phanomene" g ilt, n ich t aber mehr f i ir  die A kte  und D ispo
sitionen des Ind iy iduu m s; diese konnen yie lm ehr — je  nach dem 
phanomenalen M ateria ł, auf das sie sich beziehen —  psychisch, 
physisch oder psychophysisch neutra l sein. Daraus e rg ib t sich: 
Innerha lb  des Gebietes der phanomenalen I  n  h a 11 e muB a lle r- 
dings zwischen ep und ip D ispara the it bestehen: „heterogene 
S ym ptom atik". Im  Gebiet der A kte  und D ispositionen kann sich 
dagegen unter Um standen dereń e inhe itlich  neutrale F o r m
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nach auBen und nach innen betatigen und so bewirken, daB zwischen 
den auBeren Sym ptom en und den inneren Erlebnissen form ale 
tibereinstim m ungen bestehen: „homogene S ym ptom atik".

W ir geben f i ir  beide Form en einige Beispiele.
H e t e r o g e n e  S ym ptom atik : Irgendein Vorstellungskom plex, 

den ich  innerlich  erlebe, ha t m it den Schallschwingungen, die ich 
bei der sprachlichen AuBerung jener V orste llung erzeuge, keine 
Spur von A h n lich ke it; Gleiches g ilt f i ir  die Beziehung zwischen 
irgend einer Charaktereigenschaft und einem Haken in  der S ch rift, 
oder zwischen dem A u ftre ten  bestim m ter Gefuhle und gewissen 
Schwankungen in  der Pulskurve, oder zwischen m athem atischer 
Veranlagung und W iils ten  iib e r den Augenbrauen. Led ig lich  die 
K o n tig u ita t, d. h. das ze itłich -o rtliche  Zusam m entreffen der beiden 
G lieder, g ib t uns in  jedem der Fa lle  das R echt, das physische 
G lied ais Sym ptom  des psychischen zu betrachten; zu einem Ge
meinsamen, das beide G lieder iib e rg re ift oder dem beide G lieder 
zugrunde liegen, kommen w ir auf diesem Weg nie.

Ganz anders bei der h o m o g e n e n  S ym ptom atik. W enn 
ich bei einem Menschen ais chronisches Sym ptom  Langsam keit 
der Bewegungen, der H andlungen, der Sprache bemerke und ihm  
nun auf G rund dieses physischen Symptom s die E igenschaft 
„T ra g h e it" oder „P h le g in a " zuschreibe, so is t das Erschlossene 
n ich t m ehr dem wahrgenommenen physischen Sym ptom  heterogen, 
sondern homogen. Dies is t fre ilich  nu r dadurch m oglich, daB 
ich n ich t p rim a r vom  Physischen auf re in  psyehische In h a lte  
schlieBe, sondern auf eine das Ganze der P ersonlichkeit durch- 
dringende, also neutrale D isposition, welche dann sekundar auch 
auf die re in  psyehische Seite (Langsam keit des Vorstellungsablaufs, 
der inneren W illensentscheidungen usw.) ausgedehnt w ird . —  Oder 
ein anderes B eisp ie l: W enn ein Mensch in  seiner auBeren B e ta ti- 
gung s ta rk  die Tendenz zur W iederholung der bei anderen w ahr- 
nehmbaren Bewegungen h a t und ich ih n  daraufh in  ais ,,im ita tiv “  
bezeichne, so is t dam it w iederum  ein Hinausgehen iib e r die bloB 
korperliche B etatigung gegeben; es is t eine personliche Eigenschaft 
gem eint, dereń e inheitliche W irksam ke it dam i der Voraussetzung 
nach auch auf die psyehische Seite (Tendenz zur k ritik lo se n  tib e r- 
nahme von Vorstellungen und Stellungnahm en, starkę Abhangig- 
k e it von V orb ilde rn  usw.) ausstrah lt.

Ob diese U bertragung berechtig t sei, is t dam it noch n ich t 
gesagt, d ie Bereehtigung kann vie lm ehr nu r durch die friih e r 
angegebenen M itte l zur P riifu n g  des S ym ptonw erts erwiesen 
werden. Is t aber der Zusammenhang sichergestellt, dann bedeutet
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er f i ir  die Erkennung des anderen Ind iy iduum s etwas unvergle ich lich 
Tieferes, ais die heterogene S ym ptom atik es je  leisten kann. Denn 
h ie r h o rt das physische M erkm al auf, ein bloB konventionelles 
Zeichen zu sein, welches w ir uns erst in  eine andere Sprache iibe r- 
tragen m iissen; es w ird  zu einem A bbilde, in  welchem w ir eine 
bestim m te Seite der ind iy idue llen  E igenart des Anderen d i r e k t  
s c h  a u e n !

Es is t m erkw iird ig , daB diese Tatsache, die m ir f iir  die ganze 
psychologische S ym ptom atik von grundsatzlicher Bedeutung zu 
sein scheint, bisher von der philosophischen und psychologischen 
Theorie unbeachtet gelassen wurde. E rk la rlich  w ird  dies n u r da
durch, daB man die gesamte B etrachtung des Ind iy iduum s auf 
dem Gegensatz des Psychischen und Physischen aufbaute und 
daraus schloB, daB zwischen den subjektiyen Bewufitseinsphano- 
menen d o rt und den korperlichen Yorgangen h ie r zwar ein (wie 
auch im m er zu nennender) Zusammenhang, aber keine Spur 
von A h n lich ke it bestehen konne.

D er B e g riff der ,,homogenen S ym ptom atik" en tha lt zugleich 
den Schliissel zu w eiten nieht-w issenschaftlichen Gebieten der 
K u ltu r.

So w ill die naive M enschenkenntnis n ich t in  erster L in ie  
die re in  psychischen d. h. sub jektiyen BewuBtseinsphanomene 
des anderen, sondern seine personlichen Eigenschaften erfassen, 
und dies kann sie nun, w ie w ir sahen, wenigstens zum T e il au f dem 
unm itte lbaren  Weg der homogenen S ym ptom atik

Das eigenste Gebiet dieser Methode is t aber das des asthetischen 
Yerhaltens. Voraussetzung alles Asthetischen is t ja , daB im  AuBen 
ein Innen zur D arste llung kom m e; das asthetische GenieBen 
soli diesen innem  G ehalt auf G rund der auBeren G estaltung er
leben, das kiinstle rische  Schaff en soli ein Inneresin  die ihm  adaąuate 
auBere Fę>rm gieBen. W ie aber ware dies alles m oglich, wenn 
die V erkn iip fung , die w ir zwischen AuBerem und Innerem  vo ll- 
ziehen, nu r eine K ontigu ita tsassozia tion  zwischen zwei gegen- 
einander ganz g le ichg iiltigen  Phanomengruppen ware, dereń Zu- 
sam m engehorigkeit uns led ig lich  durch die H a u fig ke it des gleich- 
zeitigen A uftre tens erkennbar ware? N ein, asthetisch w irksam  
is t eine auBere Form  nur, w eil sie w irk liche  Verw andtschaft ha t 
m it dem Inneren, das sie darstellen soli, w e il dieses D arste llen 
eben n ich t ein bloBes Bezeichnen, sondern ein A bb ilden  is t.

Je tz t versteht m an auch, daB jede k iinstle rische W eltanschau- 
ung eine in s tin k tiv e  Abneigung h a t gegen jene Versuche der 
Theorie, zwischen Psychischem und Physischem eine yo llige



D ispara the it zu sta tu ieren; ih r re latives R echt is t nun durch 
den B e g riff der homogenen S ym ptom atik auch theoretisch be- 
g riinde t.

D er w issenschaftliehe Psychologe allerdings muB sich dessen 
bewuBt sein, daB jenes R echt nu r ein re la tives is t, und daB er in  
jedem  einzelnen Fa lle  m it den oben angegebenen M itte ln  zur 
P riifu n g  des Sym ptom w erts zu untersuchen ha t, ob das Sym ptom  
in  homogenem Sinne yerstanden werden darf. Denn die Vorliebe 
des naiven Menschenverstandes und der asthetischen In tu itio n  
kann le ich t dazu verfuhren, homogene S ym ptom atik anzunehmen, 
wo im  besten Fa lle  n u r heterogene vo rlie g t.

So behaupten w o h l m anche G raphologen, daB e in  offenes o e in  
Zeichen f i i r  O ffe n h e it des C harakte rs is t. O b e in  solcher Zusam m enhang 
ta ts a c h lic h  bestehen m ag oder n ic h t, je d e n fa lls  b e ru h t e r n ic h t d a ra u f, daB 
zw ischen der physischen „O ffe n h e it"  (N ich t-G esch lossenhe it) des S c h rift- 
zuges u n d  de r psychischen „O ffe n h e it"  (F re im u tig k e it u n d  A u fric h tig - 
k e it) de r D enk- un d  G efiih lsw eise eine w irk lic h e  H om ogene ita t bestande.
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K a p ite l IV .

Die nicht-experimentelle Beobachtung.
W ir behandeln nun die einzelnen Form en der extrospektiven 

Methoden und beginnen m it der nachstliegenden und kunstlosesten 
un te r ihnen, der n i c h t - e x p e r i m e n t e l l e n  B e o b a c h 
t u n g  (nebst der darauf aufgebauten B eurte ilung).

D ie einfache Beobachtung is t bei dem einigermaCen geiibten 
Psychologen eine ganz von selbst ablaufende B eta tigung; ihm  
ordnet sich eben infolge seiner Ubung irgendeine AuBerung eines 
anderen Menschen le ich t einer der vie len ihm  vertrau ten  psycho
logischen Kategorien ein.

So bo ten  m ir z. B ., nachdem  e inm a l m eine A u fm e rksa m ke it a u f d ie 
Falschungen der Aussage g e ric h te t w ar, zah lre iche E rlebn isse des A llta g s  
fo rtw a h re n d  B esta tigungen u n d  E rganzungen der expe rim en te llen  B efunde.

Aber n a tiir lic h  kann sich die d iffe ren tie lle  Psychologie auf 
solche Gelegenheitsfunde n ich t beschranken; sie muB die Beobach
tung s y s t e m a t i s i e r e n .  Was die M edizin schon lange 
ha t —  eine regelrechte K a s u i s t i k  gu t beobachteter Falle, 
dereń M ateria lw ert h in te r den experim entellen Ergebnissen sicher 
n ich t zu riicksteh t —  muB auch unsere W issenschaft zu er- 
arbeiten suchen.

D ie erste Voraussetzung hierzu is t d ie Anwendung gewisser 
Vorsichtsm aBregeln, so jener schon friih e r erwahnten, daB das 
w irkhch  Beobachtete von der etwa darauf aufgebauten B eurte ilung 
streng geschieden w ird . Es muB ferner die R egistrierung mog
lich s t bald nach stattgehabter Beobachtung und wenn irgend 
angangig ohne W issen des Beobachteten vo r sich gehen; es muB 
m oglichst vo llstand ig  be rich te t werden, und zwar n ich t n u r der 
unm itte lba r interessierende Tatbestand selbst, sondern auch die 
irgendw ie f i ir  seine D eutung und Bewertung w ichtigen B eg le it- 
umstande physischer, psychischer, anthropologischer, ku ltu re lle r 
A rt.

E ine weitere System atisierung lie g t darin , daB die Beobach
tungen un ter gewisse A u f g a b e n  geste llt werden.



72 Kapitel IY . Die nicht-experimentelle Beobachtung.

D a is t zunachst die v e r g l e i e h e n d e  Beobachtung, bei 
welcher die A ufm erksam keit auf eine einzelne Verhaltungsweise 
konzen trie rt is t, dereń V arianten nun bei verschiedenen Menschen 
beobachtet werden.

So kan n  z. B . e in  Le h re r, de r sich  gerade m it de r T y p ik  des G edacht- 
nisses be sch a ftig t, be im  U n te rric h t d a ra u f achten, in  w elcher W eise seine 
verschiedenen S ch iile r zu  le rnen scheinen. —  H ie rh e r ge ho rt es auch, w enn 
M a te ria lie n  zu r D enkpsycholog ie neuerdings so be scha fft w erden, dal3 der 
Psychologe be lieb ige D enkle istungen ( Ir r tiim e r, Ideensp riinge , W itze , 
F ragen, Schliisse usw .), d ie  ih m  be i sich  un d  anderen begegnen, n o tie rt 
un d  u n te r bestim m ten  G esich tspunkten sam m elt.

E ine sehr v ie l groBere Annaherung an die E xa k th e it des E xperi- 
ments gew innt die vergleichende Beobachtung dann, wenn sie 
m it v e r g l e i c h b a r e n  B e d i n g u n g e n  arbe ite t. Dies 
kann sie in  w e it hoherem MaBe, ais es zunachst scheinen m ochte. 
W ir sind n ich t im m er auf jene Iso lierung, Konstanz und kon- 
tro llie rba re  A bstufung der Bedingungen angewiesen, die das k iin s t- 
liche E xperim ent he rste llt, w e i l a u c h N a t u r u n d K u l t u r  
s o l c h e E x p e r i m e n t e o h n e u n s e r Z u t u n m a c h e n .  
Zu diesen Bedingungen gehoren Gem einsam keit der Rasse, des 
Geschlechtes, des A lte rs, des Standes, des M ilieus. Nehmen w ir 
an, man beobachte zwei Gruppen von Menschen, bei welchen eine 
dieser Bedingungen h ie r in  der Form  a, d o rt in  der Form  b vor- 
handen is t, wahrend sonst keine durchgehenden D ifferenzen 
bestehen —  dann haben w ir das Recht, psyehische Besonderheiten, 
die den Angehorigen der ersten Gruppe gemeinsam sind, aber 
denen der zweiten Gruppe fehlen, auf die Bedingung a ais U r- 
sache zu beziehen.

U berhaupt werden es vornehm lich atiologische Fragen sein, 
zu dereń Bearbeitung diese Methode herangezogen werden m uB1. 
Das theoretisch w ie p raktisch  gleich w ichtige Problem , welchen 
A n te il Vererbung einerseits, U m w elt andererseits an der Erzeugung 
psychischer D ifferenzen haben, verlang t geradezu danach, daB 
m an solchen unabsichtlichen Experim enten des Lebens nach- 
s p iirt und ih re  Ergebnisse reg is trie rt, da sich h ie r absichtliche 
Experim ente aus ethischen G riinden verbieten. Bei T ieren und 
Pflanzen d iirfe n  w ir w ohl experim entell gewisse Befruchtungsbe- 
dingungen k iins thch  variieren, um  festzustellen, ob die Nach- 
kom m en auf G rund dessen bestim m te Anderungen aufweisen —  
beim  Menschen n ich t. P flanzen und Tiere d iirfe n  w ir absichtlich 
langere Z e it im  D unkeln oder im  roten L ic h t oder in  einer gewissen

1 B ib lio g ra p h ie , A b t. A  IV .
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niederen Tem peratur halten, um  festzustellen, ob und wie dadurch 
ih re  physische und psyehische Beschaffenheit yerandert w ird  —  
den Menschen n ich t. W ollen -nur daher solche Aufgaben iiberhaup t 
beim  Menschen losen, so b le ib t gar n ichts anderes iib rig , ais die 
F a lle  auszubeuten, in  denen spezielle Abweichungen von den 
norm alen Bedingungen durch irgendwelche N a tu r- oder K u ltu r- 
ereignisse herbe ige fiih rt sind. Man denke etwa an M indersinnig- 
k e it oder an abnorme Beschaffenheit des Aufenthaltes.

D ie  psychischen A bw eichungen de r B lin d e n , Tauben, T aub b lind en , 
gegeniiber vo lls in n ig e n  M enschen zeigen, welche Seiten der J n d iv id u a lita t 
vo n  den E in d riic k e n  des G esichtssinns, des G ehorsinns oder be ider en t- 
scheidend b e e in flu fit w e rden; d ie  fjbe re ins tim m un ge n , d ie  jene M in de r- 
s inn igen m it V o lls in n ig e n  besitzen, gehoren dagegen u n w id e rle g lich  dem  
a llgem ein M enschliehen an (so w ird  also auch d ie  A bgrenzung vo n  D iffe - 
re n tie ll- und  G enerell-P sychologischem  d u rch  diese M ethode m og lich )1. —  
Ebenso is t d ie  besondere A rtu n g  eines K aspar  H a u s e r  oder von  M enschen, 
d ie  v ie le  Jah re  im  G efangnis w aren, m it g ro fle r W ah rsch e in lich ke it a u f d ie 
E n g ig k e it u n d  E in sa m ke it des M ilie u s  z u riic k z u fiih re n .

E in  N aturexperim ent stellen gleichgeschlechtliche Z w illinge 
dar, die zusammen aufwachsen; denn h ier sind sowohl U m w elt 
w ie Vererbungsverhaltnisse von vo llige r Id e n tita t; die ind iy idue llen  
Unterschiede, die sich trotzdem  bei ihnen beobachten lassen, 
miissen dann jenem tie fsten K ern  der In d iv id u a lita t zugeschrieben 
werden, der iib e r alle gleichmachenden E in fliisse  hinaus jeden 
Menschen zu einem ,,E inzigen“  stem pelt2.

Auch die I s o l a t i o n  einer einzelnen Bedingung, die nor- 
malerweise m it anderen ununterscheidbar ve rqu ickt is t, kom m t 
ohne unser Z u tun  vo r, und kann dann f i ir  vergleichende Beobach
tungen ausgeniitzt werden. So is t bei vielen psychischen Besonder- 
heiten (z. B . bei yerbrecherischen Neigungen) die U rsprungs- 
frage deswegen so schwer zu beantworten, w eil h ie r Vererbung 
und U m w elt gewohnlich gleichsinnig w irken : Verbrecherkinder 
wachsen in  verbrecherischer Umgebung auf. M ethodologisch 
w ich tig  sind daher diejenigen, zwar n ich t haufigen, aber doch 
yorkom m enden Falle, in  denen solche K inde r in  friihes te r Jugend 
dem E lternhaus und dem ganzen M iheu entzogen und in  durchaus 
einwandfreie Um weltbedingungen yersetzt werden. Was nunm ehr 
an yerbrecherischen Trieben dennoch h e rv o rtritt, is t m it S icherheit 
der iso lierten Yererbungsbedingung zuzuschreiben.

1 A is  B e isp ie l f i i r  d ie  A nw endung der M ethode diene m eine P sycho
g r a p h ie  H e le n  K e l l e r s .  (1 3 8 5 .)

2 Z u r P sychologie von Z w illin g e n : B ib lio g ra p h ie  A b te ilu n g  A  IV  4.
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In  der Verwertung dieser absichtslosen N a tu r- und K u ltu r- 
exerim ente stehen w ir erst in  den allerersten Anfangen.

In  einer anderen R ichtung ais die vergleichende Beobachtung 
bewegt sich die f o r t l a u f e n d e  Beobachtung, die an einem 
einzelnen Ind iv iduu m  angre ift und h ier auf den n a tiirlich e n  A b -  
1 a u f  einer zusammengehorigen seelischen Erscheinungsreihe 
gerich te t is t. So ve rfo lg t der Psychiater die Stadien einer sich 
langsam entw ickelnden und wieder abklingenden Psychose; der 
Lehrer m acht Beobachtungen iib e r die F o rtsch ritte  der Ubung oder 
des Verstandnisses eines Schiilers in  irgendeinem  Fache usw.

A is Hauptm ethode w ird  die fo rtlaufende Beobachtung an- 
gewendet werden bei a llen g e n e t i s c h e n  Problem en, die 
ja  zugleich d iffe ren tie lle  sein konnen (Unterschiede in  den E n t- 
w icklungsrichtungen und im  Entw icklungstem po verschiedener 
Menschen; D arste llung der E n tw ick lung  einer bestim m ten jugend- 
lichen In d iv id u a lita t). In  der T a t is t sie ja  auch seit P r e y e r  

iib e ra ll in  K ra ft getreten, wo das friih k in d lich e  W ahrnehmen und 
W ollen, Denken und Sprechen s tud ie rt w urde1. U nd auch in  
Z u ku n ft w ird  das genetische Problem  ganz iiberw iegend der 
registrierenden Methode iiberlassen bleiben miissen. Sie kann 
vervo llkom m net werden, indem  man den Um fang der zu beobach
tenden Phanomene e rw e ite rt und zugleich ih re  psychologische 
D eutung kritische r gesta ltet —  h ie rin  sind ja  auch schon seit 
P r e y e r  gewaltige F o rtsch ritte  gem acht worden —  aber man w ird  
sie n ich t durch das E xperim ent ablosen konnen. AuBer der oben 
erwahnten Gefahr des Experim ents kom m t h ie r nam lich noch die 
andere hinzu, daB es infolge seiner K iin s tlic h k e it die E ntw ick lung , 
dereń n a tiirlich e n  A b lau f man studieren w ill, selber beeinfluB t 
und dam it das E ild  verfa lscht. D ies g ilt nam entlich von solchen 
Experim enten, die in  haufiger W iederholung langere Z e it ange- 
w andt werden.

E in  B e isp ie l: D ie  E n tw ic k lu n g  des F arbenbew ufitse ins im  K inde . 
kann  m an n ic h t s tud ie ren , indem  m an von  einem  gewissen A lte r  an ta g lic h  
tlb u n g e n  im  Farbenbenennen m it dem  K in d e  a n s te llt. D enn eben diese 
tlb u n g  v e r fr iih t d ie  E n tw ic k lu n g  b e tra c h tlic h , u n d  das E rgebn is be z ie h t 
sich  dann w eniger a u f d ie  n a tiir lic h e  E n tw ic k lu n g s fa h ig k e it ais a u f d ie  
U b im g s fa h ig ke it des Farbensinns.

Zulassig s ind  also f i i r  d iffe re n tie lle  E n tw ick lu ngsp rob lem e  n u r solche 
k le ine n  G elegenheitsversuche, d ie , ohne ih re rse its  d ie  E n tw ic k lu n g  zu be- 
e in flussen, von  Z e it zu Z e it ih re n  je w e ilig e n  S tand ve rra te n , sogenannte 
„S tich p ro b e u e xp e rim e n te “ .

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. C I  un d  I I .
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Eine le tz te  A r t der system atisierten Beobachtung is t die 
p s y c h o g r a p h i s c h e  Beobachtung. Auch diese g re ift, w ie 
die fortlaufende, an einem einzelnen In d iv id u u m  an, ve rfo lg t 
aber an diesem n ich t eine bestim m te F u nktion  im  Langsschnitt, 
sondern sucht einen Q uerschnitt durch die psyehische Beschaffen
h e it des X  zu legen. Da diese Methode im  K a p ite l Psychographie 
a u s fiih rlich  behandelt w ird , so is t h ie r ein weiteres Eingehen 
unnotig .



76

K a p ite l V .

Das Forschungs-Experiment.

A is das E xperim ent vo r etwa einem halben Jahrhundert 
der Psychologie nu tzbar gemacht wurde, handelte es sich durch- 
weg um  Problem e der generellen Seelenkunde; und auch bis zum 
heutigen Tage is t das E xperim ent, w ie es an den o ffiz ie llen  A rbe its- 
s ta tten  der Psychologie, den U niversita ts labora to rien  gepflegt 
w ird , fas t ausschlieBlich auf generelle Fragestellungen (allgemeine 
Gesetze der Sinneswahmehmung, der Aufm erksam keit, der Re- 
ak tion , des Gedachtnisses, des Denkens usw.) gerichtet.

A lle rd ings sind auch schon diese m it ganz anderen Absichten 
untem om m ene Untersuchungen f i ir  die d iffe ren tie lle  Psychologie 
n ic h t ohne Bedeutung. Denn sobald iibe rhaup t mehrere Personen 
zu gleichartigen E xperim enten verw andt wurden, sahen sich die 
Forscher ziem lich ausnahmslos gezwungen, neben der K onsta tie - 
rung des a llgem eing iiltigen Ergebnisses, m eist m it einem gewissen 
Bedauern, au f die groBen ind iy idue llen  Abweichungen zwischen 
den einzelnen Versuchspersonen hinzuweisen. Diese Storungen 
der generellen Forschungen konnen w ir uns nun nu tzbar machen; 
entweder d ire k t ais d iffe rentie lles M ateria ł, oder doch ais F inger- 
zeig, au f welchen Gebieten und bei welcher Anordnung k iin ftig e  
Experim entaluntersuchungen von d iffe re n tie lle r Tendenz Ergeb- 
nisse erhoffen lassen. Es ware daher dringend zu w iinschen, daB 
eine verstandige und k ritische  S ichtung des schon vorhandenen 
generell-psychologischen Versuchm aterials in  bezug au f seine 
e t w a i g e  d i f f e r e n t i e l l e  A u s b e u t e  yorgenommen 
w iird e ; w ir wurden h ierdurch m it yerhaltn ism aB ig k le iner M iihe 
zu lohnenden Ergebnissen und vo r allem  zu w ichtigen Anregungen 
kom m en. U nd k iin ftig e  U ntersucher genereller Problem e mogen 
sich, soweit es irgend angeht, der geringen A rb e it unterziehen, 
die d iffe ren tie llen  Nebenergebnisse ih re r Experim ente genauer in  
einem besonderen Paragraphen zu yerzeiehnen.
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A lle in  hierbei d iirfe n  w ir n ich t stehen bleiben. Jede besondere 
Fragestellung verlang t ih re  besondere M ethod ik: und es war ein 
Fehler der psychologischen Nebenwissenschaften gewesen, daB 
sie geglaubt hatten , das experim entelle Methodenschema der 
generellen Psychologie zum starren MaBstab auch ih re r Bestre- 
bungen zu machen. Experim entelle Padagogik, experim entelle 
A sthe tik  begannen erst von jenem Augenblick an festere Form en 
anzunehmen, da sie —  unter vo lle r Beobachtung und N utzung 
der von der M utterw issenschaft ausgehenden Lehren und A n- 
regungen —  doch eine teilweise Em anzipation von dem Schema 
der A rbe itstechn ik vornahm en.

Entsprechend steht es m it der d iffe ren tie llen  Psychologie. 
Diese muB dem E xperim ent zwei sehr verschiedene Aufgaben 
setzen: Forschung und P riifu n g ; daraus ergeben sich zwei E xperi- 
m entalform en, die wenigstens zum T e il deutliche Unterschiede 
aufweisen, zu einem anderen T e il fre ilich  ineinander iibergehen. 
D er erste T yp , das F o r s c h u n g s e x p e r i m e n t ,  steht den 
H auptform en des generellpsychologischem Experim ents im m erhin 
noch naher ais der T yp  des P r i i f u n g s e x p e r i m e n t s  oder 
Tests, der unserer D isz ip lin  a lle in  eigen is t.

Da den besonderen Bedingungen der Testm ethodik das 
nachste K a p ite l gewidm et is t, so behandeln w ir h ie r nu r diejenigen 
Gesichtspunkte, die f i ir  das Forschungsexperim ent a lle in  oder f i ir  
beide Form en gemeinsam gelten. U nd zwar besprechen w ir zu- 
erst die in te rind iv idu e lle  Ausbreitung, sodann die in tra ind iv idu e lle  
G estaltung des Experim ents.

1. E x t e n s i t a t  u n d  E x a k t h e i t .
Das Forschungsexperim ent d ien t yorw iegend i  n t  e r  - in d iy i

duellen Problem en; es soli die Varia tionen der psychischen 
M erkm ale, die zwischen diesen bestehenden K orre la tionen, end
lich  ihre A bhangigkeit von N a tu r- und Kulturbedingungen naher 
bestimmen.

W enn w ir z. B . f i ir  irgendeine seelische F unktion  zunachst 
noch n ich t wissen, in  welchen G radstufen und in  welchen qua lita - 
tive n  Typen sie a u ftr itt, so kann eine experim entelle Untersuchung 
v ie le r Ind iv iduen  dariibe r A u fk la rung  yerschaffen. Auch die 
Frage, wie eine kom plexe seelische E igenschaft —  z. B . die In 
te lligenz —  ko n s titu ie rt sei, in  welch yerschiedenen Weisen sich 
die dabei bete ilig ten E inzelfunktionen kom binieren konnen, welche 
T e ilva ria tionen  gemeinsam aufzutreten pflegen usw., is t nu r 
durch eine w e it angelegte Experim entalforschung zu erledigen.
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Gleiches g ilt f i ir  die vie len Fragen, w ie verschiedene A ltersstufen, 
oder B ildungsstufen, oder beide Geschlechter in  Bezug auf ge
wisse Leistungen variieren.

E inige H auptforderungen f i ir  alle psychologische E xperi- 
m entierarbe it gelten na tiirhch  auch hier. D ie Versuche miissen 
w iederholbar sein, sie miissen bestim m te Einzelbedingungen 
isolieren und kontro lherbar abstufen konnen, sie miissen anderer
seits die n ich t zur Untersuchung stóhenden Bedingungen mog
lich s t konstant erhalten, und soweit dies n ich t du rch fiih rba r is t, 
durch H aufung der Versuche die von jenen ausgehenden Fą l- 
schungen zum Ausglcich bringen.

Diese Forderungen sind in  der d iffe ren tie llen  Untersuchung 
deswegen schwerer durchzufiihren, ais in  der generellen, w eil 
jene, wie schon S. 31 erw ahnt, durchaus auf eine sehr g r o B e  
Z a h l  v  o n V e r s u c h s p e r s o n e n  angewiesen is t, was diese 
n ich t is t oder wenigstens n ich t zu sein g laubt.

In  der T a t ha t das iib liche , auf generelle Probleme gerichtete 
Labaratorium sexperim ent bisher fast stets m it einer iiberraschend 
kle inen Zahl von Versuchspersonen auskommen zu konnen ge- 
g laub t. 5— 10 b ilden etwa den iib lichen  D urchschn itt, ja  eine 
der bedeutendsten und folgenreichsten Untersuchungen, die von 
E b b in c h a u s  iib e r das Gedachtnis, is t an einer einzigen Person, 
dem E xperim enta to r selbst, du rchge fiih rt worden. Dazu kom m t, 
daB die Versuchspersonen des Laboratorium s in  ih re r iiberw altigen- 
den M ehrheit einer engen Gruppe von Menschen, nam lich der 
studierenden Jugend angehoren; diese karge Auslese ha tte  zum 
T e il ihren G rund in  den auBeren Verhaltnissen, daB den U niver- 
sitatslehrern andere Menschen ais Studenten f iir  ihre Zwecke 
nu r schwer zuganglich waren.

Zum  anderen T e il aber w ar sie durch die N a tu r des Verfahrens 
selbst bed ing t; muBte doch jede einzelne Yersuchperson nach 
der herrschenden M ethodik sehr langw ierige, o ft durch Wochen 
und Monate sich liinziehende Experim entalserien erledigen, wo- 
durch sich eine groBe H aufung der Personen schon wegen 
der begrenzten Z e it und K ra ft des Experim entators von selbst 
verbot. So strebte also diese Technik nach der i n t e n s i v e n  
Seite h in  einem idealen Zustand entgegen; ob fre ilich  n ich t die 
mangelnde E xtens ita t zum T e il jene V orte ile  illusorisch mach te, 
móge h ier ununtersucht bleiben. (Jedenfalls sind w ohl in  der 
h ie rfiir ais V o rb ild  dienenden Naturw issenschaft die Beispiele 
selten, daB auf G rund so weniger untersuchter Fa lle  doch so 
generelle Schliisse gewagt wurden, w ie in  der Psychologie. Denn
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um  das K onstatieren allgem einer GesetzmaBigkeiten drehte sich 
ja  die Untersuchung.)

W ie dem auch sei, die d i f f e r e n t i e l l e  Fragestellung 
verlangt zweifellos ais erste Vorbedingung E x t e n s i t a t  des 
M ateria ls. A n  10 oder auch an 20 Personen feststellen zu w ollen, 
w ie sich die Gedachtnistypen der H a u fig ke it nach verte ilen  oder 
in  welch verschiedenen Form en musikahsche Begabung auftre ten 
kann u. a. m ., ware ein W idersinn. Denn erst bei einer sehr groBen 
A nzahl von P riiflin g e n  beginnt das R echt zu der Annahme, daB 
die gefundenen D ifferenzierungen und ih re  V erte ilung ein einiger- 
maBen zutreffendes A b b ild  der gesamten in  B etrach t kommenden 
psychischen V arita tenb ildungen hefern. Am  wiinschenswertesten 
ware h ier n a tiirlic h , daB diese E x te n s ita t ohne jede EinbuBe 
an In te n s ita t e rre ich t w iird e ; aber das ve rb ie te t sich in  den weitaus 
meisten Fallen von selbst. K e in  E xperim enta to r vermag Versuchs- 
serien, dereń jede viele Tage oder mehrere W ochen w ahrt, einige 
hundertm al in  gleicher Weise durchzufuhren. E r m iiB te sich zum 
mindesten m it anderen in  die A rb e it te ilen, und so begegnen w ir 
h ie r zum ersten Małe der Forderung der A r b e i t s g e m e i n -  
s c h  a f  t , die iibe rhaup t in  der d iffe ren tie llen  Psychologie eine 
in  der generellen ganz unbekannte R ołle zu spielen ha t. Diese 
Arbeitsgem einschaft muB, um  K raftvergeudung zu verm eiden, 
eine systematische sein, d. h. es muB von vornherein der genaue 
P lan und die M ethodik der Untersuchung vere inbart sein, in  dereń 
A usfiih rung  sich dann die Forscher te ilen. W enn 10 Psychologen 
auf solche Weise nach genau vorgeschriebener und daher vergleich- 
barer M ethodik je  20 Versuchspersonen durchpriifen , kom m t ein 
M ate ria ł zustande, das an In te n s ita t e inw andfrei und zugleich 
an E xte n s ita t im m erhin achtunggebietend is t1.

D a aber solche Idea lfa lle  zu den seltenen Ausnahmen gehoren 
werden, so muB man au f andere Auswege sinnen. U nd da e rg ib t 
es sich denn gliicklicherw eise, daB das differentie ll-psychologische 
E xperim ent im  allgemeinen auch n ich t eine solche In te n s ita t 
der einzelnen Teiluntersuchung b e a n s p r u c h t  w ie das gene- 
rell-psychologische.

Erstens nam lich ha t sie es im  allgemeinen m it Tatbestanden 
g r o b e r e r  S t r u k t u r  zu tu n . Das bedeutet keine M inder- 
w e rtig ke it, sondern lie g t in  der N a tu r ih re r Aufgabe. Schon oben 
(S. 34/35) wurde betont, daB das differentie ll-psychologische Expe-

1 O bige F o rde rung  d ie  be re its  in  de r ersten A u flage  dieses Buches 
ausgesprochen w a r, is t neuerdings in  ah n liche r F o rrn u lie ru n g  auch von  
H e y m a n s  (1031, S. 35) aufgenom m en w orden.
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rim en t eine v ie l grofiere ,,Lebensnahe“  haben miisse, dam it es 
iibe rhaup t sym ptom atische Bedeutung besitze; darum  kann es 
ihm  n ich t so sehr auf die feinste Iso lierung der le tzten und ein- 
fachsten Elem ente des Seelenlebens ankommen (denn diese haben 
v ie l weniger charakteristischen In d iv id u a lita tsw e rt), ais auf die 
kom plexeren Verhaltungsweisen. Sie muB fem er solche Funk- 
tionen bevorzugen, die von Mensch zu Mensch die starksten und 
deutlichsten Yarietatenbildungen zeigen, das sind aber n ich t 
die niederen Funktionen, dereń kle inste q u a n tita tive  Unterschiede 
nu r m it Prazisionsapparaten meBbar sind, sondern die hoheren, 
dereń D ifferenzen von m akroskopischer GroBenordnung sind.

Selbstverstandlich is t h ierbei der d iffe ren tie lle  Psychologe 
n ich t weniger ais der generelle an E xa k th e it gebunden. Aber 
E x a k t h e i t  i s t  e i n e  r e l a t i v e  G r o B e ;  sie bedeutet 
das G enauigkeitsm axim um , das f i ir  die gestellte Aufgabe noch 
eine Bedeutung hat, n ich t das absolute Genauigkeitsm axim um , 
das iibe rhaup t un te r Anwendung a lle r denkbaren H ilfs m itte l 
auf dem betreffenden Gebiete m oglich is t1. Das Bestreben, die 
absolute PrazisionsgroBe zum MaBstabe des w issenschaftlichen 
W ertes einer Untersuchung iibe rhaup t .zu machen, kann geradezu 
die  Forschung lahm legen; denn eine E xa k th e it, dereń Folgę f i ir  
das gestellte Problem  irre levan t is t —  z. B . die Messung von 
1000 ste l Sekunden in  Fallen, wo erst Unterschiede von ganzen 
Sekunden Bedeutung gewinnen —  is t n ichts anderes ais K ra ft- 
und Zeitvergeudung.

W elche In te n s ita t f i ir  die einzelne experim entelle U ntersuchung 
auf G rund des P rinzips der re la tiven  E xa k th e it erfo rderlich  is t, 
muB in  jedem Falle aus der N a tu r der Aufgabe abgele itet werden; 
vo r allem  aber muB die B e w e r t u n g  d e r  E r g e b n i s s e  
au f den angewandten E xakthe itsgrad R iicks ich t nehmen. D ie 
Versuchung is t o ft n u r allzugroB, auch solche Ubereinstim m ungen 
oder Versehiedenheiten der Ergebnisse ais bedeutungsvoll zu 
betrachten, die info lge des geringeren PrazisionsmaBes noch inner
halb der wahrscheinlichen Fehlergrenze liegen2.

1 Sehr in te ressante  A us fiih ru n g e n  iib e r das P rin z ip  de r psychologischen 
„E x a k th e it“  und  seine U b ertre ib un ge n  fin d e n  s ich  be i B a e r w a l d  : 41 S. 185 ff. 
—  V g l. auch B o b e r ta g  668 S. 107.

2 Y e rw ah rung  einlegen m ochte ic h  n u n  a lle rd in gs  dagegen, daB das 
oben e n tw icke lte  P rin z ip  der re la tiv e n  E x a k th e it zu r R e ch tfe rtig u n g  eines 
be lie b ig  unexakten  u n d  obe rfla ch liche n  V erfahrens m iB b ra u ch t werde, 
w ie es le id e r be re its  geschehen is t (v g l. dazu Z tsch r. f. P sycho l. 40 S. 71, 1907). 
F iir  jede P rob le m ste llu ng  g ib t es n ic h t n u r e in  E xa k th e itsm a x im u m , dessen
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Noch ein anderer G rund erlaub t beim  d ifferentie ll-psycho- 
łogischen E xperim ent eine geringere In te n s ita t der am einzelnen 
In d m d u u m  anzustellenden U ntersuchung: diese w ird  nam lich 
m ethodologisch durch die E x te n s ita t iib e r vie le Ind iv idue n  zum 
T e il geradezu kom pensiert. Zum  in tensiv betriebenen E xperim ent 
der generellen Psychologie gehort haufige W iederholung des- 
selben Versuchs an derselben Person, um  die variab len Eehler, 
d ie auf unkontro llie rbaren Bedingungen beruhen, zu ehm inieren. 
Je groBer die Zahl der W iederholungen, um  so groBer die W ahr- 
schein lichke it, daB jene variab len E in fliisse  ebenso o ft pos itiv  
w ie negatiy gew irk t haben und dam it im  D urchschn ittsw ert 
ausfallen. Ganz entsprechendes b e w irk t f i ir  d iffe ren tie lle  Probleme 
die extensive W iederholung, d. h. die Ausdehnung eines und des- 
selben —  f iir  jede einzelne Person kurzeń —  Experim ents auf 
m oglichst vie le Personen.

E in  B e isp ie l. Es werde d ie  T yp e n b ild u n g  in  bezug a u f irgendeine 
psyehische F u n k tio n  un te rsuch t. P riife  ic h  d re i Personen un d  fin d e , d ie  
eine Person reagiere im  S inne des T ypus A , d ie  zw eite  in  dem  des T ypus B , 
d ie  d r itte  in  dem  des T ypus C, so w are d a m it noch gar ke ine B erech tigung  
gegeben zu behaupten, da fi n u r diese d re i T ypen  ex is tie re n  un d  d a fi ih re  
H a u fig k e it g le ich  gro 13 sei. P riife  ic h  30 Personen, u n te r denen ic h  je  10 V er- 
tre te r je de r R e aktio nsfo rm  fin d e , so g e w in n t jenes E rgebn is schon eine 
gewisse B edeutung , aber noch is t de r Z u fa ll de r A usw ah l, d ie Z uge ho rigke it 
der 30 zu e ine r bestim m ten  G ese llschaftssch icht usw . e in  H in d e rn is , 

Jene V a rie ta te n b ild u n g  und  H a u fig k e its v e rte ilu n g  ais eine Tatsache von 
a llgem einer B edeutung h inzu ste lle n . Ganz anders, w enn es sich  um  300 
oder gar 3000 Personen ha nd e lt, d ie  w om og lich  verschiedenen S ch ich ten 
entnom m en s ind . Es w ird  sich  be i s tand iger E rw e ite ru n g  der E x te n s ita t 
b a ld  e in  G renzw ert ergeben, iib e r den h inaus das E rgebn is keine bem erkens- 
w erte  A nderung m ehr e rfa h rt —  e in  Zeichen, daB eine w e ite re  E rhohung  
de r Personenzahl f i i r  dieses P rob lem  n ic h t vonno ten is t.

Es is t also h ie r auch nach Seiten der E xtens ita t das re la tive  
E xaktheitsm axim um  zu erstreben; die Zahl der U ntersuchten 
muB groB genug sein, um  zufa llige E in fliisse  durch gegenseitige 
Kom pensation ausschalten zu konnen.

U ber das M i n d e s t m a B  von In te n s ita t, das auf jeden 
E inze lfa ll innerhalb einer solchen extensiven Serie zu verwenden 
is t, lassen sich kaum  allgemeinere Forderungen form uheren. 
GewiB is t es w iinschenswert, daB do rt, wo es m oglich is t jedes an 
der Serie be te ilig te  In d m d u u m  m ehrmals untersucht w erde;

tlb e rs c h re itu n g  iib e rfliis s ig , sondern auch e in  E x a k t h e i t s m i n i m u m ,  
d e s s e n  U n t e r s c h r e i t u n g  u n z u l a s s i g  i s t .  Es is t gerade 
e in  Zeichen w issenschaftlich  k ritis c h e n  G eistes, daB m an nach oben w ie 
nach un te n  h in  d ie  G renzen r ic h tig  absteckt.

Stern, Differentielle Psychologie. 6
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aber es ware ein ganz falscher Schematismus, w o llte  man etwa 
behaupten: Experim ente, die n ich t m indestens zweim al an den- 
selben Personen vorgenommen worden sind, haben iibe rhaup t 
keinen w issenschaftlichen W ert.

Man muB eben auch h ie r m it den realen Tatsachen rechnen. 
Es is t schon an und f i ir  sich n ich t le ich t, an M assenm aterial 
(Schulkinder, Patienten von Krankenhausern, Soldaten usw.) 
heranzukom m en; und es ge ling t dies m eist nur, wenn man die 
S torung des Betriebs und die Belastigung der einzelnen auf ein 
MindestmaB beschrankt. S ollte man durch das Verlangen einer 
w iederholten D u rchp riifung  derselben Person diese Belastigung 
verdoppeln oder verdreifachen, so w iirde  das einfach die Sperrung 
der m eisten, je tz t vorhandenen Untersuchungsm oglichkeiten be- 
deuten. Dazu kom m t, daB bei vie len E xperim enten die Unw ieder- 
ho lba rke it in  der N a tu r der Sache lie g t, w e il nu r das erste M ai 
die U nbefangenheit, U nge iib the it, S elbstandigkeit der Versuchs- 
personen gewahrleistet is t, die man braucht. Insbesondere w ird  
das, bei groBerenMenschenmassen unverm eidliche, S ichunterhalten 
iib e r In h a lt, V erlau f, m utm aBliche A bsich t des Experim ents f iir  
die W iederholung v ó llig  yeranderte Bedingungen schaffen. Es 
is t daher ke in  Z u fa ll, wenn zahlreiche extensive Experim ente der 
le tz ten  Jahrzehnte sich zum T e il m it einm aliger Untersuchung be- 
gn iig ten, so die von E b b in g h a u s  iib e r die geistige Leistungsfahig- 
ke it, von K e r s c h e n s t e in e r  iib e r die zeichnerische Begabung, 
von C o h n - D ie f f e n b a c h e r  iib e r Begabungs-, Geschlechts- und 
A ltersunterschiede von Schiilem , —  alles Untersuchungen, die 
unbeschadet m ancher m ethodischer Mangel gerade in  d iffe re n tie ll- 
psychologischer H in s ich t w ertvo lle  Ergebnisse e rz ie lt haben1.

R ein betriebstechnisch sind die extensiven Experim ente 
dadurch gekennzeichnet, daB sie zum groBen T e il auBerhalb des 
psychologischen Laboratórium s vorgenommen werden m iissen; 
denn m eist sind die zu priifenden Menschengruppen nu r in  ih re r 
n a tiirlich e n  Um gebung zuganglich: Schulkinder in  Schulen, 
Soldaten in  Kasernen, P atienten in  K lin ike n  usw. Auch diese 
N otw endigke it f iih r t  den V erzich t auf die absolute Ruhe und 
Prazision des Laboratorium sexperim ents m it sich. N un mogen 
y ie lle ich t manche Psychologen meinen, was n ich t im  Laborato rium  
gem acht werden konne, solle iibe rhaup t unterb le iben ; im  Gegensatz 
dazu m ochten w ir aus obigem schlieBen, daB das Labora to rium

1 M an ve rg le iche  auch d ie  P o lem ik  von  C o h n  und D ie f f e n b a c h e r  
gegen jenen fa lschen E xa k th e itse in \va n d  von  D e u c h l e r : 104 S. 188 A n in *
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n ich t die einzige Form  des psychologischen Forschungsinstitutes 
sein kann und soli. D ie Berechtigung dieses Schlusses w ird  an 
einer spateren Stelle (K ap. V II)  noch starker hervortreten.

Ih re r D u rch fiih rung  nach kann man die extensiven E xperi- 
m ente dann noch in  „Sum m ations“ - und „Massen“ -Untersuchungen 
glieder n.

E ine groBere E xa k th e it b ie te t die Sum m ation von lau te r 
E inzelversuchen. bei der fre ilich  der E x te n s ita t engere Grenzen 
gesetzt s ind; im m erhin kann auch h ie r un te r Um standen Be- 
trachtliches geleistet werden.

So h a t L ip m a n n  seine E xp e rin ie n te  iib e r S uggestivfragen an 1 500 
Personen a n ge ste llt, dereń jede is o lie rt u n te rsu ch t w urde . B in e t  in  P a ris , 
B o b er ta g  in  B reslau , G o d d a r d  in  V in e la n d  haben In te llig e n z p riifu n g e n  
an hunderten  von K in d e m  im  E in ze lve rfah re n  vorgenom m en usw.

V ie l le ich ter sind grofie Personenzahlen n a tiirlic h  m it M  a s - 
s e n v e r s u c h e n  zu bewaltigen, bei denen die M itg lieder 
einer Gruppe gleichzeitig einer experim entellen Aufgabe unter- 
worfen werden. F re ilich  vergrobern sich hierbei die wahrschein- 
lichen Fehler b e trach tlich ; ein indm dualisierendes Verfahren 
w ird  unm oglich, und auch q u a lita tiv  verschiebt sich das B ild  
gegeniiber dem Einzelversuch, indem  an die S telle der m iindlichen 
R eaktion m eist die graphische (Schreiben, Zeichnen) tre ten  muB. 
Dennoch konnen auch Gruppenexperim ente w ertvo lle  Lehren 
geben, wenn man nur bei ih re r Deutung m it der notigen V or- 
sich t ve rfah rt.

Ubrigens werden derartige Massenversuche nu r selten von 
einem E xperim entator d ire k t an allen Versuchspersonen angestellt, 
m eist muB er sich f i ir  yerschiedene Gruppen verschiedener M itte ls - 
personen bedienen; dam it aber gehoren diese Untersuchungen unter 
die R u b rik  der erst spater zu besprechenden „Fernm ethoden“ .

2. W a h l v e r f a h r e n  u n d  H i l f e - S t o r u n g s -  
v e r f  a h r e n .

W eitere Kennzeichen des d iffe rentie llen  Experim ents ergeben 
sich dadurch, daB w ir seine Anwendung an der einzelnen Ver- 
suchsperson beriicksichtigen. Entscheidend is t h ie r der U m stand, 
daB die meisten Forschungen unseres Gebiets auf d i s p o s i 
t i o n e l l e  M erkm ale gerichtet sind. Es miissen demnach auch 
die Experim ente so beschaffen sein, daB aus den Ergebnissen 
die zugrunde liegende D isposition m oglichst deu tlich  erschlossen 
werden kann. Dies is t auf zwei Wegen m oglich, durch das W ahl- 
verfahren und durch das H ilfe-S torungsverfahren.
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Das „W  a h l v e r f a h r e n “  lie g t vo r, wenn man dem In 
dm duum  eine Aufgabe s te llt, auf welche in  verschiedener Weise 
reagiert werden kann; man untersucht dann, welche D isposition 
ais re la tiy  starkste die Reaktionsweise bestim m t. Experim ente 
und Erhebungen dieser A r t verlangen also, daB man der S p o n -  
t a n e i t a t  des P riiflin g s  einen n ich t geringen Spielraum  la B t; 
denn nu r durch die Auslese, die er un te r den Verhaltungsm oglich- 
ke iten  t r if f t ,  bekundet sich das Vorwiegen einer inneren D ispo- 
s itionsrich tung . H ie rm it stoBen w ir also w ieder au f einen grund- 
satzlichen U nterschied gegeniiber der Methode der generellen 
Psychologie. In  dieser muB das V erhalten der Versuchspersonen 
durch die G esam theit a lle r Yersuchsbedingungen m oglichst eindeutig 
gebunden sein, in  jener muB die entscheidende Stellungnahm e der 
Versuchsperson selber iiberlassen bleiben. Es w ird  nun noch ver- 
standlicher, daB yie le  der Variationsforschung dienende U n te r
suchungen von der allgemeinen Psychologie m it scheelen Augen 
angesehen werden, w e il sie ih r  zu fre i, ungebunden, w illk u rlic h  er- 
scheinen, und daB um gekehrt d ie Versuche, m it den iibhchen E x- 
perim entałm ethoden dispositionelle Unterschiede zu erforschen, so 
o ft versagten, w e il dieseExperim ente zu gebunden und un fre i waren.

S pontaneita t (selbstandige Auslese) d a rf in  Obigem n ich t 
ohne weiteres id e n tifiz ie rt werden m it bewuBter Uberlegung. 
GewiB g ib t es auch solche Versuche, in  welchen die W ahl bewuBt 
vollzogen w ird , z. B . alle Erhebungen iib e r Interessenrichtungen 
und Ideale. In  anderen Fa llen  aber kann sich dieser Auslesepro- 
zeB ganz ohne Bete iligung der R eflexion vollziehen; der P riiflin g  
b raucht gar n ich t zu wissen, daB andere Verhaltungsm óglich- 
ke iten —  und welche —  vorliegen; wenn diese nu r o b je k tiy  vo r- 
handen sind, so is t der von ihm  tatsachlich eingeschlagene Weg 
doch ein Kennzeichen f i ir  das in  ihm  waltende S truk tu rve rha ltn is  
der D ispositionen. Ja y ie lle ich t stellen solche Fa lle  m it unbewuBter 
W ahl die reineren Sym ptom e der inneren Beschaffenheit dar, 
w e il bei bewuBter Uberlegung auBer den au f die Aufgabe selbst 
beziig lichen D ispositionen noch andere w ie E ite lk e it, F u rch t, 
W unsch, dem E xperim enta to r zu gefallen, m itw irken  konnen.

B e i s p i e l e  dieser zweiten A r t der W ahlversuche: Lernexperi- 
mente, bei denen mehrere Lernweisen (optische, akustische, 
m otorische) m oglich sind, aber ołme daB eine bestim m te vorge- 
schrieben w are; die von der Versuchsperson bevorzugte Form  laB t 
dann auch gewisse Schliisse auf eine Vorzugsdisposition zu. —  V or- 
zeigen einer K a rtę  m it F iguren, die sowohl nach Farbę, w ie nach 
Form , w ie nach GroBe y a riie rt sind. Es hangt m indestens zum T e il
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von dispositionellen Bedingungen ab, welches der d re i M erkm ale 
an den F iguren vorw iegend beachtet und dadurch besser be- 
ha lten w ird . —  D arbieten eines B ildes, das man danach schrift- 
hch oder m iindhch schildern laB t, ohne nahere Anweisung iib e r die 
A r t der Schilderung zu geben. H ier ha t die Spontaneitat einen 
sehr w eiten Spielraum , da sie sich auf U m fang und Zuverlassig- 
k e it, auf S tim m ungston, Ausw ahl des In h a lts  und Anordnung 
erstrecken kann. —  Tachistoskopisches D arbieten von gedruckten 
W ortem  bei einer E xpositionskiirze , die das vo llige  Erkennen 
unm oglich m acht. S ollte ein solches E xperim ent generell-psycho- 
logischen Zwecken dienen, so m iiB te unbedingt die Anweisung 
h inzuge fiig t werden, daB nu r diejenigen Elem ente genannt werden 
d iirfe n , die deutlich  und sicher erkannt worden sind. D ie d iffe ren
tie lle  Methode laB t diese Anweisung m it vo lle r A bsicht fo rt, 
w e il ih r alles darauf ankom m t, ob der Reagent aus eigenem A n- 
trie b  so ve rfa h rt oder ob er auf Kosten der Zuverlassigkeit das 
ganze W o rt zu deuten und zu erraten sucht.

Das Verfahren der spontanen W ahl n im m t dann noch eine 
andere W endung bei jenen Versuchen, bei welchen q u a n tita tiv  
meBbare Leistungen gefordert werden. D ie generelle Psycho
logie sucht h ier eine tibere instim m ung der Bedingungen dadurch 
herbeizufiih ren, daB sie M  a x  i m  a der Leistungen ve rla n g t: 
m oglichst schnelles Reagieren (bei Messung der R eaktionszeiten), 
m oglichst schnelles Aussprechen des Assoziationswortes, m axim ale 
Anspannung der Aufm erksam keit, m oglichst starkę D ruckanwen- 
dung bei dynam om etrischen Versuchen usw. F iir  die d iffe ren tie lle  
Psychologie sind M axim a ebenfalls n ich t unw ich tig , v ie l bedeutungs- 
vo lle r aber sind f i ir  sie O p t i m a ,  d. h. diejenigen Leistungs- 
gróBen, die der inneren n a tiirlich e n  D isposition adaąuat s in d . 

D ie Anweisung in  solchen Fallen la u te t also: „V e rh a lte  d ich  so, 
w ie es d ir am na tiirhchsten und angenehmsten erscheint.“  N ic h t 
das schnellste Schrittem po, das jem and un te r dem D ruck starkster 
E ile  iibe rhaup t anwenden kann, sondern das n a tiirlich e  S ch ritt- 
tem po, das er bei der ze itlich  n ich t bedrangten W anderung w ah lt, 
is t charakteristisch f i ir  sein Tem peram ent. Dieser G esichtspunkt 
des quan tita tive n  O ptim um s is t noch v ie l zu wenig in  den M ethoden- 
schatz unserer W issenschaft aufgenommen worden.

Ic h  selbst habe vo r langerer Z e it derartige Forschungen 
iib e r das n a tiirlich e  „psyehische Tem po“  (vor allem  m it der K lo p f- 
methode) vorgeschlagen1; sonst sind m ir n u r noch die U n te r-

1 13 S. 115ff.
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suchungen von A l e c h s i e f f  und B e r g m a n n  iib e r „n a tiirlic h e  Reak- 
tionszeiten“  bekann t1.

Das andere in tra -in d iv id u e lle  Verfahren (das H ilfe-S torungs- 
Verfahren) geht vergleichend vo r. Das In d iv id u u m  w ird  einer 
und derselben Aufgabe un te r verschiedenen, te ils  erschwerenden, 
te ils  erleichtem den Bedingungen unterw orfen ; die W irksam ke it 
der Bedingungen is t ein Index f i ir  die zu erforschende D isposition.

N a tiirlic h  m iissen h ie r die einzelnen Aufgaben gebundener 
sein, ais bei der yorher besprochenen M ethode; der P riiflin g  soli 
ja  gezwungen werden, bei den verschiedenen Versuchen yerschiedene 
F unktionen ins Spiel oder auBer Spiel zu setzen. Setzt das Verfahren 
jew eilig  eine andere F unktion  in s  Spiel, so is t es die „M ethode 
der H i l f e “ ; die Yergleichung ha t dann festzustellen, welcher 
Modus zur groBten Leistung verha lf. Setzt das Verfahren jew eilig  
eine andere F u n k tio n  a u B e r  Spiel, so is t es die „M ethode der 
S t o r u n g “ ; die Vergleichung zeigt, welcher Funktionsausfa ll 
am meisten die Leistungen storte . Es muB dieselbe F unktion  
sein, dereń M itw irku n g  den groBten H ilfe w e rt und dereń U n te r- 
d riickung  den groBten S torungswert bedeutet; sie bestim m t 
die yorherrschende D isposition des Ind iy iduum s.

Am  haufigsten is t das yergleichende Verfahren bisher bei der 
U ntersuchung der Yorste llungstypen angewandt worden. M an lieB 
Lem stoffe  un te r yerschiedenen Bedingungen einpragen. einm al 
re in  optisch, dann w ieder re in  akustisch, m it Bete iligung und 
un te r AusschluB eigener Sprechbewegungen usw. Aus der yer
schiedenen W irkung  dieser Versuchsvarianten bei einem bestim m 
ten  In d iv id u u m  ergab sich dann das tlberw iegen oder das Z u riick - 
stehen der yisuellen oder der aud itiyen  oder der m otorischen 
D isposition . - -  In  ahnlicher Weise s tu d ie rt man Aufm erksam - 
ke itstypen, indem  man die Aufm erksam keit un te r yerschiedene 
Bedingungen der Ablenkung und H in lenkung s te llt und un te r
sucht, welche Bedingungen die g iinstigsten E rfo lge f i ir  Auffas- 
simg und Behalten haben.

A lle  iib rigen  Bedingungen des in tra -in d iv id u e lle n  Experim ents 
finden im  nachsten K a p ite l Behandlung.

1 738; 744.



Kapitel V I.

Das Prufungs-Experim ent 
(Der Test.)

1. W e s e n  u n d  U r s p r u n g  d e r  T e s t m e t h o d e n .
F iir  das ,,P riifungsexperim ent“ , das der d iffe ren tie llen  Psycho

logie durchaus e igen tiim lich  is t, gelten zum  T e il andere Gesichts- 
punkte  ais f i ir  das Forschungsexperim ent. W ir brauchen d a fiir 
den aus dem Englischen stammenden Ausdruck „T e s t“  (=  S tich- 
probe), beschranken aber seine Anwendung au f die w irk lichen  
P riifungsexperim ente (wahrend er sonst auch zuweilen au f F or- 
schungsexperimente ausgedehnt w ird .)1

E in  T e s t  i s t  d e m n a c h  e i n  s o l c h e s  E x p e r i -  
m e n t ,  d a s  b e s t i m m t  i s t ,  i n  e i n e m  g e g e b e n e n  
F a l i  d i e  i n d i v i d u e l l e  p s y e h i s c h e  B e s c h a f f e n 
h e i t  e i  n  e r  P e r  s o n l i  c h  k  e i  t  o d e r  e i n e  e i n z e l n e  
p s y  c h i  s c h e E  i  g e n s c h  a f t  v o n  ih r  f  e s t  z u s t  e 11 e n. 
Seine Aufgabe is t also, unm itte lb a r genommen, keine re in  wissen- 
schaftlich-theoretische, sondern eine diagnostische; er w ill n ic h t 
unbekannte Gesetze und neue Zusammenhange erforschen, son- 
dern die E inordnung eines E inzelfa lles in  einen bereits bekannten 
Zusammenhang vollziehen. A llerd ings sind die Voraussetzungen 
dieser durch Tests zu vollziehenden Diagnose notwendigerweise, 
d ie  daraus abzuleitenden Folgerim gen m oglicherweise von wissen- 
schaftlicher N a tu r.

D ie  logischen Voraussetzungen des Tests sind nam lich : 
erstens, daB das E xperim ent w irk lic h  ein Zeichen f i ir  die zu deutende 
E igenschaft liefere, zweitens, daB es dem P riiflin g  in  bezug au f 
diese E igenschaft eine bestim m te Stelle in  der Reihe m óglicher 
V arietatenbildungen anweise.

1 E in e  tre fflic h e  Zusam m enstellung e ine r groBen Z a h l von  T est- 
m ethoden, nebst G ebrauchsanw eisung u n d  ku rze r A ngabe d e r E rgebn isse, 
e n th a lt das B uch  von  W h ip p l e  (81). —  A llgem eines iib e r d ie  T estm ethode : 
B ib lio g ra p h ie  A b t. A  I I  6 u . 7 u n d  B  V I.



D ie erste Voraussetzung haben w ir oben ausfiih rlich  be- 
sprochen: ein E xperim ent kann nu r dann ais ,,Test“  gelten, wenn 
es trotz. seines akuten Charakters c h r o n i s c h e n  S y m p t o m 
w e r t  besitzt. N u r wenn ich weiB, daB die Erganzungsmethode 
m it A u s fiillu n g  liickenha fte r Texte eine eindeutige Beziehung 
zu der standigen dispositionellen Beschaffenheit der „In te llig e n z " 
ha t, kann ich  in  einem konkreten F a li die In te lligenz eines 
Ind iy iduum s durch die Erganzungsmethode p riifen .

D am it aber das In d iv id u u m  auf G rund der T estp riifung  
auch einen I  n d e x  erhalten kann, ais Angehoriger eines Typs 
oder einer Gruppe, ais Num m er in  einer Rangordnung, so is t die 
zweite Voraussetzung, daB die Typen- und S tufenbildungen, die 
f i ir  d ie betreffende E igenschaft in  der M enschheit yorkom m en, 
im  allgem einen bereits bekannt sind.

Beide Voraussetzungen aber erfordern um fangreiche V or- 
untersuchungen; denn der chronische Sym ptom w ert eines akuten 
M erkm als kann nu r durch w e it angelegte Korrelationsforschungen, 
und die S tufen- und Typenbildungen einer allgem einen E igen
schaft konnen nu r durch umfassende Variationsforschungen ge- 
funden werden. Danach w iirde  es ais das methodologische Idea ł 
erscheinen, wenn die d iffe ren tie lle  Psychologie zunachst ganz 
auf P riifungen m it H ilfe  von Tests yerzichten und sich f i ir  die 
nachsten Jahrzehnte au f die eben angedeuteten re in  theoretischen 
Vorarbeiten beschranken w o llte .

Indessen is t ja  der w irk liche  Gang einer W issenschaft niem als 
a lle in  durch das logische Idea ł bestim m t. N ich t nu r daB die p rak
tischen Interessen in  Padagogik, P sychiatrie , Rechtspflege, Be- 
ru fsw ahl usw. tag lich  dringender die Schaffung psychodiagnosti- 
scher H ilfs m itte l fordern —  auch die Forschung selber kann n ich t 
die logisch zu scheidenden G esichtspunkto in  ze itlich  getrennte 
Arbeitsepochen yerw andeln; yie lm ehr fin d e t h ie r ein fortwahrendes 
gegenseitiges S ichbefruchten und S ichfordern s ta tt. So werden 
bestim m te Experim ente zugleich ais Teile einer d iffe re n tie ll- 
psychologischen Forschung und ais M itte l einer ind iv idua l-psycho- 
logischen P riifu n g  (also ais Tests) yerw ertet w erden; und wenn 
auch die Leistung in  der zweiten Beziehung noch ais provisorisch 
und unsicher gelten muB, so kann doch un te r Um standen die so 
gewonnene C harakte ris tik  w e it vollkom m ener sein ais diejenige, 
die ohne Tests und nu r auf G rund der n a tiirlich e n  M enschenkenntnis 
gewonnen w ird . Zugleich konnen die Mangel und Schwachen, 
die sich bei der Anwendung der Methode zu Testzwecken heraus-

gg Kapitel VI. Das Priifungs-Experiment. (Der Test.)
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stel len, w ieder die Gesichtspunkte f i ir  weitere sichernde und 
kontro llie rende Forschungsexperim ente abgeben.

E in  typ isches B e isp ie l f i i r  e ine solche V ere in igung  von  Forschungs- 
und  P riifu n g se xp e rim e n t b ie ie t d ie  U nte rsuchung K e r s o h e n s te in e r s  1 iib e r 
d ie  zeichnerische B egabung; w enn e r auch in  erste r L in ie  m it seinen E x p e ri- 
m enten anstreb te , s ta tis tisch e  F orschungen iib e r V e rte ilim g , A lte rs fo rts c h ritt, 
G esehlechtsbesonderung usw . d e r zeichnerischen B egabung anzuste llen , 
so w urden doch d ie  Versuche f i i r  eine k le ine re  A nzah l von  K in d e m  zu 
Tests, indem  ih re  vo rh e r n ic h t bem erkte  oder je de n fa lls  n ic h t g e w iird ig te  
in d iv id u e ile  B egabung dadu rch  naehgewiesen w urde.

Dies H in  und H er des Gebens und Nehmens zwischen F o r- 
schungsexperim ent und P riifungstest is t som it f i ir  den F o rts c h ritt 
unserer W issenschaft unen tbehrlich ; gleich unentbehrlich is t 
a llerdings auch, daB man bei B eurte ilung und Bew ertung a lle r 
angewandten Tests und bei Vorschlagen neu anzuwendender 
Tests stets die oben erwahnten Gesichtspunkte im  Auge behalt.

D ies is t bisher nu r zu einem kłe inen Teile geschehen, w ie ein 
kurzer historischer U berb lick zeigen mag.

A is man vo r nunm ehr zwei Jahrzehnten m it der A usfiih rung  
von Tests insbesondere in  A m erika begann2, war man sich iib e r 
das V erha ltn is der Tests zu den sonstigen Form en des psycho
logischen Experim ents durchaus n ic h t k la r. Man s te llte  eine 
Reihe von M ethoden, die f i ir  allgemein-psychologische, -physio- 
logische und -psychopliysische Zwecke im  Gebrauch waren, zu- 
sammen, suchte sie auf eine m oghchst einfache Form  zu bringen 
und wandte sie dann an einem bestim m ten In d m d u u m  an. Das 
Neue dieses Verfahrens w ar also zunachst n u r eine Verlagerung 
der Ebene, in  der man experim entie rte : ha tte  man bis dahin die 
einzelne Versuchsperson m it e i n e r  Methode in  m e h r f a c h  
w iederholtem  Verfahren untersucht, so wurde sie je tz t m it v  i  e 1 e n 
M ethoden i n e i n m a l i g e m  Verfahren g e p riift; an der Beschaffen
h e it der einzelnen Experim ente selbst wurde dagegen keine p rin - 
z ip ie lle  Anderung vorgenommen.

So bezogen sich die ersten Vorschlage zu Testserien fas t 
ausschlieBlich auf die damals vom  psychologischen E xperim ent 
iibe rhaup t gepflegten Gebiete der Sinneswahrnehmung, des Sinnes- 
gedachtnisses und der m otorischen A ktionen.

1 1253 .
2 D e r erste. de r den A usd ruck  b ra uch te , w a r w o h l C a t t e l l : M en ta l 

tests and m easurem ents 1 8 9 0  (8 3 ) . E in  Ja h r vo rh e r h a tte  C . R ie g e r  

seinen E n tw u rf zu e ine r a llgem ein anw endbaren M ethode der In te llig e n z - 
p r i i f u n g  v e r6 ffe n tlic h t (6 5 8 ).
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C a t t e l l 1 z . B . w ill un te rsuchen : D ynam om etrischen  D ru c k , M ax im a l- 
ge schw ind ig ke it e in e r A rm bew egung, M in im a ld is ta n z  zw eier un te rsche idbare r 
H a u tre ize , Schm erzschw elle f i i r  D ru c k , U n te rseh iedsschw elle f i i r  G ew ichte, 
R e a k tio n sze it f i i r  F a rben , H a lb ie ru n g  e ine r S trecke nach dem  Augenm aB, 
R e p ro d u k tio n  eines Z ehn seku nd en -In te rva lls , Z a h l de r nach e inm a ligem  
H o re n  beha ltenen B uchstaben. B e i M u n s te r b e r g  2 w ird  den B estim m ungen 
d e r f i i r  e in fache A k te  no tig e n  Z e it, be i J a s tr o w  3 dem  G edachtnis f i i r  S innes- 
e in d riic k e  e in  b re ite re r R aum  gew ahrt.

Es is t n a tiir lic h  m oglich, daB eine solche Serienuntersuchung 
an einem In d iv id u u m  M ate ria ł lie fe rt, welches f i ir  manche Zwecke 
vergleichender U ntersuchung w e rtvo ll werden kann ; aber f i ir  
den eigentlichen Zweck, ein charakteristisches G esam tbild der 
geistigen In d iv id u a lita t abzustecken, w ird  verschw indend wenig 
e rre ich t. M an e rfa h rt, w ie sich die g e p riifte  Person in  bezug auf 
zehn oder zwanzig F unktionen  augenblicklich y e rh a lt; aber dies 
augenblickliche V erhalten e rlaub t ke inerle i SchluB au f das dauernde 
V erhalten der gep riiften  Funktionen , noch weniger g ib t es A uskun ft 
iib e r die E igenschaften des P riiflin g s  au f anderen Gebieten. U nd 
gerade die charakteristischsten E igenschaften liegen doch von 
den h ie r gep riiften  peripheren Leistungen sehr w e it ab. M an 
kann n a tiir lic h  die A nzahl und A nordnung dieser peripheren 
Tests beliebig ste igern; w ie w enig d a m it gewonnen is t, ze ig t die 
U ntersuchung von Toulouse an E m ile  Zola und Poincare4. E r 
ha t eine groBe A rb e it daran gewendet, seine H elden einer be trach t- 
lichen Z ah l von  S innespriifungen und verw andten Tests zu un te r- 
w erfen; aber dem W esenskern der beiden In d iv id u a lita te n  kam  
er d a m it doch n ic h t v ie l naher.

E inen m erklichen F o rts c h ritt bedeuten die von B in e t  und 
H e n r i im  Jahre 1896 vorgeschlagenen Testserien5. H ie r begegnet 
uns zum  erstenm al die E ins ich t, daB die niederen und einfachen 
F unktionen , v.relche f i ir  die generelle Psychologie die w ichtigsten 
Problem e entha lten  mogen, f i ir  die In d iv id u a lita tsp riifu n g e n  
am unbetrach tlichsten s ind ; die in d iy idue lle n  D ifferenzen tre ten  
an den hoheren Funktionen  v ie l deu tliche r hervor. So schlugen 
sie denn, un te r Fortlassung des Em pfindungsgebiets, folgende 
Serie vo r:

1. G edachtn is, 2. X a tu r de r Y o rs te llu n g sb ild e r, 3. E in b ild u n g s k ra ft, 
4. A u fm e rksa m ke it, 5. A u ffa ssu n g s fa h ig ke it, 6 . S u g g e s tib ilita t, 7. asthe- 
tisches G e fiilil, 8 . m ora lische G efuh le, 9. M u s k e lk ra ft un d  W ille n s k ra ft, 
10. G esch ick lich ke it u n d  B lic k .

W elche hochfliegenden H offnungen dam als an diese M ethode 
g e kn iip ft w urden, zeigt d ie unten z itie rte  S telle aus der Abhandlung

; 94. 4 89 f. * 1216 u. 1295. 4



von B i n e t  und H e n r i .1 E ine und eine halbe Stunde sollten ge- 
niigen, um  ein psychisches K on te rfe i des U ntersuchten zu geben; 
es schwebt h ier offenbar eine A r t tibe rtragun g  der BERTiLLONschen 
Polizeim ethode, welche gewisse p h y s i s c h e  K onstanten zur 
W iedererkennung eines Ind iy iduum s festlegt, auf die Psychologie 
vo r. B e trach te t man aber die Vorschlage naher, so sieht man, 
w ie durchaus w illk iir lic h  ebenso die Ausw ahl der zu priifenden 
F unktionen w ie die Festsetzung der f i ir  jede F u n k tio n  anzuwen- 
denden Methode w ar. DaB gerade diese Reihe von Stichproben 
und n ich t irgendeine ganz andere yorgeschlagen wurde, ha tte  
n ic h t in  sachlichen Mom enten, sondern in  den zufa lligen In te - 
ressenrichtungen der Forscher seinen G rund. Auch daB schon 
je tz t vo r jeder E ichung der Tests das P rinz ip  m ogliohster Be- 
quem lichkeit der Anwendung und re izyo lle r Abwechselung be- 
stim m end sein sollte, w ar n ich t unbedenklich.

Es standen also damals die Testm ethoden in  m ethodologischer 
H in s ich t kaum  hoher ais heute die graphologischen M ethoden.

tlb rigens braucht diese E tappe in  der E n tw ick lung  der Tests 
h ier nu r des historischen Interesses halber erw ahnt zu werden; 
denn B i n e t  selbst ha t bald erkannt, daB jene H offnungen w eit 
iib e r das Z ie l hinaus schossen, daB erst in  emsiger A rb e it der 
Sym ptom w ert der einzelnen Tests geeicht, ih r Zusammenhang 
m it anderen Tests untersucht, und dann aus der uniibersehbaren 
F iille  yon Testm oglichkeiten diejenigen m it hochstem Sym ptom 
w ert herausgesucht werden m iiB ten. Es sind dies ja  dieselben 
Gesichtspunkte, die uns auch in  Z u ku n ft zu le iten  haben.

Im  gleichen Jahre wie B i n e t  und H e n r i  (1896) tra t in  Deutsch-
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1 D o rt he iC t es (4 S. 464): „U n te r den verschiedenen M ethoden 
d e r In d iv id u a lp sych o lo g ie  beansprucht d ie  der „m e n ta l te s ts “  besondere 
A u fm e rksa m ke it: Sie besteh t d a rin , daB m an eine gewisse Z a h l von  V e r- 
suchen au sw ah lt, w elche annahem de V ors te llungen  iib e r d ie  in d iy id u e lle n  
D iffe renzen  f i i r  yerschiedene psyehische F a h ig ke ite n  yersehaffen so llen . 
D iese M ethode ka n n  be re its  in  ih re m  gegenw artigen Zustande eine gewisse 
p ra k tisch e  R o lle  spie len, insbesondere f i ir  den Padagogen u n d  den A rz t“ .

„A n  d ie  „m e n ta l te s ts “  s ind  d ie  folgenden A n fo rderungen zu s te lle n : 
sie so llen  so y ie lg e s ta ltig  w ie  m og lich  sein, um  d ie  goBte Z a h l psych ischer 
F a h igke iten  zu  um fassen; sie sollen sich  besonders a u f d ie  hoheren F a h ig 
ke ite n  beziehen; ih re  A u s fiih ru n g  so li n ic h t langer ais eine un d  eine ha lbe 
S tunde f i ir  je  e in  In d iv id u u m  w a hre n ; sie so llen  auch A bw echslim g b ie ten , 
um  d ie  Versuchsperson n ic h t a llzusehr zu e rm iiden  und  zu la ng w e ilen ; 
sie sollen dem  M ilie u  angepaBt sein, dem  das In d iv id u u m  angehort, und  
e n d lich  weder ko m p liz ie rte  A pp ara te  noch besondere V eransta ltungen  
beanspruchen.“
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land K r a e p e l i n  m it Testvorschlagen heryor1. Auch er unterlag 
noch dem irrigen  Glauben, daB, m it seiner Serie von f iin f iib e r eben 
so vie le Tage ve rte ilten  Versuchsstunden „ d i e  personlichen 
Grundeigenschaften des Ind iv iduu m s“  festgeste llt werden konnten. 
In  W irk lic h k e it p riifte  er eine einzige, weim  auch n ich t unw ichtige 
Seite, nam lich die D y n a m i k  d e r  g e i s t i g e n  L e i s t u n g  
(A rt und Um fang der Leistungsschwankungen, die durch tlb u n g , 
E rm iidung, Ruhe, E rholung, A lkoho l usw. hervorgebracht werden). 
D er tatsachliche Fortgang der A rbe iten  in  K r a e p e l in s  Schule 
ha t indessen erwiesen, daB seine M ethode zwar v ie lse itig  zu F o r- 
schungszwecken, aber nu r yerschwindend selten in  obigem Sinne 
der ind iy idue llen  C harakte ristik  zu Testzwecken yerw andt w urde ; 
w ohl ein Zeichen, daB sie das in  sie gesetzte V ertrauen n ich t 
ganz rech tfe rtig te .

Yon den Versuchen, auf dem Testwege eine M om entphoto- 
graphie der psychischen G esam t-Ind iv idua lita t zu erlangen, 
stand man m m  gliicklicherw eise ab und wandte sich der v ie ł 
aussichtsvolleren Aufgabe zu, f i ir  bestim m te E i n z e l s e i t e n  
der In d iy id u a lita t experim entelle P riifu n g sm itte l zu finden.

W ir betrachten h ier n u r einige H auptgebiete, au f welchen 
die A usbildung von Tests yersucht worden is t.

2. I n t e l l i g e n z t e s t s .
D ie w eitaus um fanglichsten Bem iihungen w andten sich 

einem Problem  zu, das sich schon durch Forderungen der p rak
tischen K u ltu r besonders s ta rk aufdrangen m uB te: der G r a d -  
m e s s u n g d e r g e i s t i g e n L e i s t u n g s f a h i g k e i t .  Da 
h ie r gegenwartig bereits die M ethodik am weitesten fo rtgeschritten  
is t, so mag dies Testgebiet ais Paradigm a f i ir  die anderen, k iirz e r 
zu behandelnden, dienen.

Schon die zahllosen Exam ina, welche das moderne Leben 
erzeugt ha t, w ollen ja  e igentlich Befahigungsnachweise, d. h. 
experim entelle P riifungen der geistigen Leistungsfah igke it sein. 
Geistige Le istungsfahigkeit is t das H auptprob lem  bei allen a rz t- 
lichen Untersuchungen, die au f in te lle k tue lle  U n te m o rm a lita t 
oder A b n o rm ita t des P riiflin g s  gerich te t sind. E nd lich  streb t 
der moderne Zug in  der Padagogik nach einer Psychologisierung 
der Schulgliederung (besonderen U nterrichtsgelegenheiten f i ir  
Schwachbegabte, Heryorragendbegabte, Spezialtalente s. S. 7 u. 9), 
und sucht daher nach zuverlassigen H ilfs m itte ln  f i ir  die Zuweisung 
des einzelnen Schiilers in  die ihm  gemaBe Gruppe.

1 766.
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Was in  einer P riifu n g  —  welcher A r t sie auch sei —  zunachst 
d ire k t h e rv o rtritt, is t eine L e i s t u n g ,  n ich t eine Leistungs-
f a h i g k e i t  im  psychologischen Sinne. A n dem Zustande-
kom m en der Leistung is t alles M ogliche b e te ilig t: die augenblick- 
iiche Gesundheits- und Affektsverfassung des P riiflin g s , sein 
unm itte lba r vo r der Leistung auf das Gebiet gerichteter FleiC, 
sein mechanisches Gedachtnis, seine durch bestim m te M ilieu- 
bedingungen herbeigefiihrten Kenntnisse, endlich seine auto-
chthone Inte lhgenz, also eine psyehische D isposition. D ie Aufgabe 
des eigentlichen I n t e l l i g e n z t e s t s  muB nun n a tiirlic h
darin  bestehen, daB diese łe tz te  Bedingung in  m oglichster R e inhe it 
von den iib rigen  isohert und in  m oglichster U n m itte lb a rke it 
zur P riifu n g  gebracht werde; aber w ieviele Irrungen  und Umwege 
waren no tig , ehe man sich dieser methodologischen Forderung 
bewuBt w urde!

Am  intensivsten w ar die A rb e it der P s y c h i a t e r ,  und 
sie zeigen daher am deutlichsten diese Irr tiim e r, die bis zum 
heutigen Tage n ich t ganz iiberw unden sind. Sie p riifte n  Asso- 
zia tion , M erkfah igke it, mechanisches Gedachtnis und verw andte 
Funktionen, die —  wenn iibe rhaup t —  doch nu r in  sehr ind irektem  
Zusammenhang m it der Inte lhgenz stehen und dereń Tests daher 
f i ir  diese nu r einen geringen Sym ptom w ert besitzen. Sie p riifte n  
positives W issen, dessen B ere itschaft von ganz anderen Faktoren 
ais der Inte lhgenz abhangen kann ; ( R o d e n w a ld t 1 ha t diese Ver- 
wechslung von K enn tn isp riifung  und In te llig e n zp riifu n g  auf- 
gedeckt). E rs t in  jiin g s te r Z e it b ilden sie Tests aus, die —  wie 
die Erganzungs-, die W itz -, die Spriehw orter-, die Yergleichungs- 
und Unterscheidungsm ethode —  direktere Beziehungen zur In 
te lligenz zeigen, aber noch im m er in  der Ausw ahl ziem lich vom  
blinden Z u fa ll bestim m t sind2.

Auch der anderen Forderung, die w ir oben an Tests stellen 
m uBten: nam lich eine P l a t z a n w e i s u n g  zu erm oglichen,

1 645 . 646 .

1 V g l. B ib lio g ra p h ie  A b t. A  I I  7 u. B  V I lb ,  2 b , 3 b . —  Lehr- 
re ich  f i i r  den gegenw artigen S tand de r T estfrage  in  de r P sych ia trie  
is t d ie  „L b e rs ic h t de r psychopatholog ischen U ntersuchungsm ethoden“  ve r- 
schiedener Irre n k lin ik e n  un d  A n s ta lte n  (112). Sie sche in t m ir zu zeigen,
d a fi das P rob lem  der In te llig e n z p riifu n g  h ie r noch durchaus de r Lósung h a rrt. 
W as in  e rs te r L in ie  a u ffa llt, is t d ie  noch im m er vorhandene, v ie l zu g ro fie  
A b h a n g ig ke it de r M ethoden von  denen des generell-psychologischen und 
insbesondere des pyschophysischen E xpe rim en ts . M an is t sich  m e ist 
noch n ic h t dessen v o ll b e w u fit geworden, d a fi f i ir  Tests ganz andere 
m ethodologische G esich tspunkte ge lten.



w ird  von den meisten psychopathologischen Tests zu wenig ent- 
sprochen. Selbst die grobste in  B e trach t kommende Festste llung: 
ob der P riiflin g  auf den Test norm al oder unternorm al reagiert 
habe, is t o ft aus dem einfachen G rund unm oglich, w eil man f iir  
vie le Tests, die im m er nu r an Patienten vorgenommen wurden, 
die Grenze der norm alen Leistungen gar n ich t kennt. Man b ildete 
sich au f G rund von A lltagserfahrungen oder yorgefaBten Meinungen 
einen MaBstab dessen, was man normalerweise glaubte fordem  
zu d iirfe n  und bewertete hiernach das Testergebnis im  einzelnen 
Falle. .

A uch h ie r h a t R o d e n w a l d t  iiberraschcnde A u fk la ru n g e n  ve rsch a fft, 
indem  e r f i i r  K e n n tn isp riifu n g e n  das V e rg le ichs jna te ria l an norm alen 
M enschen he rb e ifu h rte  und bew ies, da fi durchaus norm ale R eaktionen 
o ft v o n  den P sych ia tem  schon ais abnorm  e ingeschatzt w orden w aren.

E rs t in  jiin g s te r Z e it beginnt man, diesem Mangel zu begegnen 
durch yergleichende Untersuchungen an Gesunden und K ranken 
oder durch Anwendung solcher Tests, f i ir  welche in  der allgemeinen 
Psychologie schon normales Vergleichsm aterial vorhanden is t 
(Assoziationg-, Erganzungs-, Aussage-Tests, BiNETSche In te lli-  
genztests). —

W erfen w ir w eiter einen B lic k  auf die re in  p a d a g o - 
g i s c h e n  P riifu n g sm itte l d. h. die Exam ina jeder A rt (A uf- 
nahme-, Versetzungs-, Abgangspriifungen, auch die v ie lerle i 
Staatsexam ina usw. der Erwachsenen gehoren h ierher)1. Diese 
haben nun allerdings ein hochst ausgebildetes System der P la tz- 
zuweisung: E inre ihung der P riiflin g e  in  eine P rad ika tska la  oder 
Rangordnung —  aber das P rinz ip  dieser Zuweisung is t ausge- 
sprochenermaBen der kom plexe G esichtspunkt der ob jektiven  
Gesam tleistung, n ich t der in te llektue llen  Leistungs f a h i g k e i t  
ais einer im m anenten E igenschaft des Ind iy iduum s. U nd die Be- 
achtung, welchę^ dieser T e ilfa k to r bei den yerschiedenen A rten 
padagogischer P riifung  e rfah rt, is t sehr wechselnd und unkon- 
tro llie rb a r. D arum  is t ais Erganzung der padagogisclien P riifungen 
—  und y ie lle ich t auch ais H ilfs m itte l f i ir  ih re  k iin ftig e  R eform  —  
die A usbildung w irk lich e r psychologischer Tests no tig , sowohl 
solcher, die auf die P riifu n g  des Intelligenzgrades im  allgemeinen, 
w ie auch solcher, die auf Spezialbegabungen f i ir  bestim m te Gebiete 
(Zeichncn, M athem atik, Sprachen usw.) gerich te t sind. Aus den 
Kreisen der Padagogen selbst sind auch bereits h ier und da Be- 
m iihungen nach dieser R ichtung hervorgegangen.

t)berschaut man aber die Beitrage. die bisher von Psychiatern
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1 B ib lio g ra p h ie  A b t. C IV  4.
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und von Padagogen zur Fundam entierung der Testm ethode 
ge lie fert worden sind, so kom m t man doch zu der Uberzeugung, 
daB von diesen Seiten zwar gelegentliche Forderungen von hohem 
W ert, n ic h t jedoch die eigentlich systematische Begriindung und 
D urchbildung der M ethode zu erw arten is t. Denn f i ir  jene Fach- 
kreise is t und b le ib t das Testproblem  nu r eine Nebenfrage, der 
sie nie ih re  vo lle  A rb e itsk ra ft zuwenden konnen; die Aufgabe 
verlang t aber m ehr; und der H aup tan te il an ih re r Bew altigung 
w ird  daher doch w ohl dem Psychologen vorbehalten sein.

In  der T a t is t ja  auch die e i g e n t l i c h  p s y c h o 
l o g i s c h e  T e s t  f o r s c h u n g  seit den oben geschilderten, 
sehr unvollkom m enen Anfangen be trach tlich  weitergekom m en; 
und zwar erstrecken sich die F o rtsch ritte  nach d re i R ich tungen: 
auf die E rfindung  von Tests, auf die E ichung ihres Sym ptom - 
wertes, auf die durch sie m ogliche Platzanweisung.

D ie Zahl und M ann ig fa ltig ke it der zum Vorschlag und te il- 
weise auch zur Anwendung gebrachten Tests. is t beinahe un iiber- 
sehbar geworden. Das jiin g s t erschienene Handbuch von W h ip p le 1 

verzeichnet 54 Gruppen von Tests, dereń jede aber noch eine 
m ehr oder m inder groBe Zahl von V arianten um faB t; auch is t 
diese Aufzahlung noch lange n ich t vo llstand ig . Bei der E rfin 
dung neuer Tests is t deu tlich  eine allm ahliche E ntfernung von den 
P rinzip ien der reinen Laboratorium s-Psychologie zu erkennen. 
D ie Gebiete der niederen F unktionen : Sinneswahrnehmungen, 
Reaktionszeiten, m otorische Leistungen usw. sind zwar durch
aus n ic h t rernachlassig t worden, aber das Hauptinteresse er- 
s treckt sich doch auf die zentralen Funktionen, und die P riifungs- 
m itte l werden m ehr und m ehr in  eine Form  gekleidet, die ih re  
Anwendung ohne Prazisionsapparate und ohne o rtliche  B indung 
an das Labora to rium  m oglich m acht.

Aber je  m ehr man bem erkte, daB dem Ausdenken von Tests 
eigentlich keine Grenze gesetzt sei, um  so m ehr wuchs auch das 
B ed iirfn is  nach einer strengen Auslese der brauchbarsten Tests 
und nach ih re r G ruppierung zu systematischen Testserien. D ie 
restpsychologie befindet sich gegenwartig m itten  in  dieser so 
notwendigen eichenden und ordnenden T a tig ke it.

A lle  Eichungen eines T e 'ts  verlangen, daB seine Ergebnisse 
m it anderweitigen an den gleichen Personen gemachten Feststel- 
lungen v e r g l i c h e n  werden. Diese Vergleichsmomente kon

1 81.
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nen entweder ebenfalls Testergebnisse sein („Test-Test-V er- 
gleichungen“ ), oder sie sind auf n icht-experim entellem  Wege ge- 
wonnen; un te r den le tzteren sind vo r allem  die Vergleichungen 
m it dem A lte r, m it den Schulleistungen und m it dem Geistes- 
zustande zu nennen.

D ie T e s t - T e s t - V e r g l e i c h u n g i s t  f i ir  unsere Zweeke 
bisher vo r allem  yon S p e a rm a n  (zum T e il in  Gemeinschaft m it 
K r u g e r )  vorgenommen worden1. W enn sich e rg ib t, daB mehrere 
in h a ltlic h  sehr yerschiedene Tests, an den gleichen Personen 
g e p riift, starkę K orre la tionen der Rangordnung zeigen, so is t 
zu yerm uten, daB in  ihnen allen eine gemeinsame form ale E igen
schaft der Ind iy idue n  zum Ausdruck kom m t, die S p e a rm a n  ais 
„allgem eine In te llig e n z " bezeichnet. Derjenige Test aus dieser 
Korrelationsschar, der den hochsten K orre la tionsindex besitzt, 
(d. h. dessen V arianten am eindeutigsten m it denen der anderen 
Tests gemeinsam yariieren) wurde dann zugleich der reprasen- 
ta tivs te  aus der Reihe sein. A u f diesem Wege g laub t S p e a rm a n  

m it einer yerhaltnism aBig kle inen Zahl von P rinzipal-Tests an 
die „generał in te lligence" herankomm en zu konnen2. Indessen 
sind die zugrunde liegenden M ateria lien  noch zu d iir ftig , die Yer- 
rechnungsmethoden noch zu sehr um stritten , um  schon ein end- 
g iiltiges U rte il iibe r diesen Weg der Testeichung zu gestatten.

F iir  die Vergleichung der Testergebnisse m it auBertestlichen 
Gesichtspunkten b ie te t sich bei N icht-Erwachsenen in  erster 
L in ie  die A ltersstufe an. Denn da d u r c h s c h n i t t l i c h  der 
hoheren A lte rsstu fe  ein hoherer G rad geistiger Reife entsprich t, 
so da rf ein Test, der geringe oder nu r pa rtie lle  K o n y a ria b ilita t3 
m it dem A lte r zeigt, auch n ich t ais geeignetes In te lligenzpriifungs- 
m itte l gelten. D er von yie len Seiten gleichmaBig gefundene T a t
bestand, daB der A lte rs fo rts c h ritt mechanischer Gedachtnis- 
leistungen iib e r das 13. Jah r hinaus n u r noch sehr stockend und 
unsicher is t, kann daher schon ais geniigender G rund angesehen 
werden, den mechanischen Gedachtnis-Tests keinen hohen Sym 
p tom w ert f i ir  die In te lligen z zuzusprechen.

B ei Psychopathen (Erwachsenen und K indem ) is t es m oglich, 
den vom  Psychiater auf G rund anderw eitiger M ethoden bestim m ten 
Grad der geistigen M inderw ertigke it m it dem Testergebnis zu

1 6 51 , 640.

2 B ezug lich  der A u sd riicke  K o rre la tio n s -S ch a r un d  -In d e x , sow ie der 
zu den eben genannten M ethoden gehorigen V errechnungs- im d  B earbe itungs- 
weisen m u fi a u f spatere K a p ite l verw iesen werden.

3 Z u  diesem  B e g riff v g l. K a p . X V I I .
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vergleichen. So erweist sich z. B . auch au f diesem Wege der 
geringe Sym ptom w ert des mechanischen Gedachtnisses, da es 
durchaus n ich t m it dem Grad der Im b e z illita t oder D e b ilita t 
gemeinsam v a riie rt.

A m  vie lse itigsten sind bisher die „ T e s t - S c h u l - Y e r -  
g l e i c h u n g e n “  durchgearbeitet; und h ie r erscheint es w iin - 
schenswert, eine orientierende U bersicht iib e r die m oglichen Me
thoden zu geben.

D ie S chiiler sollen nach ih ren schulischen Leistungen in  ein 
System gebracht werden, das dann m it den Testergebnissen 
verglichen werden kann. Diese schulische G liederung kann en t
weder ais G ruppenbildung oder ais R eihenbildung vo r sich gehen.

S c h u l i s c h e  G r u p p e n b i l d u n g .  D ie  grobste , f i i r  m anche 
P roblem e aber ausreichende F o rm  is t d ie  G liederung nach K lassen ; denn 
m it noch hoherem  R e ch t ais be i den A lte rss tu fe n  kan n  angenom m en w erden, 
d a fi im  allgem einen d ie  Z uge ho rigke it zu  e ine r K lasse einen be stim m te n  
G rad ge is tig e r R e ife  re p rase n tie rt. Je deuthcher daher e in  T est von  K lasse 
zu K lasse Le istungsste igerungen ze ig t, um  so eher is t e r ais In te llig e n z te s t 
verw endbar.

Feinere G ruppenb ildungen konnen dann in n e rh a lb  e ine r K lasse 
vorgenom m en w erden. H ie r scheiden s ich  w ieder zw ei V erfahrungsw eisen, 
je  nachdem  m an d ie  ganze K lasse oder n u r eine A usw ah l von  S ch iile m  
p r iif t .  Im  ersten F a lle  is t das be lieb teste  V e rfah ren  d ie  D ritte lu n g  der 
K lasse nach der R angordnung in  e in  ,,gutes“ , „m ittle re s “  und „sch le ch te s" 
D r itte l. A u f diesem  W ege h a t zuerst E b b in g h a u s  d ie  U berlegenhe it des 
E rganzungstests gegeniiber den Rechen- u n d  M erkfah ig ke its tes ts  nachge- 
w iesen; v ie le  andere fo lg te n  ih m  nach.

Is t  d ie  P rob lem ste llung  n ic h t f i i r  M assenversuche geeignet, im d  w ill 
s ich  der Psychologe m it e ine r A usw ah l begniigen, so m u fi e r d ie  H ilfe  des 
Lehrers in  A nsp ruch  nehm en, indem  er s ich  von  diesem  ein ige S ch iile r von 
g u te r. m ittle re r, sch lechter B egabung nennen la B t. D e r V o rte il des V erfahrens 
lie g t d a rin , d a fi d ie  so entstehenden G ruppen ih rem  B egab im gsdurchschn itt 
nach zw e ife llos d e u tlich e r vone inander geschieden s ind , a is be i der D ritte - 
lu n g ; es feh len  ja  d ie  v ie le n  fjbe rgangsstu fen , welche so o ft das E rgebn is 
verw ischen; auch d ie  n ic h t-in te lle k tu e lle n  M om ente, w elche d ie  S chu l- 
R angordnung bestim m en, (F le ifi usw .) tre te n  z u riic k , w enn der Le h re r 
au sd ru ck lich  nach dem  B egabungsgrad auszuw ahlen v e ra n la fit w ird . A lle r- 
d ings s te h t diesen V o rz iig e n  ais n ic h t unbedeutender M angel d ie  g ro fie  
W illk iir  de r Auslese gegeniiber. Das A usw ah lverfah ren  —  m eist n u r m it 
zw ei G ruppen in te llig e n te r un d  u n in te llig e n te r S ch iile r, selten m it H in - 
zuziehung e ine r M itte lg ru p p e  —  is t u . a. von  M e u m a n n , W in t e l e r , B in e t , 
C o h n  un d  D ie f f e n b a c h e r  m it E rfo lg  angew andt w orden.

S e h u l i s c h e R e i h e n b i l d u n g .  W e it exaktere F estste llungen  
_ m it G ruppenb ildungen s ind  m og lich , w enn m an d ie  S ch iile r e ine r K lasse 
m  eine q u a n tita tiv  abgestu fte  R eihe b ring en  kann , d ie  m it de r T est-R ang- 
o rd nu ng  zu  verg le ichen is t. D enn dann w erden d ie  M afim ethoden der 

Stern, Differentielle Psychologie. 7
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R e ih e n k o rre la tio n 1 anw endbar. A uch  h ie r lie fe rt d ie  Schule m e is t schon 
eine fe rtig e  R angordnung, n a m lich  d ie  der K lassenpla tze , d ie  nach dem  
G esam tdu rchschn itt de r Zensuren b e s tim m t w erden. A uch  f i i r  einzelne 
Facher la B t s ich  —  a u f G rund  der G esam theit a lle r in  diesen F achem  ge- 
wonnenen P ra d ika te  —  eine R angordnung b ild e n . F re ilic h  w irk e n  be i 
diesen R angp la tzen  w ieder, w ie  schon o ft e rw ah n t, n ic h t-in te lle k tu e lle  
M om ente w ie  F le iB , hausliche H ilfe  usw . m it;  w ill m an dereń E in flu B  ve r- 
rin g e m , so b ie te t sich  e in  W eg, de r ais das exakteste E iehungsve rfahren, 
welches zu rz e it m o g lich  is t,  em pfohlen w erden k a n n : M an fo rd e rt den oder 
d ie  in  der K lasse u n te rrich te n d e n  L e h re r a u f, eine I n t e l l i g e n z -  
s c h a t z u n g  ih re r S ch iile r a u f G rund  des allgem einen im  Lau fe  der M onate 
erw orbenen E in d ru cks  vo rz im e lim en  und  h ie rb e i vo n  den iib rig e n  d ie  L e i
stungen beeinflussenden F a k to re n  m og lich s t zu abstrah ieren . A u f G rund 
der S chatzung is t dann eine R angordnung he rzuste llen , be i der n a tiir lic h  
d ie je n ige n  F a lle , iib e r dereń R ang ierung zue inander Z w e ife l bestehen, 
m it g le icher R angnum m er versehen w erden m iissen2. T ro tz  der auch dieser 
M ethode anha ftenden M angel is t sie doch, w ie  ic h  aus eigenen E rfah ru ng en  
weiB , sehr b ra u c h b a r3; sie h a t auch den w e ite ren V orzug, daB sie K in d e r aus 
Schulen, in  denen ke ine O rdnung nach K lassenp la tzen m ehr s ta ttfin d e t, 
f i i r  Testzw ecke v e rw e rtb a r m ach t. Das V erfa h ren  is t von  Sp e a r m a n  4, von  
e in igen  am erikan ischen F orschem  u n d  (in  noch n ic h t v e ro ffe n tlic h te n  V e r- 
suchen) vo n  e in igen B reslauer Leh rem  angew andt w orden.

Auch die Tests selbst, die f i ir  Test-Schul-Vergleichungen 
gew ahlt wurden, zeigen eine sehr yerschiedene methodische 
S tru k tu r.

Sehr einfach sind d i e A l t e r n a t i v - T e s t s ,  d. h. solche, 
bei denen die Leistungen der P riiflin g e  nu r die zwei M oglichkeiten 
des „r ic h tig “  oder „fa lsch “  bzw. „bean tw o rte t“  oder „n ic h t 
beantw orte t“  aufweisen (gewohnlich bezeichnet durch -f- und — ). 
So roh diese Tests zu sein scheinen, so sind sie uns doch unent
behrlich, denn sie beziehen sich m eist auf jene hoheren Funktionen, 
die am direktesten m it der In te lhgenz y e rk n iip ft sind und die 
eben wegen dieser kom plexeren Beschaffenheit n ich t eine re in  
q u a n tita tive  A bstufung erlauben, w ie : Yerstehen von W itzen, 
Erkennen von A bsurd ita ten , D efin ieren von B egriffen usw. —  
Ih re  E ichung kann nu r au f dem Wege der Haufigkeitsberechnung 
geschehen, indem  f i ir  jede schulische G ruppenbildung oder f i ir  
jede A ltersstu fe  festgeste llt w ird , w ievie l Prozent a lle r Gruppen- 
angehorigen den Test p o s itiy  geleistet haben. Solche Berechnungen

1 S. K ap . X IX  u. X X .
2 S. K ap . X V I.
3 Es is t zug le ich  f i i r  jeden Le h re r eine hochst in s tru k tiv e  u n d  fru c h t- 

bare A ufgabe , seine S ch iile r u n te r diesen ih m  angegebenen G esich tspunkt 
is o lie rt zu  be u rte ilen .

* 651 S. 51.



h a t  z . B .  B o b e r ta g  f i i r  d ie  e in z e ln e n  Tests d e r  B iN E T s c h e n  S taffe l- 
s e r ie n  y o r g e n o m m e n .1

Feinere Bereclinungen erlauben w iederum  die g r a d u e l l e n  
Tests, bei denen die Leistungen nach Q uan tita t und Q ua lita t 
abstufbar sind (S chnelligke it des A rbeitens, Fehlerzahl, Anzahl 
der behaltenen Elem ente, Grad der S uggestib ilita t usw.). D ie 
Testergebnisse konnen —  ais d irekte  MaBzahlen oder ais daraufh in  
gebildete Rangnum m ern2 —  m it einer der oben geschilderten schu- 
lischen Reihen (am besten m it der Intelligenzschatzung) in  K o rre - 
la tio n  gebracht werden. D ie Hohe des K o rre la tions-Index is t 
dann ein MaB f i ir  den Sym ptom w ert des Tests.

U ber die m ir bekannt gewordenen E r g e b n i s s e  d e r  
T e s t - S c h u l - V e r g l e i c h u n g e n  g ib t die tabellarische 
Zusam m enstellung des Anhangs A uskun ft.

A lle  bisher bespróchenen Untersuchungen bezogen sich auf 
den S ym ptom w ert von E i n z e ł t e s t s ;  aber es is t durchaus 
n ic h t w iinschenswert, bei solchen stehen zu bleiben. Denn die 
zu priifende seelische E igenschaft —  in  unseren Fa llen die „ In 
te lligenz “  —  is t n ic h t ein einfaches psychologisches E lem ent, 
sondern eine form ale Fah igke it, dereń Wesen sich erst in  einer 
sehr yie lseitigen B etatigung erschopft. Von yornherein erscheint 
es daher ais ein gefahrlicher Fehler, d e n  Idea ltest anzustreben. 
So w ird  etwa durch die Erganzungsmethode, mag sie auch viele 
Vorziige haben, niem als „d ie “  In te lligenz, sondern nu r eine sehr 
spezielle Seite der In te lligenz g e p riift. Gleiches g ilt  von jedem 
anderen Test, auch von denjenigen, die bei der E ichung re la tiy  
hohe K orre la tionsw erte  hefem . GewiB is t es, zum al aus praktischen 
G riinden, sehr erstrebenswert, die Zahl der notigen Tests mog
lich s t herabzudriicken, aber es da rf dieser okonomische Gesichts- 
p u n k t n ich t zu einer unzulassigen Vereinfachung und Vergrobe- 
rung der P riifu n g  fiih re n .

So is t jenes Verfahren, m it dem die Testforschung iibe rhaup t 
anhob, nam lich die A u fste llung  von T e s t s e r i e n ,  ais das 
eigentliche Z ie l unserer A rb e it anzustreben, —  fre ilich  in  einer 
ganz anderen W eise, ais es damals geschehen. D ie  zur P riifu n g  
einer E igenschaft bestim m te Testserie da rf nu r aus solchen E inzel- 
tests bestehen, die bei der E ichung einen befriedigenden Sym ptom 
w ert erwiesen haben; die Serie in  ih re r G esam tkom position
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selbst aber muB einen ebenfalls durch E ichung festzustellenden 
Sym ptom w ert besitzen, der noch hoher und gleiehmaBiger is t 
ais der der Kom ponentem

Diese m ethodologische W endung is t an dem Lebenswerk 
B in e t s  z u  verfolgen, —  denn ein Lebenswerk da rf man w ohl 
seine unerm iid liche, schon iib e r ein und ein halbes Jahrzehnt 
sich hinziehende und noch im m er n ich t abgeschlossene A rb e it 
nennen; von seinen oben geschilderten ersten Serien-Vorschlagen 
bis zu den ausgebildeten Staffelserien der le tz ten  Jahre f iih r t  
e in kontinu ie rhcher und im m er aufsteigender W eg. Das Z ie l 
wurde eingeengt: n ich t die In d m d u a lita t iibe rhaup t, sondern 
die in te lle k tue lle  F ah igke it und zwar die jugendlicher Menschen 
so llte  durch die Tests umschrieben werden. Sodann wurde die Y ie l- 
se itig ke it der zu priifenden E igenschaft gew iird ig t und sehr ver- 
schiedenartige Tests ausgewahlt, die ih r von allen m oglichen Seiten 
beikom m en sollten. H ie rbe i wurde w iederum  m óglichste Iso lie - 
rung der reinen In te lligen z angestrebt, indem  Tests, die von 
auBeren Faktoren, Schulkenntnissen, M ilieueinfliissen sta rk  ab- 
hangig sind, ausgeschaltet werden sollten. (Diese A bsich t is t fre i
lic h  noch n ich t in  zufriedenstellendem  MaBe ve rw irk lich t.)

U m  an die In te lligen z m oglichst d ire k t heranzukom men, 
m ufite  B i n e t  sich au f die Anwendung von A lte m a tiv te s ts  be- 
schranken, die, w ie w ir oben (S. 98) sahen, einzeln genommen 
n u r eine sehr d iirftig e  q u a n tita tive  Verwendung gestatten. Aber 
h ie r gerade zeigte sich der Vorzug der Serienbildung. D er einzelne 
A lte m a tiv te s t g liede rt d ie P riiflin g e  n u r in  die beiden Gruppen 
der Leistungsfahigen und N icht-Le istungsfah igen; und bei der 
Entscheidung, ob der P riiflin g  in  diese oder jene Gruppe gerat, 
sp ie lt der Z u fa ll eine ganz unbestim m bare R olle. Ganz anders, 
wenn eine Reihe von A lte rn a tiv te s ts  be i demselben In d iv id u u m  
zur Anwendung gelangt. Das Y erha ltn is , in  dem geleistete und 
n ic h t geleistete Tests zueinander stehen, kann sehr verschiedene 
A bstufungen zeigen, im d  so is t es m oglich, die P riiflin g e  in  eine 
Rangordnung zu bringen. Is t schon die bloBe Tatsache einer 
solchen Skalenbildung bei dem sproden M a te ria ł der A lte rn a tiv - 
tests sehr bem erkenswert, so is t nun ais ein noch groBerer E rfo lg  
B in e t s  der anzusehen, daB es ihm  gelang, die S tufenb ildung seiner 
Testserien ais eine A l t e r s s k a l a  auszubilden: er konnte auf 
G rund unerm iid licher em pirischer E rprobungen den einzelnen 
kind lichen  A lte rsstu fen zwischen dre i und dreizehn Jahren die ihnen 
jew e ilig  angemessenen Testserien zuordnen; und so is t ein Verfahren 
gefunden, welches anzugeben erlaubt, ob das ,,In te lligen za lte r“
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eines K indes m it seinem physischen A lte r iibe re instim m t, oder 
um  w ievie l Jahre es davon abw eicht, fem er au f welchem k in d - 
hchen Geistesniveau ein erwachsener Geistesschwacher steht usw. 
W enn man bedenkt, m it welcher W illk u r bisher A rz te  im d  Pada- 
gogen vorgingen in  der Festsetzung dessen, was sie f i i r  d ie N orm al- 
le istung eines K indes bestim m ten A lte rs  ansahen, so geht einem 
die unschatzbare Bedeutung dieses S taffelungsprinzips auf.

U nd schon um  des P rinzips w illen  verdienen die BiNETSchen 
Serien die g ro fite  Beachtung und Nacheiferung, wenn auch ih re  
endg iiltige  Form  zweifellos noch n ich t e rre ich t is t. Noch leiden 
d ie Tests an einer gewissen W illk u r der Auslese und einer U ngleich- 
a rtig k e it des Sym ptom w erts; auch die Berechnungsmethode 
(vg l. iib e r diese K a p ite l X V ) ha t m anchesBedenkliche. Es w ird  sich 
also n ic h t um  einfache Ubernahm e, sondern um  Ausbau und U m - 
gestaltung, auch um Anpassung der Serien an die verschiedenen 
Bedingungen verschiedener Lander und Schulen, endlich um eine 
W eite rfiih rung  der Serien f i ir  hohere A lte rsstu fen handeln.

E in e  G esam tiibe rs ich t iib e r a lle  E tap pen  de r A rb e it B in e t s  u n d  seiner 
M ita rb e ite r, d ie  sch lieB lich  z u r e n d g iiltig e n  A u fs te llu n g  des S taffe lsystem s 
du rch  B in e t  u n d  S im o n  im  Jah re  1908 fu h rte n , gibtBoBERTAG1. A uB erha lb  
E rankre ichs s ind  d ie  Serien b ishe r n a e h g e p riift un d  zum  T e il k r itis c h  be- 
a rb e ite t w o rden ; in  B e lg ien  vo n  D e c r o l y  u n d  D e g a n d 2, in  A m e rika  von  
G o d d a r d  3, in  D eutsch land  vo n  B o b e r ta g  4. Im  te ilw e isen  A n sch lu fi an  den 
Le tz tg ena nn te n  s in d  in  B reslau  zah lre iche w e ite re  U nte rsuchungen an n o r- 
m alen u n d  abnorm en K in d e m  von  K r a m e r , C h o t z e n  un d  m ehreren Le h re m  
a n g e ste llt w orden, d ie  b e i Ausgabe des Buches noeh n ic h t p u b liz ie rt s ind .

Speziellere S ta ffe ltes ts , d ie  f i i r  schw achsinnige K in d e r b e s tim m t 
s ind , h a t Sa n t e  d e  Sa n c t is 5 erdach t.

N im  is t aber die von B in e t  gewahlte Form  der Testserien 
gewiB n ich t die einzige, die f i ir  In te lligenzpriifungen  denkbar 
und w iinschenswert is t. Sie kann schon deshalb n ich t a llen Forde
rungen geniigen, w e il sie n u r sehr grobe Stufen, nam lich Jahres- 
unterschiede des ,,In te lligenza lte rs“  lie fe rt. Bei feineren Aufgaben, 
die innerhalb einer Gruppe ahnlicher In dm duen , z. B . den A n- 
gehorigen einer Schulklasse oder einer A lte rsstu fe , eine vielgliederige 
Rangordnung verlangen, versagen sie. W ir ha tten  oben gesehen, 
daB diesen Aufgaben die graduellen Tests dienen; und es w ird  
nun ein Zukunftsprob lem  der Testsforschung werden m iissen, 
auch diese von den Mangeln, die den E inzeltests anhaften, zu 
befreien und in  Testserien iibe rzu fiih ren . H ie r w in k t ein E rfo lg ,

1 5 9 8 . Unsere Bibliographie en th alt die einschlagigen A rbeiten  
B in e ts , seiner M itarb eiter und seiner Nachfolger in  A b t. B  V I  3.

2 M 8 - 6 7 1 .  •  9 73 , 6 7 8 — 6 81 . 1 6 68 . 5 6 84 , 6 85 .
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der sehr interessant erscheint1. F iir  jeden einzelnen graduellen 
Test kann man seine K o rre la tio n  m it einer schulischen Rangord
nung (K lassenplatz oder Intelligenzschatzung des Lehrers) be- 
rechnen. S ind an denselben Schiilern zwei oder mehrere graduelle 
Tests angeste llt worden, so erhalten w ir mehrere Test-S chul-K orre- 
la tionen, f i ir  jeden Test eine. Vereinigen w ir m m  dieTestsergebnisse 
jedes Schiilers zu einem Gesamtwerte und b ilden hieraus eine 
neue Gesamtreihe, so is t es rechnerisch m oglich (vg l. h ie riibe r 
K ap. X X ), daB die Rangordnung der verein igten Tests eine hohere 
K o rre la tio n  zur Schulrangordnung zeigt ais irgendeiner der zu- 
grunde Hegenden E inzeltests zu ih r ha tte . D urch geschickte 
Zusamm enstellung solcher E inzeltests, die f i ir  sich schon hohe 
K orre la tionsw erte haben, kann m an daher un te r Um standen zu 
Testserien gelangen, die in  ihrem  Gesamtergebnis eine ganz auBer- 
orden tlich  starkę K o rre la tion , und som it den denkbar starksten 
Sym ptom w ert f i ir  die Inte lhgenz besitzen.

.‘5. A  n d e r  e T  e s t  s.

W ir verw eilten bei den Intelhgenztests so lange, w e il sie 
zurze it die p raktisch w ichtigsten und zugleich andererseits die 
technisch ausgebildetsten sind. Aber bearbeitet wurde das Test- 
problem  noch f i ir  eine ganze Reihe anderer Gebiete, wenn auch 
n ich t im m er m it groBem E rfo lg . W ir geben nu r einige Beispiele.

Sehr be liebt sind, nam entlich bei psychologisch arbeitenden 
Padagogen, lange Z e it die Tests zur Bestim m ung des V  o r  - 
s t e l l u n g s t y p u s  (visuell, a u d itiv , m otorisch) gewesen. Aber 
gerade h ie r erwies sich die Gefahr jenes v a r tQ o v  j t ę ó t bq o v , daB man 
schon Tests anwandte f i ir  psyehische Funktionen, die man in  ih re r 
S tru k tu r noch gar n ich t recht untersucht hatte . Denn die fo rt- 
schreitende Forschung ha t gezeigt, w ie der V orstełlungstypus 
einer Person n ich t ein e inheitlicher, sondern f i ir  sprachliche und 
f i ir  inha ltliche  Vorstellungen ganz verschieden sein kom ie, ja  daB 
er o ft noch innerhalb jedes der genannten Vorstellungsgebiete 
noch sta rk d iffe renzie rt sei; und sie ha t fem er erwiesen, w ie 
wenig die meisten vorgeschlagenen M ethoden geeignet sind, auch 
n u r eine spezielle Seite des Vorste llungstypus testm aBig m it Be- 
s tim m th e it festzulegen. H ie r is t also die wissenschaftliehe Funda-

1 D e r fo lgende G edankengang s ta m m t aus T estun te rsuchungen des 
Lehrers H e rm  H y l l a  (B reslau ), d ie  zu r Z e it der Ausgabe des Buches noch 
n ic h t v e ro ffe n tlic h t s ind .
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m entierung einer brauchbaren Testmethode erst von der Z uku n ft 
zu erw arten (Naheres h ie riibe r im  K ap. X IV ).

E ine andere Gruppe m ehrfach angewandter Tests bezieht 
sicb auf diejenigen Funktionen, die m it der A u s s a g e f a h i g -  
k  e i  t  des Menschen in  Verbindung stehen: Erinnerungstreue, 
Beobachtungsfahigkeit, S uggestib ilita t, Zeitschatzung und Ver- 
wandtes. M an h a t h ier bisher m eist gewisse Methoden des F or- 
schungsexperiments (insbesondere ein von m ir friih e r verwandtes 
B ild ) zu Testzwecken verw erte t im d  auch manche brauchbaren 
Ergebnisse erzie lt.

A is ein gewisser Vorzug is t h ierbei der U m stand zu betrachten, 
daB bereits ein groBeres, an Menschen verschiedener B ildung 
und A ltersstufe gewonnenes M ateria ł vo rlieg t, so daB f i ir  jeden 
P riiflin g  eine Vergleichung und in  gewissem Sinne auch P la tz- 
anweisung m oglich is t1. Indessen muB auch h ier der friih e r ge- 
wonnene Grundsatz w iederholt werden, daB die Testm ethode 
nie ohne weiteres aus der Forschungsmethode entnommen werden 
darf. Es w ird  daher Gegenstand einer eigenen Untersuchung 
sein miissen, w irk liche  Aussagetests auszuarbeiten. Diese m iiB ten 
so beschaffen sein, daB sie auBer den bisher im  Vordergrund 
stehenden padagogischen und psychiatrischen Zwecken auch 
f o r e n s i s c h e  Aufgaben e rfiille n  konnten. Denn die psycho
logische P riifu n g  und Begutachtung w ich tiger Zeugen is t nur 
noch eine Frage der Z e it, sie w ird  n ich t nu r von Psychologen, 
sondern auch von Juristen, z .B . H a n s  G r o s s 2, gefordert und sogar 
auch schon h ie r und da angewandt. F re ilich , die Form  der bisher 
vorgeschlagenen oder geiibten Anwendungen is t noch durchaus

1 So w urde das „B a u e m s tu b e n b ild “  un d  d ie  dazugehorige V erhors- 
lis te  verg le ichend angew andt: von  m ir zu r P riifu n g  von  m ann lichen  un d  
w e ib lich en  V o lkssch u lk in d e m  verscbiedenen A lte rs , sow ie vo n  P rap ara n - 
den u n d  S em inaristen  (575), von  O p p e n h e im  zu r U n te rsuchung  g le ich - 
a ltr ig e r S ch iile rin n e n  der V o lks - un d  de r hoheren Schule (571), von  
B o d e n w a l d t  be i S oldaten (572), von  R o m e r  zu r U n te rsehe idung  ve r- 
schiedener F orm en der G e is te skra nkh e it (573), vo n  K r a m e r  un d  m ir zu r 
F e s ts te llu n g  e ine r iibem o rm a len  E rin n e ru n g s fa h ig ke it be i einem  11 ja h rig e n  
M adehen (919), von  B r e u k in k  zn r V e rg le ichung  g e b ild e te r u n d  ungeb ilde- 
te r  E rw achsener b e id e rle i G eschlechts (556). E in ig e  w e ite re  A nw endungen 
zu  psychopatho log ischen Zw ecken n e n n t R a n s c h b u r g  (464, S. 155— 157). 
—  U brigens d a rf grade das B au em stub en b ild  durchaus n ic h t a is ideales 
P riifu n g s m itte l ge lten . A is  es 1903 in  G ebrauch genom m en w urde , 
fe h lte n  noch d ie  G esich tspunkte , nach denen e in  solches B ild  auszu- 
w ah len is t.

2 561, v g l. auch 565.



unzureichend, sie h a t alle die Mangel, die w ir stets bei Testyor- 
schlagen in  den ersten Phasen der E n tw ick lung  finden. Haben 
w ir erst w irk lic h  brauchhare Tests erarbeite t, dann is t es schlieB- 
bcb nebensachlich, wer m it ih re r Anwendung be trau t w ird  —  ein 
besonderer psychologischer Sachverstandiger, der psychiatfische 
G utacbter oder der psycbologiscb geschulte J u ris t.

Ganz neuerdings w ill M u n s te r b e r g  noch e in  anderes p raktisches 
K u ltu rp ro b le m  de r T e s tp riifu n g  zugang lich  m achen, n a m lich  d ie  B e r u f s -  
w  a h  l 1. E r is t im  R e ch t, w enn e r h e rvo rh e b t, daB be i de r B estim m ung 
des B e ru fs  eines ju ng en  M enschen seine psyehische E ig nu ng  o ft iib e r auBeren 
M o tive n  w ie : F a m ilie n tra d itio n , A u ss ich t a u f re ichen V e rd ie ns t, N im bus 
de r V om e hm h e it eines Fachs, ganz lich  vem ach lassig t w ird . E r sch lag t 
daher v o r, daB d ie  in  A m e rika  bestehenden B era tungsam ter f i i r  d ie  B eru fs- 
w a h l (V oca tion  B u re au x) gewisse psychologische Tests anwenden, um  fes t- 
zuste llen , ob e in  A s p ira n t z. B . d ie  A u fm e rksa m ke itse x te n s ita t habe, d ie  
zum  C hau ffeu r, oder d ie  schnelle K o o rd in a tio n  de r Bewegungen, d ie  zum  
Stenographen e rw iin sch t w are. M ir sche in t dies e in  Testprogram m  zu sein, 
vo n  dessen p ra k tis c h  b rauchbare r A usgesta ltung  w ir  zu rz e it noch auBer- 
o rd e n tlic h  w e it e n tfe m t sind.

A is le tz te  Problem gruppe, die das B ed iirfn is  nach Tests 
wachgerufen b a t und w iederum  besondere methodologische A n- 
forderungen s te llt, sei die P riifu n g  von P r i m i t i v e n  (Menschen 
tie fe r K u ltu rs tu fe ) genannt. DaB das Verlangen besteht, auch in  
dereń psyehische E igenart E inbhck zu gewinnen, is t aus theore- 
tischen w ie praktischen G riinden (K o lon ia lp oh tik ) beg re iflich ; 
was bisher da riibe r vorhegt, beschrankt sich in  der Hauptsache 
einerseits au f yolkerpsychologische Analysen ih re r Erzeugnisse 
(Sprache, K unst, R echtsinstitu tionen, S itten , M ythen), anderer
seits au f die von Forschungsreisenden und M issionaren gegebenen 
B erichte, die le ider o ft an den f i ir  uns w ichtigsten Gesichtspunkten 
achtlos yorbeigehen, n ic h t selten w ohl auch in  der psychologischen 
D eutung der wahrgenommenen Sym ptom e arg danehen greifen. 
N u r ais ganz yerschwindende Ausnahmen haben einige Eorscher 
zu gelten (w ie Mc D o u g a l l , K r u e g e r , T h u r n w a l d , H o r n b o s t e l ),  

die m it psychologischer Schulung die Aufgabe aufgenommen 
haben.

D ie  Ausarbeitung von psychologischen Tests f i ir  Forschungs- 
reisende steht un te r ganz besonders erschwerenden Bedingungen, 
w e il der Psychologe so ziem lich von allen ihm  sonst gelaufigen 
A rbe its fakto ren  abstrahieren muB. Dem U ntersucher stehen 
keine Laboratorien, y ie lle ich t iibe rhaup t keine geschlossenen
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R aum lichkeiten zur V erfiigung, die M itnahm e von Prazisions- 
apparaten is t unm oglich —  das sind einige der sachlichen Schwierig- 
ke iten. W e it groBere liegen aber in  den Personen. H ie r is t 
erstens die Erschwerung oder vo llige  U nterb indung des sprach- 
lichen Verkehrs zwischer P riife r und P riiflin g  in  B e trach t zu ziehen; 
selbst wenn der Reisende n o td iirftig  die Eingeborenensprache 
versteht, so sind ja  die meisten feineren Ausdriicke, die in  Test- 
fragen vorkom m en, iibe rhaup t n ich t iibersetzbar, und die A n t- 
w orten sind den argsten M iBdeutungen ausgesetzt. D a zugleich 
daran gelegen sein muB, m oghchst gleichartige P riifungen bei den 
verschiedensten N a tu rvo lkem  zur Anwendung zu bringen, muB 
darauf Bedacht genommen werden, s p r a c h l o s e  Tests zu 
erdenken (W iedererkennen gezeigter E ind riicke , Nachbildenlassen 
von optischen und akustischen Darbietungen, Vorzugswahl aus 
mehreren dargebotenen Reizen usw.). Zweitens aber stehen 
P rim itiv e  iibe rhaup t der ganzen K onste lla tion  eines psycho
logischen Experim ents vo llig  verstandnislos gegeniiber; und man 
w ird  daher die Tests e i n k l e i d e n  m iissen in  ihnen gemaBe 
A k tio n e n : Besehen von B ildem , Em pfangen von Geschenken usw. 
—  auch h ie r m uBten seitens der Psychologen, die vo r die Aufgabe 
der Ausarbeitung von P rim itiven-T ests geatellt wurden, manche 
Umwege gem acht werden, ehe sie sich der neuen Aufgabe ent- 
sprechend von den herkom m lichen Laboratorium sgesichtspunkten 
befreien konnten1.

4. L e i t s a t z e .
Ich  fasse schheBhch die Forderungen, die m ir f i ir  die Test

m ethode ais w issenschaftliches Verfahren maBgebend zu sein 
scheinen, in  eine Reihe von Leitsatzen zusammen:

I .  L e i t s a t z e  i i b e r  d a s  V  e r h a l t n i s  d e s  T e s t s  z u  
d e n  a n d e r e n  M e t h o d e n  d e r  I  n  d  i  v  i  d  u a 1 i  t  a t  s -

p  r  i i  f  u  n  g.
D er T est is t n u r e i n e ,  n ich t d ie  Form  der psycho

logischen In d iv id u a h ta tsp riifu n g . V or allem  m acht er d ie 
n icht-experim entelle  Beobachtungsmethode n ich t iib e rfliis s ig ; 
er erganzt sie zwar, w ird  aber auch durch sie erganzt, is t o ft 
au f sie zur Sicherung und E rw eiterung seiner Befunde geradezu

1 D ie  A usa rbe itun g  u n d  Zusam m enstellung von  d e ra rtig e n  Tests 
is t vom  In s t itu t  f i i r  angew andte P sychologie in  A n g riff genom m en w orden. 
E in e  erste P u b lik a tio n  e rsche in t dem nachst a is B e ih e ft 4 z u r Z tsch . f i ir  
angew. P sycho logie .



angewiesen und muB f i ir  vie le Falle h in te r ih r zu riick tre ten . 
D ie r  e i  n  e T estp riifung  is t nu r ais „psychographisches 
M in im um " zu bezeichnen; sie d ien t ais N otbehelf, wo Z e it- 
mangel oder andere Um stande erganzende Methoden n ich t 
zulassen, und sie d ien t ais V ora rbe it, um  aus einer groBen 
Masse diejenigen Ind iy idue n  herauszufinden, die dann f i ir  
eine genauere psychographische Untersuchung in  B etrach t 
kommen.

I I .  L e i t s a t z e  i i b e r  d i e  A n f o r d e r u n g e n ,  d i e  a n  
e i n e n m o g l i c h s t v o l l k o m m e n e n T e s t z u s t e l l e n

s i n  d 1.
1. E r so li einen m oghchst h o h e n  S y m p t o m  w ert haben, 

d. h. ein m oghchst eindeutiges Kennzeichen f i ir  die zu 
untersuchende psyehische Beschaffenheit des P riiflin g s  
bilden.

2. E r so li einen- m oghchst b r e i t e n  S y m p t o m w e r t  
haben, d. h . einen recht groBen B ru ch te il der zu un te r- 
suchenden E igenschaft reprasentieren, so daB, um  die 
Eigenschaft im  ganzen zu charakterisieren, eine M indest- 
zahl von Tests no tig  is t.

3. E r soli die E i n o r d n u n g  d e s  G e p r i i f t e n  in  eine 
feststehende G ruppierung oder Rangordnung m it Sicher
h e it gestatten.

4. E r so li eine moghchst l e i c h t e  A n w e n d b a r k e i t  
besitzen, also die zu groBe Belastigung der Yersuchsper- 
sonen, die Benutzung em pfindhcher und schwer transpor- 
tab le r A pparate und Ahnhches nach K ra fte n  verm eiden.

5. E r soU eine m oghchst w e i t e  A n w e n d b a r k e i t  
haben, d. h. an sehr vie len und sehr verschiedenartigen 
Personen und Personengruppen un te r re la tiv  vergleich- 
baren Bedingungen anstehbar sein.

106 Kapitel VI. Das Priifungs-Exptriment. (Der Test.)

1 D ie  F orde rungen s in d  ebensowohl a u f den einzelnen .Test, w ie au f 
d ie  T estserie anw endbar.



107

K a p ite l V II.

Arbeitsgemeinschaft und Sammelforschung.

1. A l l g e m e i n e s .
B ei allen bisher besprochenen Methoden is t die eigentłiche 

A rb e it von dem einzelnen Forscher a lle in  zu le isten; die M it- 
w irkung einer anderen Person w ird  n u r insofern in  Anspruch 
genommen, ais sie sich zu Beobachtungszwecken dem Forscher 
oder P riife r zur Verfugung zu stellen und auf gewisse Aufgaben 
zu reagieren hat.

A lle in  dam it sind den Untersuchungen Grenzen gezogen, 
dereń Enge au f die Dauer unertrag lich  w ird . W enn auch der 
iso lie rte  Forscher m it H ilfe  des extensiven Experim ents (s. S. 78) 
gelegentlich mehrere hundert Personen untersuchen kann, so 
handelt es sich doch nu r um  Ausnahm efalle, be i denen auBerdem 
jedes E inze l-Ind iv iduum  nu r sehr summarisch herangezogen 
werden kann. Es g ib t aber zahlreiche Probleme der d iffe ren tie llen  
Psychologie, bei denen Massenm aterial notw endig is t, ohne daB 
es auf obigem Wege in  ausreichender Weise e rz ie lt werden konnte, 
Problem e, bei denen jeder einzelne yon den yielen notwendigen 
P riiflin g e n  n ich t nu r m it wenigen Tests, sondern m it g riind lichen 
und system atischen Aussagen usw. in  Anspruch genommen werden 
so li; solche, die au f o rtlic h  unerreichbare P riiflin g e  —  z. B . auf 
p rim itiv e  Menschen, auf Insassen bestim m ter A nsta lten, au f Be- 
wohner bestim m ter Landstriche —  Bezug haben; endlich g ib t es 
Fragen, die in  andere W issensgebiete so hineingreifen, daB der 
Psychologe sich gar n ich t m ehr a lle in  kom petent f iih lt ,  den P lan 
der Untersuchung auszuarbeiten und sie selbst durchzufiihren.

Aus alledem e rg ib t sich, daB die Iso la tion  des einzelnen 
Forschers in  seiner A rbe itssta tte  uberwunden werden muB. Das 
P rinz ip  der A rbe itste ilung , das die Psychologie bisher ganz iib e r- 
wiegend anwandte und das auch notwendig w ar, um  ih re  F o r
schung zu yertie fen, d roh t nachgerade zu e iner ih re  K ra fte  lahm en- 
den Zersphtterung zu fiih re n , wenn man sie n ich t durch das P rinz ip
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der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  erganzt. D ie jungę •psycholo
gische W issenschaft h a t ja  m it R echt ih re  M ethodik der der alteren 
bewahrten W issenschaften nachgebildet; aber sie h a t dabei bisher 
ih r H auptaugenm erk au f die Nachahmung der Gesichtspunkte 
der Laboratorium sarbeit gerich te t; sie h a t dagegen weniger be- 
achtet, daB N a tu r- w ie Geisteswissenschaften auBerdem, und 
gerade f i ir  die w eitest ausschauenden Probleme, system atisch 
durchgebildete Arbeitsorganisationen haben —  ob es sich nun um 
H erstellung einer H im m elskarte, die Vergleichung der europaischen 
W itterungsverhaltn isse, die Bearbeitung der S chriften eines 
L e ib n iz , den thesaurus linguae la tinae handeln mag.

A is ich  im  Jahre 19001 die Forderung der organisierten A r
beitsgem einschaft f i ir  d ie wissenschaftliehe Psychologie grund- 
satzlich fo rm u lie rte , w ar in  ih r die Methode des iso lierten Laborato- 
rium sversuchs noch nahezu alleinherrschend; eine Ausnahme 
bildeten einige Enąueten, nam entlich in  Landem  englischer 
Zunge. ( G a l t o n , St. H a l l ) , die aber methodologiseh zum T e il 
unzulanglich waren und vo r allem  noch ganz abseits von dem 
H auptstrom  psychologischer Forschung blieben, unbeachtet und 
einfluBlos.

Seitdem ha t sich die Lagc doch be trach tlich  geandert; V er- 
anstaltungen, bei welchen der Psychologe sich entweder m it 
Fachgenossen zusam m entut, oder andere Kreise f i ir  a k tive  M it- 
a rbe it in  verschiedenster A r t in  Anspruch n im m t, mehren sich 
von Jahr zu J a h r; sie werden auch zugleich organisatorisch im m er 
besser durchgeb ilde t; und je tz t sind w ir schon so w e it, f i ir  diese 
M ethode auch eigene A rbe itssta tten  beanspruchen zu m iissen, 
die ihren Besonderheiten angepaBt sind. So wie v o r einem Men- 
schenalter die psychologischen Experim ente, die bis dahin ais 
Beiw erk in  physikalischen und physiologischen In s titu te n  betrieben 
wurden, endlich ih re  eigenen Laborato rien erhalten m uBten, 
so beginnen heute die anderen Methoden der Psychologie, die 
bis dahin von den Laborato rien hochstens geduldet und nie ais 
ganz le g itim  be trach te t wurden, sich w iederum  von diesen zu 
emanzipieren. P s y c h o l o g i s c h e s  I n s t i t u t  u n d  p s y c h o -  
l o g i s c h e s  L a b o r a t o r i u m  h o r e n  a u f  g l e i c h -  
b e d e u t e n d  z u  s e i n .  D ie Fem m ethoden verlangen n ich t 
weniger ais die Experim entalm ethoden feste Zentra lste llen und 
einen standigen M ita rbe ite rstab , wenn man aus dem bisherigen 
Gelegenheitsbetrieb zu w issenschaftlich brauchbaren Form en ge-

1 In  der ersten A u fl. dieses Buches S. 32 u. a u f dem  P arise r K ongreB  (39).



langen w ill. Das erste Untem ehm en, das diesem Bediirfnisse 
eeinen U rsprung dankt, is t das In s titu t f i ir  angewandte Psychologie 
und psychologische Sammelforschung in  B e rlin 1; andere In s titu te  
dereń Aufgabe wenigstens zum  T e il eine psychologische is t und 
d ie sich des H ilfsm itte ls  der Arbeitsgem einschaft und Sammel
forschung bedienen, sind das Eugenics Labora to ry (von G a l t o n  

gegriindet, von P e a r s o n  gele ite t) in  London2 und das Childrens 
In s titu te  von S t a n l e y  H a l l  in  W orcester (Mass.)3. Diese In 
s titu te  sind entweder gar n ich t oder doch n u r nebenbei Laborato
rien. E ine solche scharfe Scheidung is t aber n ich t im m er erforder- 
lic h ; vie lm ehr w ird  in  den psychologischen In s titu te n  der Z u ku n ft 
ve rm u tlich  das Labora to rium  ais eine A b te ilung  neben den anderen 
Abteilungen, welche statistische, psychographische, sammelnde, er- 
hebende, rechnerische, A uskunfts- und V erm ittlungs-A ufgaben 
verfolgen, seinen P la tz  haben. D ie Beschrankung eines psycho
logischen In s titu ts  auf Laboratorium stechnik w ird  um  so weniger 
gerech tfe rtig t sein, je  weniger es sich um  Fragen der reinen und 
generellen Psychologie hande lt. Denn die angewandte Psychologie 
—  un te r dereń Problem en ja  die psyehische D ifferenzierung in  
erster Reihe steh t —  kann noch w e it weniger ais die reine Psycho
logie der Fernm ethoden und der organisierten Arbeitsgem einschaft 
entbehren. Ic h  ha l te es daher f i ir  n ic h t ganz zweckmaBig, wenn 
m an neuerdings In s titu te  f i ir  psychologische Padagogik nach dem 
V o rb ild  der U n iversita ts labora to rien  eingerichtet h a t; die In s titu te  
f i ir  Jugendkunde, die w ir w irk lic h  brauchen, m iissen eine andere 
S tru k tu r haben4.

W ir miissen nun im  einzelnen betrachten, in  welcher Weise 
A rbeitsgem einschaft —  und in  ihrem  Rahm en dann auch organi- 
sierte A rbe its te ilung  —  f i ir  unsere Zwecke no tig  is t.

Jede psychologische Untersuchung g liedert sich in  d re i H aup t- 
phasen: Vorbereitung, D u rch fiiłm m g , V erarbeitim g. W ahrend nun 
beim  Laboratorium sversuch der generellen Psychologie die dre i 
Phasen gewohnlich in  den Handen eines und desselben U n te r- 
suchers ruhen, kann es im  Interesse der d iffe ren tie llen  Psycho
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1 V g l. d ie  N a ch rie h te n  aus dem  In s titu te  in  den verschiedenen B an- 
den de r Z e itsch r. f i i r  angew. P sychologie.

! 272.
3 E in e  genaue B eschre ibung de r O rgan isa tion  dieses e igenartigen 

In s titu ts  fin d e t s ich , von  St a n l e y  H a l l  un d  seinen M ita rb e ite rn  ve rfa B t, 
in : Pedag. S em inary 17 (2 ). 1910. —  V g l. auch 872.

4 V o r ku rzem  h a t A l o y s  F is c h e r  (86) ebenfa lls d ie  Idee  e ine r neuen 
F o rm  des psychologischen In s titu ts  ve rtre te n .
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logie liegen, daB jede der Phasen von den anderen getrennt und 
auch von verschiedenen Bearbeitern iibernom m en w ird , ferner 
daB sich innerhalb jeder Phase mehrere Personen zu gemeinsamer 
A rb e it zusammentun.

2. G e m e i n s c h a f t l i c h e Y o r b e r e i t u n g  p s y c h o 
l o g i s c h e r  U n t e r s u c h u n g e n .

Diese kann ais eigene wissenschaftliehe Aufgabe n a tiirlic h  
nu r dann einen Sinn haben, wenn sie n ich t led ig lich zu einer 
einzigen aktuellen D u rch fiih rung  gehort, sondern f iir  unbestim m t 
viele, potentie lle  D urchfiihrungen g iiltig  sein soli, die zu verschie- 
denen Zeiten und an yerschiedenen Orten vorgenommen werden 
konnen.

D ie Psychologie ha t eine solche allgemeine Vorbereitung 
f i ir  bestim m te sich haufig wiederholende Forschungsbediirfnisse 
bisher noch fast gar n ich t gekannt.

A usnahm en b ild e n  P r e y e r s  A n le itu n g  zu r F iih ru n g  von K in d e r- 
tagebuchem  (1893)1, e in ige U n te rsuchungslisten  zu r P riifu n g  G eisteskranker 
(so von  S o m m e r )2 und P ersona lienb iicher f i i r  S ch iile r3. A be r auch diese 
M ethoden sind  m e is t zunachst f i i r  den personlichen G ebrauch ih re r 
U rheber geschaffen un d  e rs t n a ch tra g lich  anderen zu r N achahm ung da r- 
geboten w orden.

H ie rin  aber lie g t ein Mangel unserer Forschungsorganisation, 
der sich o ft recht fiih lb a r m acht. Denn der einzelne w ird  n ich t 
selten vo r lockende psychologische Aufgaben gestellt, ohne daB 
er MuBe und M oglichkeit ha tte , erst die ganze V orarbe it des L ite - 
ra turstud ium s und M ethoden-Ersinnens zu leisten.

B eisp ie le : A u f e iner A usste llu ng  oder a u f e ine r W e ltre ise  b ie te t sich 
G elegenheit p r im itiv e  M enschenrassen zu untersuchen. —  E in  m usikalisches 
W u n d e rk in d  oder e in  R e che nk iins tle r ko m m t in  eine S ta d t un d  f i i r  einen 
psychologischen In teressenten w are d ie  M o g lich ke it vorhanden, an ih m  eine 
U n te rsuchung vorzunehm en. —  In  e iner A u g e n k lin ik  s te h t d ie  O pera tion  
eines B lindgeborenen bevor u n d  w e rtv o lle  B eobachtungen iib e r d ie  E n tw ic k 
lu n g  der op tischen R aum w ahm ehm ung s ind  zu erho ffen . —  E in  junges 
E hepaar is t in  E rw a rtu n g  eines K indes un d  w are gem  b e re it, psycho- 
logisches Tagebuch iib e r d ie  E n tw ic k lu n g  der ersten Lebensjahre zu  fiih re n , 
h a t auch d ie  geniigende w issenschaftliehe S chulung dazu, dagegen keine 
Z e it, s ich  in  d ie  Q uellen de r K indespsycho log ie  se lbstand ig  zu  ve rtie fe n .

In  allen diesen Fallen w ird  wegen Mangels einer A n le itung 
und verfiigbarer Methoden entweder auf die Untersuchung ver- 
z ich te t —  und kostbares M ateria ł geht verlo ren ; oder es w ird  nach 
der Eingebung des Augenblicks, nach ind iv idue lle r Laune und
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K enntn is verfahren —  dann erhalten w ir ein buntseheckiges, 
sehr verschiedenwertiges M ateria ł, das o ft die w ichtigsten Gesiebts- 
punkte u n b e riih rt laB t, und vo r a llem : die V  e r g l e i c  h b a r 
k ę  i  t  der auf verwandte Falle  gerichteten K asuistiken is t aufs 
starkste bee in trach tig t.

D er Y o rte il der V ergleichbarkeit w ird  sich aber auch bei 
anderen Gelegenheiten geltend machen. Selbst do rt, wo ein F or
scher sehr w ohl eine eigene Methode ausarbeiten konnte, w ird  
er vorziehen, die von anderer Seite vorgeschlagenen und vor- 
bereiteten U ntersuchungsm itte ł anzuwenden, wenn er die Gewahr 
hat, daB nach identischem  Y erf ahren auch an vielen weiteren 
Stellen vorgegangen w ird . So werden ihm  seine eigenen Befunde 
verstandlicher und zugleich reihen sie sich ais w ertvo lle  Bestand
te ile  einem gleichmaBigen Massenmaterial ein.

E rs t in  jiin g s te r Z e it ha t das geschilderte B ed iirfn is  zu aus- 
sichtsvollen E inrichtungen g e fiih rt, welche die Vorbereitung 
psychologischer Untersuchungen ais eigene Aufgabe pflegen; 
msbesondere sind es zwei von der deutschen Gesellschaft f i ir  
experim entelle Psychologie ausgehende U nternehm ungen: die 
),Methodensammlung“  von S o m m e r  und das B erline r In s titu t 
f i ir  angewandte Psychologie.

D ie  erste V e ra ns ta ltu ng  beschrankt sich im  w esentlichen da rau f, 
vorhandene M ethoden, A pp a ra te  un d  V ersuchsanordnungen (na m en tlich  
solche experim en te lle r N a tu r) zusam m enzutragen im d  den In teressenten 
zu r Y e rfiig u n g  zu ste llen .

Das B e rlin e r In s t itu t  le g t zunachst ebenfa lls eine S am m lung bere its 
bestehender M ethoden an, sofern sie der angew andten P sychologie d ienen; 
h ie rb e i kom m en in  e rs te r L in ie  d ie  H ilfs m itte l der S am m elforschung: 
Fragebogen, In d iv id u a lita te n lis te n , P ersona lb iicher usw . in  B e tra ch t, 
fe rne r auch Tests usw. A be r das In s titu t geh t d a riib e r liin a u s , indem  
es d ie  H e r s t e l l u n g  v o n  a l l g e m e i n e n  A n w e i s u n g e n  
t u r  s t a n d i g  w i e d e r  l c e h r e n d e  U n t e r s u c h u n g s z w e c k e  
ais eine seiner H aup taufgaben ansieht. Es be a rb e ite t solche A n le itu nge n  
f i ir  Forschungsreisende, welche p rim itiv e  V o lk e r un tersuchen w o llen , 
f i ir  E lte m , um  ihnen  d ie  G esich tspunkte zu r B eobachtung der k in d lich e n  
S ee lenentw icklung zu geben, schlie(31ich f i i r  a lle  jene m annigfachen Be- 
strebungen, w elche d ie  genauere P riifu n g  e iner einzelnen In d iv id u a lita t 
zum  Gegenstande haben (P sychographie). E rs t w ahrend der A rb e it w urde 
e rka n n t, w elchen U m fang  diese vorbere itende T a tig k e it annehm en muG, 
um  eu  brauchbaren E rgebnissen zu kom m en; ha n d e lt es sich doch darum , 
sow ohl d ie  F rageste llungen , w ie  d ie  Verfahrungsw eisen genau zu p ra z i- 
sieren. In  dem  K a p ite l „P sychograph ie  “  w ird  uns d ie  eine dieser vorbe- 
re itenden U nternehm ungen a u s fiih rlic h  zu beschaftigen haben.

Aber auch i n n e r h a l b  der vorbereitenden A rb e it selbst 
is t die O rganisation gemeinschaftlichen Yorgehens f i ir  uns o ft
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notwendig aus G riinden, die f iir  die generelle Psychologie n ich t 
in  gleicher Weise existieren.

E ine groBe Zahl unserer Probleme bezieht sich auf G r e n z -  
g e b i e t e  zu anderen Fachem  der Theorie und der P rax is ; und 
n ich t nu r die positiven Kenntnisse, sondern vo r allem  gewisse Ge
sichtspunkte der B etrachtung miissen diesen Nachbargebieten ent- 
nommen werden. W ollen w ir z. B . die psychischen Geschlechts- 
differenzen von Schulkindern untersuchen und zwar n ich t nu r aus 
re in  theoretischen G riinden, sondern um  zugleich au f das praktische 
Problem  der K oedukation oder auf die notige Yerschiedenheit 
der Lehrplane L ic h t zu werfen, so brauchen w ir den Padagogen; 
er lie fe rt uns gewisse Fragestellungen, der Psychologe ersinnt die 
Methoden, und so gehen die Anregungen h in  und her, bis ein beide 
Teile befriedigendes Verfahren gefunden is t. —  Oder es handele 
sich darum , Tests zur psychologischen Untersuchung von N a tu r- 
vo lkern  auszuarbeiten: der Psychologe, der sich h ie rfiir  n ich t 
m it dem Ethnologen oder Forschungsreisenden in  Verbindung 
setzt, la u ft Gefahr, wenig brauchbare A rb e it vom  griinen Tisch zu 
lie fern . —  E in  d ritte s  B e isp ie l: Es sollen Untersuchungsmethoden 
zur Analyse einer bestim m ten kiinstlerischen Begabungsrichtung, 
etwa der m usikalischen, geschaffen werden. H ierzu is t der D urch- 
schnittspsychologe a lle in  m eist n ich t geeignet —  denn er is t un- 
fahig, von selbst auf die Detailsfragen iib e r Technik des Kom po- 
nierens, des Im provisierens usw. zu kom m en; aber auch der aus- 
iibende M usiker n ich t —  denn er is t n ich t gewohnt, seine Erlebnisse 
zu ob jektm eren , zu ordnen und in  psychologisch brauchbare 
T erm in i zu fassen. W enn also n ich t gerade ein guter Z u fa ll die 
Berufe des Psychologen und des M usikers in  einer Person vere in ig t 
ha t, w ird  ein Zusammenarbeiten von V ertre te rn  beider Facher 
erforderlich sein. —  In  entsprechender Weise w ird , je  nach der 
Problem stellung, der Psychologe m it dem Psychiater, dem Juristen, 
dem Sprachwissenschaftler, dem Soziologen usw. zusammen
arbeiten miissen, um  die Untersuchungsplane auszuarbeiten.

E in  w eiterer G rund, der eine gemeinsame Vorbereitung no tig  
m acht, lie g t in  der e igentiim lichen M e t h o d e n k o m b i n a -  
t  i  o n  innerhalb der Psychologie selbst, auf die w ir angewiesen 
sind. D ie  generelle Psychologie a rbe ite t in  jedem E inzelfa lle  
m it einer bestim m ten, eng um grenzten Methode, die der Forscher 
beherrscht; die d iffe ren tie lle  Psychologie muB dagegen zuweilen 
f i ir  eine einzelne U ntersuchung eine ganze Methodenserie, o ft 
von groBem Um fang und groBer M ann ig fa ltigke it zur V erfiigung 
kaben. Dies g ilt, w ie w ir spater sehen werden, insbesondere f i ir
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psychographische Aufgaben. N un is t es unm óglich, dafi der einzelne 
Forscher alle f i ir  ein neues Untem ehm en dieser A r t in  B e trach t 
kommenden Methoden selber erdenkt, ausprobt und vo rbere ite t; 
es b le ib t n ichts anderes iib rig , ais sich nait Fachgenossen in  die 
A rb e it zu te ilen. Es seien w ieder einige Beispiele gebracht, die 
der P raxis des In s titu ts  f i ir  angewandte Psychologie, entnommen 
sind.

W ill m an f i i r  Forschungsreisende B eobachtungsgesich tspunkte und  
P riifu n g s  tests zusam m enstellen, d ie  eine A r t vo n  Q u e rsch n itt d u rch  d ie  
Psyche des p rim itiv e n  M enschen legen so llen , so is t (a u fie r der oben e r- 
w ahn ten  H inzuziehung  des E thno logen) n ó tig , daB d ie  einzelnen psycho
logischen A b te ilu nge n  de r P riifu n g : R aum w ahm ehm ung, G ehorsw ahr- 
nehm ung, G edachtnis, Suggestion, W ille n s ta tig k e it usw . von  v ie le n  Spe- 
z ia lis te n  b e a rb e ite t w erden.

A h n lic h  s te h t es m it dem  P la n , f i i r  psych ia trische  K lin ik e n  e in  z u  
ve rv ie lfa ltig e n d e s  B ild e rin s tru m e n ta riu m  he rzuste llen , das ais U n ive rsa l- 
p riifu n g s m itte l f i ir  d ie  verschiedensten F u n k tio n e n  de r P a tie n te n  (A u ffas- 
sung von  F orm en, F arben , Lage, P erspektive , W iedererkennen, V erstehen 
vo n  B ild e m , U n te rsche idungsfah igke it, Aussage u n d  E rin n e ru n g , A ffe k t- 
re a k tio n e n  usw .) d ienen kann.

3. S a m m e l f o r s c h u n g .

D ie m ittle re  und m ethodisch w ichtigste Phase jeder U n te r
suchung is t ih re  eigentliche D u rch fiih ru n g ; w ird  diese gem einschaft- 
lich  vorgenommen, so kommen w ir zum B e g riff der S a m m e l 
f o r s c h u n g .

Sammeln heiB t das Vereinigen von raum lich (oder ze itlich ) 
g e t r e n n t e n  M ateriahen einer bestim m ten Kategorie an einem 
gemeinsamen O rt, so daB sie geordnet, verglichen und unterschieden 
werden konnen. Wegen der urspriing lichen G etrenntheit des 
M aterials is t der Sammler auf die H ilfe  von M ittelspersonen an- 
gewiesen, die das M ateria ł zu beschaffen und der Sammelstelle 
zuzufiihren haben.

Der Zweck des Sammelns karm  ein zwiefaeher sein. E n t
weder geht man von einem bestim m ten E inzelproblem  aus, be- 
w erte t das zu sammelnde M ateria ł nur im  H in b lick  auf das Problem  
und sieht es nach dessen Ldsung ais erled ig t an. Diese A rt des 
Sammelns is t die ,,E rhebung“ .

Oder man schreibt dem M ateria ł in  seiner Vereinigung einen 
D a u e r w e r t  zu, der iib e r die Anw endbarkeit f i ir  ein bestim m tes 
E inzelproblem  hinausgeht; es is t also n ich t nu r M itte l zum Zweck, 
sondem Selbstzweck, indem  es unm itte lba r bestim m te Tatbestande 
von psychologischem Interesse veranschauhcht. Das is t die
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„Sam m lung“  im  engeren Sinne, d. h. die Anlegung von bleibenden 
K o llektionen bestim m ter G attung.

Es is t m erkw iird ig , daB die wissenschaftliehe Psychologie 
bisher fast ausschheBlich die zuerst genannte Form  der Sammel
forschung gepflegt ha t, dagegen zu der Anlage von standigen 
Sammlungen noch kaum  die ersten Anfange zeigt. Y ie lle ich t lie g t 
dies daran, dafi man das psychologisch W ichtige im m er nu r in  
„BewuBtseinsphanomenen“  sah, die sich ais solche n a tiirlic h  
n ich t sammeln und konservieren, sondern nu r aus gewissen AuBe
rungen erschlieBen lassen. W ir aber, die w ir die personlichen 
Eigenschaften der Ind iv iduen , Geschlechter, A ltersstufen, Rassen, 
Typen usw. untersuchen, d iirfe n  uns erinnem , daB diese Eigen
schaften zum T e il geradezu psychophysisch neutra l sind, zum an
deren T e il sich wenigstens in  sehr charakteristischen Kennzeichen 
auBerlich bekunden, so daB auch die re in  m ateriellen Gebilde, 
die der Sam m eltatigkeit zuganglich sind, einen starken Sym ptom 
w ert besitzen konnen.

Auch der E inw and, daB das Sammeln nu r auf die B efried i- 
gung eines w issenschaftlich wertlosen Sportinteresses gehe, da rf 
uns n ich t irre  machen. Der M iBbrauch, der m it einem Verfahren 
getrieben werden kann, is t kein MaBstab f i ir  seinen W ert bei 
rich tig e r Anwendung; und die groBartigen Dienste, welche die 
A n lage system atischer Sammlungen den Naturw issenschaften 
(zoologische Museen, botanische Garten usw.) ebenso wie den 
Geisteswissenschaften (Kunstsam m lungen, M anuskriptsam m lungen, 
ethnologische Museen usw.) geleistet haben, sollte uns zur Nach- 
ahmung anfeuem .

Was friih e r aus psychologischen Interessen gesammelt wurde, 
w ar fre ilich  aus dem Rahmen eines m ehr oder weniger d ile tta n - 
tischen Sports kaum  herausgetreten, oder es stand im  D ienst 
einer ganz speziellen Sonderbestrebung. H ierher gehoren L a - 

v a t e r s  und G o e t h e s  Sammlungen physiognomischer S ilhouetten ł , 
L o m b r o s o s  Sammlungen von Schadeln psychisch abnorm er oder 
verbrecherischer Menschen, die Handschriftensam m lungen vie le r 
Graphologen2. DaB sich aber derartige Sammlungen auf ein 
wissenschaftliches N iveau erheben und durch V ere inhe itlichung 
und Ordnung nach em stlich psychologischen Gesichtspunkten 
zu w ertvo llsten H ilfs m itte ln  unserer Forschung ausgestalten 
lieBen, is t zweifellos.
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D ie d iffe ren tie lle  Psychologie der Ausdrucks-Zustande und 
-Bewegungen fo rd e rt geradezu eine umfassende Sammlung von phy- 
siognomischeru M ateria ł, das n im  aber m it allen H ilfs m itte ln  
m odemer Technik, der Photographie und K inem atographie, 
beschafft werden m iiB te. Phonographische Sprach- und M usikauf- 
nahmen, Handschriftensam m lungen und Ahnliches m iiB te sich 
anschlieBen. D ie Entw icklungstatsachen, Begabungsdifferen- 
zierungen, Geschlechtsunterschiede des kind lichen Seelenlebens 
heBen sich in  groBen K o llektionen von Erzeugnissen des K indes 
(freien Kinderzeichnungen, M odellarbeiten, Gedichten, K om - 
positionen, Aufsatzen, H andfertigke itsprodukten) veranschau- 
lichen; die verschiedenen Phasen und Typen der U bem orm a lita t 
waren in  m oglichst vie lseitigen Serien der Leistungen hervor- 
ragend begabter Menschen aus allen E ntw icklungsstufen, nam ent- 
hch aus der K in d h e it zu illu s trie ren . D ie besondere Form , 
welche die R aum -Yorstellung und -D arste llung bei den B linden 
annim m t, karne in  fre ien M odellierarbeiten von B linden zum Aus
druck. Ferner sei erwahnt, daB auch aus volkerkundlichen Samm
lungen vieles in  die psychologischen Sammlungen iibergehen 
konnte —  nu r daB h ie r die Gesichtspunkte der Anordnung andere 
sein m iiB ten.

tiberschaut man diese M oglichkeiten, so erscheint es n ich t 
zu vermessen, wenn w ir f i ir  eine k iin ftig e , n ich t sehr fem e E n t- 
w icklungsstufe unserer W issenschaft regelrechte M u s e e n  f i i r  
S e e l e n k u n d e  (oder f i ir  gewisse Teilgeb ie te : Museen f i ir  
Jugendkunde, f i ir  K rim inalpsychologie) prophezeien. V orlau fig  
aber sollten die psychologischen und verw andten In s titu te  in  
kleinerem  MaBstabe die Anlage system atischer Sammlungen 
in  die H and nehmen. Anfange dazu b ilden die Phonogram m archiye 
des STDMPFschen In s titu ts  in  B e rlin  und der W iener Akadem ie, 
die in tem ationa leK inderkunstsam m lung des Leipziger Seminars f i ir  
Universalgeschichte von L a m p r e c h t  und die kleinere des In s titu ts  
f i ir  angewandte Psychologie in  B e rlin , die Sammlung von Stam m - 
baumen und FamiKengeschichten des Eugenics Labora to ry in  
London und das soeben gegriindete Padologische Museum des 
ungarischen Vereins f i ir  K inderforschung in  Budapest.

W e it m ehr Ausbildung erfahren h a t bereits die andere Form  
der Sammelforschung, die E r h e b u n g ;  sie is t so w ich tig , daB 
w ir uns ih re  Besprechung f i ir  ein besonderes K a p ite l vorbehalten 
miissen (s. Kap. V I I I ) .
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4. V e r a r b e i t u n g  d e s  M a t e r i a l s .

D ie d ritte  Phase jeder psychologischen Untersuchung is t 
die V e r a r b e i t u n g ;  auch bei ih r kann wiederum  die A rbe its- 
te ilung  und Arbeitsgem einschaft eine R olle spielen. In  den meisten 
Fallen fre ilich  werden ja  dieselben Personen, die den P lan ent- 
worfen und durchge fiih rt haben, auch die Verarbeitung iibernehm en; 
in  anderen Fallen aber w ird  der U m fang des gewonnenen M aterials 
oder die M ann ig fa ltig ke it der darin  zu bearbeitenden Probleme 
die Zuziehung bzw. Zulassung anderer M ita rbe ite r erfordem .

Dies g ilt zunachst f i ir  die re in m e c h a n i s c h e n  Teile 
der A rb e it. Bei Massenmaterial is t unendlich v ie l zu registrieren, 
zu ordnen und vo r allem  zu rechnen; es ware arge K raftvergeudung, 
w ollten die Veransta lter der Untersuchungen dies alles selber auf 
sich nehmen. Es gen iig t vielm ehr, wenn sie sich d a fiir H ilfsk ra fte  
heranziehen, die sie in  die Verarbeitungsm ethoden einfuhren 
und standig iiberwachen. In  den k iin ftig e n  psychologischen In - 
s titu te n  werden daher die statistischen H ilfsa rbe ite r und Sekretare 
n ich t m inder w ich tig  sein, ais die Laboratorium sassistenten; und 
wenn ein In s titu t m it F inanzm itte ln  karg versehen is t, sollte  man 
es sich je  nach den zu bearbeitenden Aufgaben w ohl iiberlegen, ob 
m an den E ta t s ta tt f i ir  teure Prazisionsapparate n ic h t lieber f i ir  
Personal anwenden mag.

Aber auch der eigentlich i n t e l l e k t u e l l e  T e il der 
Verarbeitung w ird  o ft abgegeben oder m it anderen ge te ilt werden 
miissen. Bei Massenuntersuchungen erstreckt sich die A rb e it 
n ich t selten iib e r Jahre ; und da kann es le ich t durch a lle rle i auBere 
G riinde kommen, daB die urspriing lichen Veransta lte r f i ir  die 
spateren Phasen der Verarbeitung n ich t m ehr zur Verfiigung 
stehen. Zuweilen konnen sich auch im  L au f der A rb e it neue 
und unerw artete Problem stellungen ergeben, die dem U ntersucher 
n ich t recht hegen; f i ir  sie miissen neue M ita rbe ite r gewonnen 
werden. Diesen sind dann n a tiir lic h  n ich t nu r die M ateria lien 
selbst, sondern alle E inzelheiten iib e r die A r t ih re r Gewinnung 
usw. zur K enntn is zu bringen.

Noch w ichtiger dagegen scheint es m ir zu sein, daB man auch 
die p o t e n t i e l l e  Arbeitsgem einschaft m it etwaigen k iin ftig e n  
Bearbeitern desselben M aterials im  Auge behalten soli. Denn 
selbst wenn eine U ntersuchung im  Sinne des urspriing lichen Plans 
ganz du rchge fiih rt is t, ware es falsch, sie und ih r M ateria ł f i ir  er- 
le d ig t und abgetan zu halten. Schon f i ir  die Laboratorium s- 
arbeiten der allgemeinen Psychologie t r i f f t  dies n ich t ganz zu,
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obwohl h ier wegen der m eist sehr weitgehenden Iso la tion  und 
Spezialisation der Bedingungen eine anderweitige Verwendbar- 
k e it nur in  engen Grenzen m oglich sein w ird . Im m e rh in : man denke 
sich etwa, man ha tte  alle  P ro toko lle  beisammen, die ein heryor- 
ragender Psychologe im  Laufe der Jahre bei den verschiedensten 
Experim enten an sich selbst gewonnen ha t, welch m erkw iird iger 
B e itrag  zu seiner Psychographie konnte daraus entnommen w erden!

Dies P rinz ip  von der Heteregonie der Zwecke g ilt  m m aber 
in  v ie l hoherem MaBe f i ir  die kom plexeren und lebensnaheren 
M ateriahen der d iffe ren tie llen  Psychologie, die nach den yerschie- 
densten Seiten yerwendet werden konnen, y ie lle ich t im  D ienst 
yon Problem en, an die w ir yo rlau fig  noch gar n ich t denken. M m m t 
man hinzu, daB manche dieser M ateriahen, insbesondere solche 
psychographischer N a tu r oder Massenuntersuchungen, in  ent- 
sprechender Weise mm sehr schwer oder y ie lle ich t iibe rhaup t n ich t 
von neuem gewonnen werden konnen, so e rg ib t sich die Forderung 
daB w ir S a m m e l a r c h i v e  f i i r  „ e r l e d i g t e “  ( a b e r  
n i c h t  a u s g e s c h o p f t e )  M a t e r i a l i e n  anlegen m iissen, 
die jedem spateren wissenschaftlichen Bearbeiter zuganglich sind, 
und daB iib e r den In h a lt dieser Sammelarchive Kataloge herge- 
s te llt werden, die darauf hinweisen, wo M ateriahen bestim m ter 
A r t zu finden s ind1.

B eisp ie le : In  P aris, B riis se l, B reslau  un d  anderw arts s ind  In te llig e n z - 
tests nach de r BiNETschen S ta ffe lm e thode an y ie le n  H u n d e rte n  von  S chul- 
k in d e rn  a n g e ste llt w orden. Ih re  V e rw e rtun g  e rfo lg te  b ishe r nach dem  w>n 
B . angegebenen P rin z ip  de r R esu ltan ten -B erechnung. E in e  durehgehende 
V erg le ichung der einzelnen T estle istungen  u n te r sieh —  z. B . der B ild - 
beschreibungen, oder de r R e aktio nen  a u f absurde Satze oder der D e fin i- 
tio n e n  —  lag  auB erhalb der B .schen M ethode, sie lie g t aber n ic h t auBer- 
h a lb  de r In teressen de r d iffe re n tie lle n  P sycho log ie ; y ie bn ehr w iird e  sie, 
an dem  schon vorliegenden M a te ria ł yorgenom m en, zu  den w e rtv o lls te n  
V a ria tio n s - un d  K orre la tionsun te rsuehungen d ie  H andhabe b ie ten . A b e r 
d ie  M a te ria lie n  s in d  le id e r y e rs tre u t u n d  verstauben in  den S chrankeń v e r- 
sehiedenster In s titu te , w e il d ie  Z en tra le  f i i r  solche S am m lungen w enig 
b e ka n n t is t.

E ir  anderes B e isp ie l b ie ten  d ie  an v ie le n  Tausend Personen an- 
geste llten  Zeichenexperim ente K e r s c h e n s t e in e r s  in  M iin ch e n ; denn so 
w e rtv o ll d ie  in  K .s  B u c h 2 n iedergelegten E rgebnisse s ind , sie s te llen  sicher 
n u r e inen k le in e n  B ru c h te il vo n  dem  da r, was aus diesem  R iesenm ateria l 
herausgezogen w erden kon n te . E in  groBer T e il des M a te ria ls  is t je tz t vo n  
K . dem  genannten Sam m elaxchiv iiberw iesen w orden.

1 D ie  Idee solcher S am m elarchive is t zue rst von  J onas  C o h n  ausge- 
sprochen w orden. Das oben erw ahnte In s t itu t  f i i r  angew andte P sychologie 
in  N eubabe lsberg-B erlin  h a t e in  S am m elarch iy e in g e rich te t.

* 1253.
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K a p ite l V I I I .

Die Erhebungsmetho de.

R echt s tie fm iitte rlic h  behandelt ha t die psychologische 
M ethodenlehre bisher das Verfahren der E r h e b u n g  (Um frage, 
Enquete, Questionnaire, Questionary).

B ei der Erhebung n im m t der Psychologe andere Personen 
in  Anspruch, die ihrerseits eine der d irekteren Methoden anwenden 
miissen. Das M itte l der Verstandigung is t gewohnlich die S ch rift 
(zuweilen auch eine m iind liche Besprechung).

1. t J b e r s i c h t  i i b e r  b i s h e r  a n g e s t e l l t e  p s y c h o 
l o g i s c h e  E r h e b u n g e n .

W ir geben zunachst einen U berb lick iibe r die w ichtigsten 
Versuche psychologischer Erhebungen1, wobei w ir n a tiirlic h  d ie 
jenigen besonders beachten, welche differential-psychologischen 
Interessen dienen.

D ie eigentlichen Ursprungs- und H eim atlander der psycho
logischen Erhebungen sind England und Am erika.

E n g l a n d .  A is erster is t h ier C h. D a r w in  z u  nennen; 
er verfa6te bereits 1867 einen Eragebogen iibe r den Ausdruck 
der Gemiitsbewegungen bei p rim itive n  V olkern, der an Forschungs- 
reisende und Missionare versandt und von sechsunddreiBig Per
sonen beantw orte t w urde2.

In  England ha t die „S ocie ty fo r psychical Research1' ihren 
H aupts itz , welche R ib o t 3 ,,la  plus grandę agence d ’enquete psy- 
chologique existante“  nennt. Sie w ar die V eransta lte rin  einer

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. A  I I  3. V g l, h ie rzu  auch den geschichtlichen 
A b rifi de r Fragebogenm ethode von G a u l t  (47). —  D en A n fang  e iner 
S am m lung von  psychologischen Fragebogen h a t das In s titu t f i ir  angewandte 
P sychologie gem acht; diese S am m lung h a t m ir f i i r  d ie  folgende tJbe rs ich t 
m anche D ienste ge le iste t.

2 D e r Fragebogen is t abgedruckt in  145 S. 15/16.
3 51.
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in ternationalen Enquete, die sich ais eine der um fangreichsten —  
fre ilich  n ich t der ertragreichsten —  a ller bisher angewandten 
darste llt.

Im  Jah re  1889 w urde n a m lich  a u f dem  in te rn a tio n a le n  K on g re fi 
f i i r  P sychologie beschlossen, eine E rhebung anzuste llen , welche iib e r E x is ten z 
oder N ich te x is te n z  de r T e lepa th ie  entscheiden so llte . D ie  H a up tfrag e  
g a lt dem  ha llu z in a to risch en  Sehen des Todes e ine r abwesenden Person. 
Im  Jah re  1894 erschienen zw ei P u b lika tio n e n , d ie  sich  a u f e in  R iesenm ateria l 
s tiitz te n  (in  E ng land  a lle in  w aren iib e r 17000 A n tw o rte n  v e rw e rte t w orden). 
D e r B e ric h t d e r englischen G ese llsehaft1 bean tw orte te  a u f G rund  de r E r
hebungen d ie  T e lepa th ie frage bejahend, P a r is h  2 vem einend. A uch  d ie  
lebha fte  D eba tte  a u f dem  M unchener K on g re fi fu h rte  zu ke ine r E in ig ung .

Von w e it em sterer Bedeutung f i ir  die W issenschaft und zu
gleich v ie l w ichtiger f i ir  unsere Probleme is t das Lebenswerk 
S ir F r a n c is  G a l t o n s , das bereits im  Jahre 1874 m it einer psycho
logischen Um frage bei den Fellows der R oyal Society einsetzte. 
1880 fo lg te seine S ta tis tik  iib e r die Vorstellungstypen3. —  E in  Men- 
schenalter lang ha t G a l t o n  unerm iid lich  an der Aufgabe ge- 
arbeite t, durch Enqueten iib e r Vererbung und U m w elt und ih re  
Beziehungen zu geistigen Anlagen E inbhcke in  die A tio log ie  der 
gesamten menschhchen Beschaffenheit —  und dam it Gesichts
punkte f i ir  eine Veredelung der menschhchen Rasse (Eugenics) —  
zu gewinnen. Lange Z e it einsam, ha t G a l t o n  ais Greis die Genug- 
tuung erlebt, eine Schar Schiiler um  sich zu sam m eln; und schlieC- 
lich  konnte er in  dem 1905 gegriindeten Eugenics Labora to ry 
in  London einen dauemden M itte lp u n k t f i ir  die neue Studien- 
rich tung  schaffen. D ie zahlreichen —  auBerhalb Englands 
v ie l zu wenig bekannten —  Yeroffenthchungen dieses In s titu ts  
(von G a l t o n , P e a r s o n , S c h u s t e r , E l d e r t o n , H e r o n  u . a.) bewegen 
sich zum T e il im  re in  Som atisch-Biologischen; aber ein groBer 
T e il g ilt  ausdriick lich  den E infliissen, die Vererbung und U m w elt 
auf die g e i s t i g e n  Fahigkeiten haben. A lle  diese Untersuchungen 
bedienen sich der Erhebung bei bestim m ten Menschengruppen 
(Schulkindern, Krankenhausinsassen, Studierenden, Angehorigen 
eines gelehrten Berufs), um  dann statistiseh die K o rre la tion  
zwischen einem bestim m ten U rsachenfaktor und der geistigen 
Beschaffenheit zu berechnen4.

1 Proceedings o f th e  S ocie ty fo r P sych ica l Research P a rt X X V I, 
V o l. X  400 S.

2 P a r is h . t lb e r  T rugw ahm ehm ungen. L e ip z ig  1894.
5 494.
4 E ine  iib e rs ich tlich e  O rien tie ru ng  in  deutscher Sprache geben die 

be iden B e rich te  vo n  B e tz  und M iss E l d e r t o n  (270; 272), sow ie d ie  gro fie re
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A m e r i k a .  Von ganz anderen Interessen und Gesichts
punkten gehen die Enąueteuntersuchungen aus, welche, von 
S t a n l e y  H a l l  ins Leben gerufen, die Hauptm ethode des am erika- 
nischen C hild S tudy ausmachen. Auch sie sind in  einem In s titu t, 
dem padagogischen Seminar der C lark U n ive rs ity , zentrahsiert.

H a l l s  Erhebungen dienen der Aufgabe, die dem k in d - 
lichen Seelenleben im m anenten S trebungen, Interessen und 
Verhaltungsweisen genau kennen zu lem en, um  darauf eine 
kindgemaBe und entw icklungstreue Padagogik aufzubauen. Zu 
diesem Zweck werden Fragebogen (sog. „to p ic a l sy lla b i“ ) ausge- 
a rbe ite t, dereń jeder einen zusammengehorigen Kom plex n a tiir- 
hcher Lebensbetatigungen zum Gegenstand ha t (z. B . S piel; 
L e k tiire ; Verhalten zum G eld; zur R e lig ion; Sam m eltrieb; 
Neugierde; F u rch t). D er K om plex w ird  durch die E inzelfragen 
moghchst v ie lse itig  dete rm in ie rt. Sodann w ird  der Fragebogen 
an eine groBe Anzahl von Lehrem , E lte rn  und sonstigen In teres- 
senten versandt, die aufgefordert werden, entweder m itte ls  Be
obachtung der ihnen zuganglichen K inde r oder m itte ls  W ieder- 
erweckung ih re r eigenen Jugenderinnerungen den Bogen auszu- 
fiille n . Das so zusammenkommende M ateria ł —  in  einigen Fallen 
bis zu 15 000 A n tw orten  —  wurde dann hauptsachlich prozentual 
berechnet, um  zu zeigen, welche Interessenrichtungen, welche 
Verhaltungsweisen usw. am haufigsten vorkom m en und som it 
der W esenheit des K indes am meisten zu entsprechen scheinen. 
Neben diesen generellen Ergebnissen wurden fre ihch auch d ifferen
tie lle  beachtet: Unterschiede der Geschlechter, der A lte rs- 
stufen, yerschiedene Typen usw.

V o r dem  auB erordentlichen U m fang  dieser Bew egung geben d ie  
Zusam m enstellungen K un de , d ie  St a n l e y  H a l l  1903 u n d  T h . S m it h  1905 
v e ro ffe n tlic h te n 1; h iem ach w aren in  den e lf Jah ren  von  1894 b is  1905 
n ic h t w eniger ais 131 Fragebogen ausgearbe ite t un d  ve rsa nd t u n d  125 
A bhand lungen a u f G rund  des F ragebogenm ateria ls in  dem  von  H a l l  heraus- 
gegebenen Pedagogical S em inary y e ro ffe n tlic h t w orden. Seitdem  h a t sich 
ih re  Z a h l noch w e ite r b e tra c h tlic h  ve rm e h rt.

Auch auBerhalb der HALLSchen Schule wird die psycho
logische Erhebung in Amerika gelegentlich angewandt. Es sei

A rb e it von  B e t z : d ritte s  B e ih e ft zu r Z tsch r. f i i r  angew andte P sychologie 
1911. —  Unsere B ib lio g ra p h ie  e n th a lt in  A b t. A  IV  n u r d ie jen igen 
Eugenics- V e ro ffen tlichungen , d ie  ausgesprochen d iffe re n tie ll-p sycho log isch e r 
N a tu r sind.

G a l t o n  is t 1910 gestorben. E in  G esam tverzeichnis seiner P u b li- 
ka tio n e n  is t in  271 en tha lte n .

1 4 8 , 8 71 .



Kapitel V I I I .  Die Erhebungsmethodc. 121

h ie r an die eingehende Untersuchung S t a r b u c k s  iib e r die re li- 
giose Bekehrung erinnert, die ih r M ate ria ł wenigstens zum T e il 
dem Fragebogen ve rd a n k t*. Noch n ich t vero ffen thch t sind meines 
Wissens die 8000 ausgefiillten Bogen, welche die Am erican Society 
fo r psychical research auf ih re  (von H y s l o p  ausgearbeitete) Ok- 
kultism usum frage erhalten hat.

So systematische, iib e r Jahrzehnte h in  sich erstreckende 
Serien von Erhebungen, w ie in  England und A m erika sind in  den 
anderen K u ltu rland em  f iir  psychologische Zwecke unbekannt; 
h ie r hande lt es sich im m er nu r um  einzelne Untersuchungen von 
sehr verschiedenem Um fang. Dabei is t es bemerkenswert, daB 
die Them ata, die w ir schon in  England und A m erika bearbeitet 
fanden (psyehische E rb lich ke it, Interessen und Ideale der K inde r) 
in  F rankreich, Deutschland und H o lland  w iederkehren; fre ilich  
tauchen auch neue Probleme auf, d ie der Erhebungsmethode 
unterw orfen werden.

F r a n k r e i c h  (und franzosische Schweiz). In  F rankreich 
is t, w ie uns R i b o t  b e rich te t2, bereits im  Jahre 1 8 8 7  eine Erhebung 
iibe r das Thema der Vererbung psychischer Eigenschaften v  e r  - 
s u c h t  w orden; 1 5 0 0  Fragebogen m it etwa achtzig Fragen wurden 
versandt; aber das Ergebnis der einlaufenden A n tw orten  war 
so d iir ftig , daB eine Verarbeitung unterb lieb .

Ebenso w en ig  scheinen d ie  be iden „psycholog ischen Fragebogen”  
von  H e r ic o u r t 3 im  Jah re  1890 und  von  L acassagne 1892 *, fem er R ib o ts  
E ną uśte  iib e r d ie  V ersehiedenheit de r a llgem einen V o rs te llu n g e n 5, en d lich  
e in  im  Jah re  1894 vo n  B in e t  un d  H e n r i  ausgearbe ite ter Fragebogen iib e r 
den C harakte r der K in d e r6 zu g re ifba ren  R e su lta te n  g e fiih rt zu  haben.

D ie Ergebnisse der Enąuete von Claparede iib e r „a u d itio n  
coloree (1892) sind in  dem Buch von F lournoy „Les phenome- 
nes de Synopsie" niedergelegt7.

1894 ha t R ib o t  seine an 60 Personen beiderlei Geschlechts 
angestełlte Erhebung iib e r das Gefiihlsgedachtnis verw erte t8. —  
1897 haben V . und C. H e n r i  die Ergebnisse ih re r Erhebungen 
iibe r erste K indheitserinnerungen yeroffentlicht® . —  1899 ha t C rś - 
p ie u x  J a m in  seiner „graphologie en exemples” 10 einen grapholo- 
gischen Fragebogen e inverle ib t. —  1901 un terbre iten  Miss P a g e t  

und C. A m s t r u t h e r  T h o m p s o n  dem Pariser Psychologen-KongreB 
einen Fragebogen iib e r die R olle des m otorischen Elem ents in

1 1327  S. 23-25. * 51. 3 49. *  50 . 5 443 . 6 859.

7 1486 /7 . 8 499 . W ie d e r a b g e d r .  i n  500. ® A .  p s . 8 . 10 218.
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der A sthe tik  des optischen E ind rucks1. —  1903 g ib t D u p r a t  8 seine 
Studie iib e r die L iige  heraus; diese s tiitz t sich im  wesentlichen 
au f die Ergebnisse einer Erhebung, welche die „societe lib rę  pour 
l ’etude psychologique de l ’enfant“  iibe r absichtliche und unab- 
sichtliche Aussagefalschungen von Schiilern angestellt hatte . —  
Seit 1904 sam m elt S t. P a u l  yerm itte ls  Fragebogens Selbstbeobach- 
tungsdokum ente iib e r die „innere  Sprache", d. h. den sprachlichen 
Typus der Menschen, doch sind Ergebnisse dieser Erhebung meines 
Wissens noch n ich t ve ro ffe n tlich t3.

Das G enfer L a b o ra to riu m  u n te r L e itu n g  C la p a re d e s  ve ra ns ta lte te  
1907 eine S am m elforschung („experience  co lle c tive “ ) iib e r K in de rze ich - 
nungen ; d ie  schw eizerischen L e h re r e rh ie lte n  genaue A nw eisungen, was 
un d  w ie  sie d ie  K in d e r zeichnen lassen so llte n . D ie  Ergebnisse h a t 
I y a n o f f  p u b liz ie r t4.

Aus den le tzten Jahren is t m ir nur eine franzosische Erhebung 
bekannt, m it der nun aber wieder eine Problem gruppe ganz anderer 
A rt, nam lich der Mechanismus des geistigen Arbeitens angeschnitten 
is t. Es is t die Enquete iib e r die A rbeitsmethode der M athem atiker, 
von welcher im  Jahre 1905 der Fragebogen5 m it einundzwanzig 
psychologischen Fragen und im  Jahre 1908 die Ergebnisse6 p u b li
z ie rt worden sind.

In  dieselbe G ruppe geho rt eine ita lie n isch e  von  der R iv is ta  d ie  F ilo - 
so fia  ve ra n s ta lte te  E nąue te  iib e r d ie  M ethode der ge istigen A rb e it, be i 
der G elehrte  versch iedenster Faeher um  B e a n tw o rtu ng  von  sieben H a u p t- 
fragen angegangen w urden. Das E rgebn is is t m ir n ic h t bekann t.

D e u t s c h l a n d  ha t sich erst re la tiv  spat des Erhebungs- 
verfahrens bem achtigt. F e c h n e r s  Versuche haben nu r noch 
historisches Interesse, indem  sie zeigen, daB der Schopfer des 
psychologischen Experim ents sich durchaus n ich t so p rin z ip ie ll 
w ie vie le seiner Nachfolger auf diese Methode beschrankte, sondern 
bei anderen Aufgaben auch andere Verfahrungsweisen berechtigt 
fand. P a r is h s  Untersuchungen iib e r Trugwahrnehm ungen wurden 
schon erw ahnt (S. 119). Sonst kommen aus der Z e it vo r 1900 von 
bedeutenderen Erhebungen nur noch diejenigen iib e r den „Y o r- 
stellungskreis der Schulneulinge" in  B etracht, welche von dem 
padagogischen Verein in  B e rlin  1870 begonnen, dann von K . L a n g e  

in  Plauen 1879 fortgesetzt, endlich aber und vo r allem  seit 1880 
von B . H a r t m a n n  in  Annaberg w eiter- und du rchge fiih rt w urden.7

1 1258 . 4 Le mensonge. P aris A lcan 03. 3 V g l. N ack e  4 8 4  S. 675.
* 1251. 5 1288. 6 1283.
7 V on  H a r tm a n n  sta m m t auch d ie  a u s fiih rlic h s te  D a rs te llu n g : 959. 

—  E in  erschopfendes S am m elreferat iib e r d ie  gesam te L ite ra tu r g ib t
W i l k e r  (9 5 7 ).
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D ie  F rage lis te  bestand h ie r aus zah lre ichen (m eist h u n d e rt) Bezeich- 
nungen vo n  V o rs te llu n g s in h a lte n  (z. B . „schw im m ende G ans“ , „H a se l- 
nuB strauch“ , ,,R egenbogen“  usw .), dereń V orhandensein oder N ic h tv o r- 
handensein be i den neueingetretenen S ch iile rn  du rch  vors ich tiges B efragen 
fe s tg e s te llt w erden so llte . In  A nnaberg  w urden 1312 K in d e r a u f solche 
W eise g e p riift; doch is t d ie G esam tzahl der un te rsuch ten  „V o rs te llu n g s - 
kre ise“  sehr v ie l groBer, da  spa te rh in  das V e rfahren  von  anderen Padagogen 
so von  St . H a l l , R e in  u s w . iibem om m en w urde.

1893 ha t dann K . Schubert diese Erhebung durch eine Reihe 
an die E lte rn  zu richtender Fragen (,,E ltem fragen“ ) e rw e ite rt1.

W ie sprode sich die deutsche Fachpsychologie dem Erhebungs- 
verfahren gegeniiber ve rh ie lt, beweist noch meine eigene Stellung- 
nahme in  der ersten Auflage dieses Buches; wo ich  (S. 29— 31), 
bewogen durch gewisse Mangel der am erikanischen Enqueten, 
die Methode m oglichst ganz verm ieden wissen w o llte . Das le tzte  
Jahrzehnt aber muBte eines anderen belehren. W ir haben je tz t 
in  Deutschland Anwendungen des Erhebungsverfahrens, die an 
wissenschaftlichem W ert durchaus m it den Ergebnissen anderer 
M ethoden auf eine Stufe zu stellen sind und zugleich Probleme 
angreifen, die m it den iib rigen  Methoden n ich t bearbeitet werden 
konnten.

D ie deutschen Erhebungen —  w ir rechnen auch die hollan- 
dischen dazu —  lassen sich in  zwei Gruppen gliedern, die in  den 
anderen Landern n ich t m it gleicher D eu tlichke it hervortreten, 
in  Q uantita ts- und Qualitatserhebungen.

D ie Q u a n t i t a t s  erhebungen legen den H aup tw ert auf 
H erbeischaffung eines Massenmaterials, das zu statistischen Ver- 
rechnungen ausreicht. Es is t also dieselbe Tendenz, w ie sie die 
S ta tis tiken  des E ugenics-Institu ts und der HALLschen Schule 
beherrscht; zum T e il sind auch die P roblem e.verw andt, dagegen 
die Methoden m eist vervollkom m net.

So is t das Problem  der psychischen E rb lich ke it auch h ier 
bearbeitet w orden: H e y m a n s  und W ie r s m a  haben im  Jahre 1905 
durch V e rm ittlung  der hollandischen A rzteschaft psychographisches 
M ate ria ł iib e r 437 F am ilien gesammelt; von jeder Fam ilie  sind 
mehrere M itg lieder —  im  ganzen 2415 Personen —  stud ie rt worden. 
D er von den A rzten auszufiillende Fragebogen en th ie lt Bezeich- 
nungen von 90 seelischen Eigenschaften, in  bezug auf welche 
jede Person charakteris ie rt werden muGte2; h ierauf wurden dann 
ausfiih rliche Korrelationsberechnungen aufgebaut. —  Ebenfalls

1 962; 963.
2 A nw eisungen un d  Fragebogen s in d  abgedruckt in  306, 1. A bhdg .
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dem Thema der Vererbung korperlicher und geistiger Eigenschaften 
is t der Fragebogen (nebst S ippschaftstafel) gewidm et, den neuer- 
dings A. C z r e l l it z e r  zur Versendung b rin g t1.

E ine andere Gruppe deutscber Massenenqueten is t w iederum  
den HALLschen Erhebungen yerw andt; sie bezieht sich auf die 
Interessen und Ideale der Schulkinder. H ie r wurden die Lehrer 
ais M ittelspersonen in  Anspruch genommen, die in  den Klassen 
ih re  Schiiler zur Abgabe bestim m ter Vorzugs- (und Ablehnungs)- 
U rte ile  veranlassen muBten. B a ld  handelte es sich h ier um  eine 
ganze Serie von Fragen: nach dem liebsten Buch, Spiel, Fach, 
Gebaude, G edicht, der liebsten P ersonlichkeit der Geschichte, 
der B ibe l usw. ( L o b s ie n 2 1905; 500 K inde r), bald nu r um  einen 
einzigen Gegenstand, so um  die ideale P ersonlichkeit ( G o d d a r d 3 

1904; 1590 K inde r). —  D ie um fangreichsten Erhebungen dieser 
A r t sind die iib e r das beliebteste und unbeliebteste Schulfach 
( L o b s ie n ,  S t e r n ,  W ie d e r k e h r  u .  a., zusammen bisher 11 000 
K inde r)4. Sie sind meines Wissens die einzigen Erhebungen, die 
an verschiedenen Stellen Deutschlands un te r vergleichbaren 
Bedingungen w iederholt worden sind und so einen SchluB au f eine 
gewisse A llgem e ing iiltig ke it der Ergebnisse gestatten. —  D ie 
Stellungnahm e der K inde r zu einem aktuellen Ereignisse p riifte  
M aday5 auf dem Wege der Enquete; es handelte sich um den drohen- 
den Ausbruch eines Krieges m it Serbien, zu dem ungarische Schiiler 
und Schiilerinnen sich auBern m uBten. —  Aus jiin g s te r Z e it 
is t dann noch die Erhebung von B o e c k  iib e r das M itle id  bei K indem  
hierher zu rechnen; seine 630 Fa lle  b ilden fre ilich  ein sehr bun t- 
scheckiges M ateria ł, da sie te ils  durch Jugenderinnerungen E r- 
wachsener, te ils  durch d irekte  Befragung von K indem  zustande 
gekommen sind und alle A ltersstufen bis zum 12. Jahre umfassen®.

A is ein neues Gebiet wurde in  Deutschland das Problem  
der fre ien kind lichen  K unstbeta tigung dem quan tita tiven  Enquete- 
verfahren zuganglich gemacht. Unabhangig voneinander und von 
ganz verschiedenen Interessen ge le ite t unternahm en L a m p r e c h t  

und K e r s c h e n s t e in e r  das W erk. L a m p r e c h t  beabsichtigte, an 
freien K inderzeichnungen die Parallelen zwischen p rim itive n  
K u ltu rzustanden der Menschheit und kind lichen  E ntw icklungs- 
stadien des Ind iy iduum s zu untersuchen und legte daher W ert 
auf ein m oglichst internationales M ateria ł. —  K e r s c h e n s t e in e r s

1 300; 301. * 729.
3 725. E rs t 1907 v e ro ffe n tlic h t.
4 V g l. das S am m elreferat von  K e l l e r . 723.
6 731. 8 860.
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A bsicht w ar re in  padagogischer N a tu r; er w o llte  die notwendige 
R eform  des - Zeichenunterrichts auf eine genaue K enntn is der 
zeichnerischen Begabung, ih re r D ifferenzierung und E ntw ick lung  
griinden.

L a m p r e c h t  versandte 1905 eine A nw eisung zum  Sam m eln vorhandener 
Zeichnungen u n d  zu r H e rb e ifiih ru n g  von  Zeichnim gen iib e r bestim m te  
Them ata an a lle r H e rren  La nd er und  h a tte  den E rfo lg , daB w e it iib e r 
100 000 Zeichnungen, d a ru n te r 12 000 auBereuropaische, e in lie fe n 1.

K e r s c h e n s t e in e r  lieB  von  1900 b is 1904 an sam tlichen  M iinchener 
V olksschu len u n d  e in igen anderen Schulen d ie  K in d e r Zeichm m gen an- 
fe rtig e n , u n d  zw ar w urden durehw eg bestim m te  A u f g a b e n  zugrunde 
ge leg t; das so gewonnene ungeheure M a te ria ł (unge fahr eine ha lbe M illio n  
Z eichnim gen) is t daher n ic h t so m a n n ig fa ltig , d a fiir  aber geschlossener 
un d  ve rg le ichbare r ais das L a m p r e c h ts . D en E rhebungscharakte r ve rleugne t 
auch diese U n te rsuchung n ic h t; denn n ic h t K . selbst, sondern die von  ih m  
be au ftrag ten  un d  m it genauen A nw eisungen versehenen L e h re r fiih rte n  
d ie  einzelnen Versuche aus, dereń E rgebnisse dann zu  s ta tis tisch e r V e r- 
a rb e itu n g  v e re in ig t w u rd e n 2.

Von ungleich geringerer GroBenordnung is t die Breslauer 
Enquete, bei der Zeichnungen des Themas „S chlaraffen land“  
von 1500 K indem  erz ie lt w urden3.

Ganz anderer N a tu r sind die q u a l i t a t i v e n  E r h e 
b u n g e n .  Sie yerzichten von vom herein auf Massenmaterial 
im  obigen Sinne, beschranken sich vie lm ehr auf einen sehr engen 
K re is heranzuziehender Personlichkeiten, die zu g riind liche r 
psychologischer Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung geneigt 
und fah ig  sind. U n te r diesen Um standen kann der Fragebogen 
v ie l m ehr in  Feinheiten und D eta ils hineinsteigen, sogar unter 
Umstanden von den Em pfangem  kleinere Selbstbeobachtungs- 
experim ente oder ausfiihrlichere autobiographische N otizen fordern.

Schon 1904 ve ro ffen tlich te  H e y m a n s  die ersten Ergebnisse 
einer solchen Erhebung iib e r Depersonnalisation und fausse re- 
connaissance, die an den H orem  seiner Vorlesung gewonnen 
W aren; iib e r eine Fortsetzung berichtete er 1908. Im  ganzen 
waren 130 deutsche und hollandische Studenten g e p riift w orden4.

V erd ient um  Theorie und P raxis der qua lita tive n  Enqueten 
h a t sich fem erh in R . B a e r w a l d  gemacht, der im  A uftrage und m it 
U n te rs tiitzung  der B erline r psychologischen Gesellschaft dereń 
zwei in  die Wege le ite te . D ie erste bezog sich auf ein Problem des

1 D e r Fragebogen is t abgedruckt in  1257. B e rich te  iib e r den S tand 
der Sam m lungen u n d  ih re r V e ra rbe itung  e n th a lt d ie  Z e its c h rift f i i r  a n 
gewandte P sychologie I  S. 472, I I I  S. 459.

2 1253. * 1258 a/b. 1 1396/97.
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asthetischen Erlebens, nam lich auf die Bedingungen, un te r denen 
das G e fiih l des Kom ischen entsteht. E ine gewisse Theorie, die 
L ip p s  hieruber aufgeste llt ha tte , so llte  durch die Erhebung besta tig t 
oder w iderlegt werden; das Ergebnis w ar ein d ifferentie ll-psycho- 
logisches, in  dem die Lippssche Theorie nu r f i ir  einen bestim m ten 
Typus g ilt  (1907)1. —  D ie zweite besonders g riind liche  vorbereitete 
Erhebung ha t unm itte lba r d ifferentie lles Interesse, da sie den 
Typus des „m otorischen Menschen" genau festzulegen bem iih t 
is t8 (1910). —  Dieselbe Gesellschaft ha t un te r M o lls  Le itung  1908 
eine ,, O kkultism usum frage‘ ‘ organisiert.

Auch die 1905 begonnene, von K u l p ę  angeregte Erhebung 
S c h l e s in g e r s  iib e r die Ideale gehort h ierher. Sie wandte sich 
n ich t, w ie die amerikanischen ,,Id e a l“ -Forschungen, an K inder, 
sondern an Erwachsene und war daher in  der Lage, genaue Selbst
beobachtungen iib e r die gegenwartigen Ideale, Selbsterinnerungen 
iib e r Jugendideale und auch sonstige phanomenologische und 
atiologische Angaben zu verlangen. 32 ausgefiillte  Fragebogen 
konnten zur Verw ertung gelangen3.

Probleme des m usikalischen GenieBens sucht V e r n o n  L e e  

durch q u a lita tive  Erhebungen zu fordern. Sie ste llte  schon vo r 
mehreren Jahren iib e r die Gem iitszustande beim  Horen von M usik 
einen Fragebogen zusammen, auf den zwanzig A ntw orten  ein- 
gingen. Diese A n tw orten  enth ie lten bald Analysen von Stim m ungen, 
ba ld Zusammenfassungen von typischen Erfahrungen, in  einigen 
Fallen ausfiih rliche m usikalische Autobiographien und offenbarten 
eine w e it iib e r die E rw artung  gehende D ifferenzierung in  der 
m usikalischen G em iitsreaktion. E ine E rw eiterung und Verbesse- 
rung dieses Fragebogens ha t nun V e r n o n  L e e  k iirz lic h  in  deutscher 
Sprache ve ro ffe n tlich t4. —  A n eine ganz bestim m te, und zwar 
sehr kle ine Gruppe innerhalb der M usikalischen wandte sich der 
Fragebogen O t t o  A b r a h a m s  iib e r das „abso lu teT onbew uB tse in"6, 
dessen Ergebnisse schon 1901 ve ro ffe n tlich t wurden.

B e ru flich  abgegrenzt is t die Em pfangergruppe bei dem Frage
bogen von S y d n e y  A l r u t z  in  Upsala iib e r „D as Seelenleben des 
Schauspielers", der meines Wissens bisher n u r handschriftlich  
v o rlie g t6.

Endhch sind auch die vom  In s titu t f i ir  angewandte Psychologie 
ausgearbeiteten Anleitungen, soweit sie Erhebungscharakter tragen, 
durchaus den qua lita tive n  Erhebungen zuzurechnen. Das psycho-

1 Z tsch r. f. A esth. 2. « 509. 5 732. ‘  1244. 6 1237.
• In  der S am m lung des In s titu ts  f i i r  angewandte Psychologie.
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graphische Schema, die A n le itung  zur Beobachtung k le iner K inde r, 
die In s tru k tio n  zur Untersuchung von N a tu rvó lke rn  sind n ich t 
fu r massenhafte Anwendung, sondern d a fiir bestim m t, von einem 
im m erhin begrenzten K re is psychologischer geschulter Personlich- 
keiten benutzt zu werden1.

D er obige U berb lick iib e r einige H auptm om ente aus der 
Geschichte der psychologischen Erhebungen is t m it A bsich t 
an denjenigen Erhebungen voriibergegangen, die erst nachtraglich 
zu psychologischen Zwecken verwendet werden konnen, aber durch
aus n ich t f i ir  solche gedacht und unternom m en worden waren. 
Denn psychologisch v e r w e r t b a r  sind ja  schlieBlich alle 
Erhebungen, dereń Gegenstande irgendwie m it psychischen F unk
tionen Zusammenhang haben. So sind krim ina lsta tistische  E r
hebungen f i ir  die Phanomenologie und A tio log ie  der s ittlich e n  
und yerbrecherischen Eigenschaften, Versetzungs- und Zensuren- 
sta tis tiken  f i ir  die Psychologie der geistigen Leistungsfahigkeit, 
sozialpolitische Erhebungen2 f i ir  das S tudium  der sozialpsychischen 
D ifferenzierung, die Psychologie der menschhchen A rb e it usw. 
nutzbar zu machen. B ei dem Versuch, solche aus anderen Absichten 
heryorgegangenen Erhebungen zu yerwerten, w ird  fre ilich  der 
Psychologe o ft m it Bedauem bemerken, daB gewisse Fragen, 
an dereń Beantw ortung ihm  besonders lie g t, n ich t geste llt worden 
waren, obwohl sie ohne groBe Schw ierigkeit in  die Enąuete hatten 
einbezogen werden konnen. Es ha tte  eben bei den Veranstaltern 
die psychologische E inste llung gefehlt. U nd so e rg ib t sich h ie r 
f i ir  die Z u ku n ft die Forderung, daB der Psychologe bei derartigen 
Erhebungen rechtze itig  seine besonderen W iinsche und Frage
stellungen geltend machen mogę, dam it naehher das M ateria ł 
f i ir  ih n  ertragreicher werde.

2. M e t h o d i k  d e r  E r h e b u n g .

D ie bisher vorliegenden Erhebungen und ih re  Ergebnisse 
sind doch schon m annigfach genug, um  ein U rte il iib e r den m etho- 
dischen W ert des Verfahrens iibe rhaup t zu b ilden und allgemeine 
K autelen f i ir  seine k iin ftig e  Anwendung zu empfehlen3.

Zunachst ware es falsch, w o llte  man „d ie  E rhebung“  ais ein-

1 V g l. d ie  N a ch rich te n  aus dem  In s t itu t  an verschiedenen S te llen  
d e r Z tsehr. fu r  angew. P sychologie .

a V g l. 53.
3 A llgem eine m ethodologische B e trach tungen iib e r das E rhebungs- 

ve rfah ren  fin d e n  sich besonders be i B a e r w a l d  un d  be i R ib o t . (41; 51.)
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he itliche  Methode ansehen, die im  ganzen zu verwerfen oder zu 
b illigen  sei. Sie is t ja  im m er nu r die Zusammenfassung anderer 
d irekte re r Methoden, die in  der verschiedenartigsten Weise an- 
gewendet werden konnen. D ie eine Gruppe von Erhebungen 
verlang t von ih ren Beantw ortern In trospektion  in  beobachtender 
und beurteilender Form : einzelne Selbstbeobachtungen, kom p li- 
z ierte Reihen von solchen, Selbstbeobachtungsexperimente, Selbst- 
erinnerungen an w e it zuriicldiegende Erlebnisse, U rte ile  iibe r 
eigene Eigenschaften, Interessen, Fahigkeiten. D ie Gruppe der 
extrospektiven Erhebungen dagegen laB t die M ita rbe ite r an anderen 
Menschen Beobachtungen anstellen oder iib e r sie U rte ile  fa llen, 
und wieder g ib t es h ie r alle  m oglichen U nterform en; denn bald 
beziehen sich die Beobachtungen auf auBere Verhaltungsweisen, 
bald auf zu erdeutende seelische Phanomene; die U rte ile  gelten 
ba ld  le ich t zutage liegenden, ba ld  sehr versteckten Eigenschaften, 
in  einem Fa lle  gegenwartig vorhandenen, in  einem anderen friih e r 
dagewesenen D ispositionen. Sehr o ft sind extrospektive und 
in trospektive  Methoden m iteinander yerm ischt; so g ib t es E r
hebungen, bei denen sich die Fragen zum T e il an die Selbst
beobachtung, zum T e il an die Beobachtung wenden; bei anderen 
b le ib t es den H ilfspersonen iiberlassen, ob sie die Fragen f i ir  die 
eigene Person oder fu r andere ihnen zugangliche Personen beant- 
w orten wollen.

Demnach m iissen die verschiedenen methodischen Gesichts
punkte, die w ir in  den vorangegangenen K ap ite ln  f i ir  die Ic h 
m ethoden und f i ir  die Nahm ethoden festste llten, je  nach der 
G estaltung der einzelnen Aufgabe auch f i ir  die Enqueten heran- 
gezogen und bei der Beurte ilung ihres W erts in  erster L in ie  be- 
riic k s ic h tig t werden.

D ariibe r hinaus g ib t es fre ilich  noch weitere Gesichtspunkte, 
die dem Erhebungsverfahren a lle in  e igentiim lich  sind; sie haben 
a lle  ihren gemeinsamen G rund in  der Tatsache, daB sich z w i 
s c h e n  d e n  U n t e r s u c h e r  u n d  d e n  U n t e r s u c h t e n  
—  an Stelle des unm itte lbaren K on takts  :— e in  Y e r m i t t -  
l u n g s e l e m e n t  schiebt, welch.es entweder ledighch in  einem 
S tiic k  Papier (dem Fragebogen), oder auBer diesem noch in  einer 
besonderen Personengruppe (den H ilfsa rbe ite rn ) besteht.

D ie h ie rin  hegende Schw ierigkeit is t unleugbar. W enn w ir 
eine psychologische Untersuchung auf das Reiz-Reaktionsschema 
bringen, so lie g t bei der Enąuete eine K e ttenreaktion  v o r : der Reiz 
muB erst ein oder mehrere Medien passieren, ehe er an den zu 
Untersuchenden gelangt; und dessen R eaktion is t gar n ich t mehr
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d irekte  A n tw o rt auf die vom  Untersucher gestellte Aufgabe, 
sondern auf die yorle tzte  E tappe der K e tte .

D er einfachste F a li is t eine K e tte  aus dre i G liedem : U n te r- 
sucher, Fragebogen, Beantw orter. D er F r a g e b o g e n  is t ja  
zwar noch das d irekte  Erzeugnis des Untersuchers, aber durch 
die Versendung entlaB t er ih n  aus seiner K on tro lle . Das B la tt 
Papier gew innt nun gleichsam eigenes Leben; es kann W irkungen 
ausiiben, die n ich t beabsichtigt waren. Seine A usdriicke konnen 
m i8verstandlich aufgefaBt werden; und es is t niem and da, der den 
Irr tu m  ric h tig  s te llt. D er stereotype W o rtla u t, aus gewissen Voraus- 
setzungen heraus fo rm u lie rt, kann gar n ich t den verschiedenen 
psychischen M oglichkeiten, auf die er t r if f t ,  gleichmaBig angepaBt 
sein; und da eine Ind iv idua lis ie rung  und A daptierung im  E inzel- 
fa ll, w ie sie der U ntersucher bei persónlicher B eriih rung  yorn im m t, 
unm oglich is t, so w irken die Form eln des Fragebogens le ich t 
irre fuhrend und suggestiy. Auch die Gesinnung und der Gesamt- 
habitus des P riiflin g s  —  Eigenschaften, d ie bei d irek te r U n te r
suchung stets ais w ichtige Im ponderabilien die W ertung des 
Ergebnisses bestimmen —  entziehen sich h ie r der K e n n tn is ; 
man weiB n ich t, ob im  E inze lfa lle  die A usfiillung  em sthaft oder 
spielerisch vo r sich ging, ob sie von E ite lk e it d ik tie rt oder in  
vo lls te r A u frich tig ke it vollzogen war, ob sie von einem guten 
oder schlechten Beobachter he rriih rte .

E ine Beseitigung dieser Schw ierigkeiten is t niemals, w ohl 
aber ihre H erabdriickung auf ein M indestmaB zu erreichen, wenn 
m an folgenden Forderungen gerecht w ird : M o g l i c h s t e
A n p a s s u n g  d e s  F r a g e b o g e n s  a n  d i e  z u  u n t e r -  
s u c h e n d e n G r u p p e n  (bzw. der Gruppen an den Fragebogen) 
und m o g l i c h s t e  i n n e r e  G l e i c h a r t i g k e i t  d e r  
G r u p p e n .

Z ur Ausarbeitung eines m ethodisch einwandfreien Frage
bogens gehort eine sehr subtile  T e c h n i k ,  die sich erst a llm ah lich  
herauszubilden beginnt. Es is t ja  n a tiirlic h  v ie l einfacher, den 
Fragebogen led ig lich  ais ein Register der Probleme, dereń Losung 
der Psychologe sucht, aufzustellen und es dem Em pfanger zu iib e r- 
lassen, w ie er sich m it diesen Problemen abfindet. Aber n ich t 
die R iicks ich t auf den Psychologen, sondern die au f den Beant- 
"wortfir muB die Fassung bestimmen.

Jeder Fragebogen en tha lt A n w e i s u n g e n u n d F r a g e n .
E in  T e il der A n w e i s u n g e n  is t zunachst allgem einer 

N a tu r. Sie betreffen die auBere Technik der Ausfiillung  ̂ des 
Unterstreichens, des Ausstreichens, sie geben E rlauterungen 

S tern , Differentielle Psychologie. 9
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der in  den Fragen gebrauchten und in  den A n tw orten  zu brauchen- 
den T e rm in o lo g ie ; sie betonen, dafi man n u r solche Fragen beant- 
w orten solle, auf die man auch w irk lic h  eine A n tw o rt habe, ver- 
langen, daB man Zeiten ruh iger Gem iitsverfassung zum A usfiillen  
verwenden und die A u s fiillim g  wom oglich nach einer gewissen 
Zwischenzeit auf ih re  R ich tig ke it noch einm al nachpriifen solle. 
H a t man es m it Beantw ortem  von gewisser Selbstandigkeit zu 
tun , so gebe m an stets die M oglichkeit, auBer den eigentlichen 
A n tw orten  auf einem besonderen B la tte  andere zum Thema ge- 
horige Selbstbeobachtungen oder sonstige Bemerkungen beizu- 
bringen, die in  den Fragen n ich t b e riih rt oder n ich t erschopft 
w urden. Diese spontanen B erichte enthalten zuweilen die w ert- 
vo llsten Beitrage, nam entlich bei Qualitatserhebungen.

Zweitens sind die Anweisungen spezieller N a tu r und sollen 
dann die E i n s t e l l u n g e n  schaffen, von denen aus erst die 
Beantwortungen m oglich werden. H ie r haben die technischen 
Feinheiten einzusetzen. F iir  jede einzelne Frage hangt es vom  
Problem  selbst, w ie von der Beschaffenheit des zu Untersuchenden 
ab, w ie w e it man ih n  m it der eigentlichen A bsicht des U nter- 
suchers und m it den iib e r das Problem  schon bestehenden Meinungen 
ve rtra u t machen m ufi. Sagt man zu wenig, so sind argste M ifl- 
verstandnisse, ein blindes Raten und Tappen ins D unkle die Folgę; 
sagt man zuvie l, so kann man die Selbstandigkeit des Beant- 
w orters unliebsam  einengen, ja  ihm  geradezu eine bestim m te 
A n tw o rt in  den M und legen. Auch darauf miissen zuweilen die 
Anweisungen gehen, w ie der Beantw orter es anzustellen habe, 
um  seine Selbstbeobachtung oder die Frem dbeobachtung oder die 
B eurte ilung in  Gang zu setzen; manche H ilfs m itte l, kleine E xperi- 
mente, K unstg riffe  miissen da zuweilen an die H and gegeben 
werden, aber im m er nu r solche, dereń Anwendung im  Fahigkeits- 
bereich des A ntw orters lieg t.

D ie F r a g e n  selbst sind n ich t weniger sorgsam vorzubereiten; 
durch die Aussagepsychologie haben w ir ja  die A bhangigkeit 
der A n tw o rt von der Form  der Frage genauer einschatzen gelem t. 
Auch h ie r besteht die H auptSchw ierigkeit darin , zwischen zu 
vagen und dam it nichtssagenden und zu bestim m ten und dam it 
suggestiven Fragen die rich tige  M itte  zu finden. Am  geringsten 
is t die Suggestion bei Bestim m ungsfragen (Fragen m it Frage- 
w ort, bei welchen der Antw ortende selbst die A ntw ortsvorste llung 
zu produzieren h a t): Z . B . „W elches Schulfach is t das liebste?“  
„W arum  is t es das liebste?“  usw. —  Am  starksten is t dagegen 
d ie  Suggestion und am geringsten der Anreiz zu selbstandiger
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Stellungnahm e bei Entscheidungsfragen, die schon im  W o rtla u t 
selber die H auptvorste llung enthalten und von dem Antw ortenden 
nu r ein „J a “  oder „N e in “  verlangen. U m  h ie r die Suggestion 
etwas zu schwachen, sollte  man nie nu r zwischen ja  und nein, 
sondern zwischen zwei oder mehreren positiyen M oglichkeiten 
wahlen lassen, also etwa so: „W enn Sie das und das tun , haben 
Ih re  psychischen Erlebnisse dann die Form  a ? oder die Form  b ? 
oder die Form  c ? oder noch eine andere F orm ?“

Auch der U  m f  a n  g des Fragebogens w ill genau iibe rleg t sein, 
D er G esichtspunkt, moghchst vie le  und ins Einzelne gehende 
Fragen zu stellen, .w ird  ja  zunachst den Psychologen bestechen; 
denn er h a t das G efiih l, daB die seltene Gelegenheit w ilhger Be- 
an tw orte r auch tu n lich s t ausgeniitzt werden miisse. Aber anderer
seits la u ft er Gefahr, Scheinergebńisse zu erlangen, wenn er die 
Fragen n ich t siebt und ihre Zahl n ich t begrenzt. DaB Fragen 
verm ieden werden miissen, welche iib e r den H orizon t der Beant- 
w ortergruppe gehen, is t ja  selbstverstandlich, wenn auch durchaus 
n ich t im m er beachtet. Aber selbst Fragen, die an sich genommen 
f i ir  den A u s fiille r beantw ortbar sein mogen, sind es n ich t in  jedem 
M om ent und vo r allem  n ich t dann, wenn sie ihm  in  zu groBer Masse 
und m it dem Yerlangen sofortiger Beantw ortung entgegentreten, 
Denn Selbstbeobachtung, Selbsterinnerung, Beobachtung und 
B eurte ilung anderer sind keine le ichten Aufgaben; ih re  zu starkę 
H aufung ru ft E rm iidung und dam it Nachlassen der S e lb s tk ritik  
oder auch einen bequemen Autom atism us des Antw ortens hervor. 
Lange Fragebogen sollten daher nie ohne die Anweisung ausgegeben 
werden, daB man sich Z e it lasse, mehrmalige Sitzungen au f die 
Beantw ortung verwende, die bei gewissen Fragen gefundenen 
A ntw orten  n ic h t unbesehen auf w eitere Fragen iibertrage, die 
Ergebnisse nach einiger Z e it nachpriife ; sie werden sich daher 
w esentlich auf Qualitatserhebungen beschranken, bei denen 
man von der kleinen, aber gewahlten Schar der Beantw orter 
bereitw illiges Eingehen und Z e it- und K ra ftau fw and  erw arten darf, 

Bei Q uantitatserhebungen dagegen, fem er be i allen, welche 
die Beantw ortung in  einem bestim m ten dem Beantw orter selbst 
n ich t fre igeste llten Z e itp u n k t fordem , endhch bei Erhebungen, 
die sich an weniger kritische  oder weniger w illige  Personen wenden, 
sei der Fragebogen kurz, knapp, einfach, aufs W ichtigste beschrankt, 
Dies g ilt besonders von Schulkinder-Enqueten. E in  Beispie l: 
V erlangt man vom  K inde  ein bestim m tes einzelnes V orzugsurteil, 
noch dazu iib e r einen Gegenstand, der eine groBe R olle  in  seinem 
Leben sp ie lt, w ie z. B . die Facher der Schule, so kann m an im

9*
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allgemeinen eine bedachte Beantw ortung erwarten. R e ih t man aber 
auf dem Fragebogen die Fragen nach dem liebsten Fach, Buch, 
Spiel, Helden, Gebaude, G edicht usw. unm itte lba r aneinander, 
die alle binnen einer V ierte lstunde beantw orte t werden sollen, 
so kom m t das K in d  in  ein w ildes Raten h inein, und an Stelle 
seines w irk lich  vorwaltenden Interessegegenstandes schreibt es 
die zu fa llig  zuerst einfallende Bezeichnung nieder.

W iederum  andere methodologische Gesichtspunkte stellen 
sich ein, wenn sich zwischen V eransta lte r und U ntersuchte auBer 
dem Fragebogen noch M i t t e l s p e r s o n e n  einschieben. Zu
nachst sieht dies aus w ie eine Verschlechterung des Yerfahrens. 
Denn wahrend die d ire k t versandten Fragebogen wenigstens 
auBerlich genommen in  allen Fallen gleichartige Reize darstellen, 
sind H ilfsa rbe ite r yerschiedene In d iv id u a lita te n , und w irken daher, 
selbst wenn sie sich alle genau an die identische Anweisung halten, 
ais variable Reizkom plexe au f die Untersuchung ein. W enn 
H e y m a n s  im d W ie r s m a  mehrere hundert A rzte  in  Bewegung 
setzten, um  durch sie genaue C harakteristiken von mehreren 
Angehorigen je  einer F am ilie  zu erhalten, so is t es undenkbar, 
daB diese A rzte  in  bezug auf psychologische Schulung, Men
schenkenntnis, G riin d lich ke it usw. g leichw ertig waren. U nd wenn 
man sich bei Schulenqueten der Lehrer bedient, so is t dereń 
B e lieb the it oder U nbe lieb the it, der T on fa ll, in  dem sie die A n
weisung geben, das eigene Interesse, das sie an der Erhebung 
nehmen, die A rt, w ie sie auf unerw artete Zwischenfragen rea- 
gieren und vieles andere von groBem E in fluB  auf die A ntw orten 
der Schiiler. D ie Ergebnisse, die dann nachher zur Gesamt- 
s ta tis tik  yereh iig t werden, sind so un te r recht yerschiedenen 
Bedingungen zustande gekommen.

Dennoch kann man auf diese A rt der Erhebung n ich t ver- 
zichten. In  vielen Fa llen  handelt es sich einfach um  eine Zwangs- 
lage; der Psychologe selbst ha t weder Z e it noch Gelegenheit, 
an die f i ir  ih n  notwendigen Massen von P riiflingen  heranzukom m en; 
da muB er froh  sein, wenn er H ilfsk ra fte  finde t, die durch ihren 
B eru f in  unm itte lbarem  K o n ta k t m it dem gesuchten Menschen- 
m ateria l stehen. U nd dieser unm itte lbare  K o n ta k t is t nun auch 
gegeniiber dem herumgesandten Fragebogen ein V o rte il; denn 
er n im m t der Erhebung zum T e il den Charakter der Fernm ethode. 
D er Lehrer, der die Fragen des Fragebogens seinen Schiilern 
yorleg t, kann Tag und Stunde der Beantw ortung g iins tig  wahlen, 
kann beurteilen, ob die Fragen yerstanden werden, kann M iB- 
yerstandnisse beseitigen, kann ein wenig ind iv idua lis ie ren ; und
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er kann nachher durch nahere Angaben iib e r die S itua tion  bei 
der Untersuchung oder iib e r besondere, ihm  bekannte G riinde 
f i ir  auffallende A ntw orten  dem Bearbeiter des M aterials dessen 
kritische  Sichtung und Verwertung sehr erle ichtem . Diese V or- 
te ile  wiegen die N achteile der personlichen M ittle r m ehr ais auf, 
wenn eine unum gangliche Bedingim g e r f iillt  w ird : d ie  H i l f s -  
p e r s o n e n  m i i s s e n  z u g l e i c h  Y e r t r a u e n s p e r -  
s o n e n  d e s  Y e r a n s t a l t e r s  s e i n .  E r muB ih re  Zuver- 
lassigkeit und Eigm m g zu dem H ilfsdienste kennen und eine 
K on tro lle  iib e r die A r t und den Grad haben, in  dem seine A n
weisungen ausgefiih rt wurden.

Diese B ed ingung w urde n ic h t im m er e r f ii llt ;  so h a t m an f i i r  so m anche 
K in de renąuśten , n a m en tlich  in  A m erika , w ahllos a lle  E lte m , Le h re r, 
S tudenten, d ie  dazu b e re it w aren, ais H ilfs k ra fte  a kze p tie rt, um  n u r 
re ch t hohe Z ahlen zu  gew innen. A uch  d ie  in te rn a tio n a le  E rhebung des 
Le ip z ige r h is to rischen  Sem inars iib e r K inderze ichnungen b ie te t n ic h t in  
dem  w iinschensw ertem  Mai3e d ie  M o g lich ke it, d ie  Q u a lita t un d  Le is tun g  der 
H ilfspersonen zu ko n tro łlie re n .

F iir  die Gruppe der H ilfsk ra fte  ebenso wie f i ir  die der U n te r- 
suchten istsch lieB lich  eine gewisse H o m o g e n e i t a t  zu fordern, 
E in  gutes Beispiel zum ersten F a li b ilden d ie  H ilfspersonen in  
H e y m a n s - W ie r s m a s  Vererbungsenquete; bei a lle r Verschiedenheit 
der In d m d u a lita te n  w ar ihnen doch E inste llung und H ab itus des 
arztlichen Berufs gemeinsam, und dies da rf ais w ichtige Vorbe- 
dingung f i ir  eine re la tive  G leichm aBigkeit der Gesamterhebung 
gelten.

D ie U ntersuchten miissen un ter sich einigermaBen homogen 
sein einm al, w eil die Abfassung des Fragebogens einem bestim m ten 
B ildungsgrad und Interessenkreis angepaBt werden muB, und dann, 
w e il ein chaotisches M enschenm aterial niem als zu Vergleichungen 
und Verallgem einerim gen benutzt werden kann. Auch h ie r ha tten  
die am erikanischen Erhebungen noch n ich t allen Forderungen 
gen iig t, indem  die Prozentberechnungen o ft aus einem zusammen- 
gew iirfe lten  M ateria ł stam m ten, das von K indern  verschiedensten 
A lte rs, verschiedener B ildungsstufe und von Erwachsenen 
auf G rund ih re r K indheitserinnerungen gehefert worden w ar. —  
Sind einm al mehrere Gruppen verschiedener Q ua lita t in  die E r
hebung einbezogen worden, dann is t selbstverstandlich zu fordern, 
daB jede Gruppe f i ir  sich der Bearbeitung und Verrechnung unter- 
w orfen werde.

Noch ein W o rt iib e r das Verhaltn is der q u a n t i t a t i v e n  
zur  q u a l i t a t i v e n  Erhebung. B aerw ald  und R ibo t meinen,
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daB H aufigkeitszahlen in  der Psychologie keine groBe Bedeutung 
haben, und daB speziell die aus Erhebungen gewonnenen S ta tis tiken  
wegen der U nkon tro lhe rbarke it der Einzelaussagen w ertlos seien. 
Beides is t doch n ich t ganz rich tig . Grade die d iffe ren tie llen  P ro
bleme, insbesondere solche der Typen- und Korrelationsforschung, 
bed iirfen  durchaus der H aufigke itsrechnung; und bei W ahrung 
der oben erorterten Vorsichtsm aBregeln kann m an aus den ge
wonnenen Zahlen brauchbare Ergebnisse ableiten. E inBew eis d a fiir 
hegt in  der Tatsache, daB manche Erhebungen, die un te r yergleich- 
baren Bedingungen an ganz yerschiedenen O rten angestellt wurden, 
z. B . die B e lieb the itssta tistiken, in  w ichtigen P unkten tJber- 
einstim m ung in  der Abfolge der H aufigke itsw erte zeigten, so daB 
h ie r bereits von einer gefundenen Regelm aBigkeit des psychischen 
Verhaltens gesprochen werden kann1. F iir  die meisten Erhebungen 
fe h lt a llerdings noch eine solche K o n tro lle  durch W iederholung.

Andererseits verd ien t die Q u a l i t a t s e r h e b u n g ,  dereń 
M ethodik B a e r w a l d 2 in  sehr lich tvo lle r Weise en tw icke lt hat, 
w eiter ausgebaut zu werden. H ie r werden ziem lich hohe Anspriiche 
an die psychologische Leistungsfahigkeit der Antw ortenden (m eist 
an ih re  F ah igke it der Selbstbeobachtung) geste llt; aber das heiB t 
n a tiir lic h  n ich t, daB sie sich auf Fachpsychologen beschranken 
m iiB te. Im  Gegenteil, diese sind wegen ih re r theoretischen V or- 
u rte ile  f i ir  manche Fragen weniger geeignete Beantw orter ais 
unbefangene gebildete Laien, die eine gewisse tlb u n g  darin  haben, 
sich iib e r sich selbst Rechenschaft zu geben, und zugleich Y orsich t 
und S e lb s tk ritik  besitzen; auch g ib t es ja  Fragen, die nu r yon A n- 
gehorigen bestim m ter Berufe, z. B . von K iin s tle rn  beantw ortet 
werden konnen. —  A u f die 50 bis bestenfalls 150 A ntw orten, 
m it denen man sich bei Q ualitatserhebungen gewohnlich begniigen 
muB, kann man n a tiir lic h  keine b iindigen statistischen Bereoh- 
nungen g riinden; dagegen bieten sie w ertvollstes M ateria ł zur 
qua lita tive n  Vergleichung ind iv idue lle r Tatbestande, beziig lich 
dereń der Psychologe sonst nu r auf eigene Selbstbeobachtung 
oder auf Zufallsbeobachtung einiger weniger anderer Menschen 
angewiesen war.

Z ug le ich  sei noch a u f e inen Q u a lita tsw e rt der Fragebogenm ethode 
hingew iesen, de r abseits von  ih re r e ig e n tlich  w issenschaftlichen A ufgabe 
lie g t. Sie is t p a d a g o g i s c h  fru c h tb a r zu  m achen. F iir  den Psycho- 
lo g ie u n te rric h t im  U n iv e rs ita ts - oder Lehrersem inar ka n n  z. B . d ie  A us- 
fiillu n g  eines Fragebogens eine v o rtre fflic h e  A n le itu n g  zu r Selbstbeobach-

1 V g l. d ie  Z  usam m enstellung von  L ip  m a n n , Zusatz zu 723. 
J 41.
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tu n g  un d  e in  A nschauungsm itte l zu r V ergegenw artigung be stim m te r 
seelischer Tatbestande sein. D ie  am erikanisehen Fragebogen w erden sogar, 
w ie  M iss T h . S m it h  b e rie h te t, ge legen tlich geradezu ais U n te rric h ts s to ffe  
in  den Schulen be nu tz t, indem  d ie  S ch iile r angehalten werden, a u f G rund  
de r F ragen iib e r sich  und  ih r  V e rh a lte n  in  b e stim m te r H in s ic h t R echenschaft 
zu  geben un d  d ie  Ergebnisse in  A u fsa tz fo rm  niederzulegen. D ie  Le h re r 
geben an, daB sie aus diesen Selbstsehilderungen sehr w e rtvo lle  A u fk la run ge n  
iib e r C harakte r und  W esenheit ih re r S ch iile r gezogen h a tte n .

U berblicken w ir im  ganzen die Vorzuge und Schwachen 
der Erhebungsmethode, so konnen w ir unser U rte il m it den 
W orten R ib o t s  zusammenfassen: ,,L ’enquete ne peut devenir une 
methode aux ilia ire  en psychologie que si on accorde a la  critique , 
tro p  m uette jusque’ic i, le role im po rtan t qu ’elle m erite. I I  est 
double: c ritique  des procedes, c ritique  des temoignages.“
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K a p ite l IX .

Historische Methoden.

1. N o t w e n d i g k e i f i h r e r  A n w e n d u n g .

D ie le tzte  der Fernm ethoden sucht n ich t nu r Raume, sondern 
auch Zeiten zu uberbriicken, sie bem achtigt sich historischer 
Stoffe.

D ie E inse itigke it, m it der die generelle Psychologie ih re  
methodische Anlehnung an n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  
Gesichtspunkte und Verfahrungsweisen suchte, ha t f i ir  die d iffe 
ren tie lle  keine G eltung m ehr. Schon die statistischen Sammlungs- 
methoden naherten sich den Verfahrungsweisen mancher Geistes
wissenschaften; f i ir  die Beobachtungs- und Erhebungsm etlioden 
muBten w ir die Eorderung der „  Q ue llenkritik “  aufstellen, die 
bereits der besonderen Technik der Geschichte angehort, und m it 
den nunm ehr zu besprechenden b i o g r a p h i s c h e n  Methoden 
begeben w ir uns m itte n  in  den vo llen S trom  der H isto rie  h inein.

Manche naturw issenschaftlich gerichtete Psychologen mogen 
dies ais eine V erirrung  em pfinden; w ir sehen darin  n ich t nu r 
eine durch die andersartigen Probleme gebotene N otw endigkeit, 
sondern geradezu einen V orzug; werden doch h ierdurch ho ffent- 
lic h  die bisher v ie l zu losen Beziehungen zwischen Psychologie 
und Geschichte befestigt und verengert. Denn wenn auf diesem 
Grenzgebiet die Psychologie der Geschichte M ateriahen und 
M ethoden en tn im m t, so w ird  sie ih r d a fiir neue Resultate und 
Gesichtspunkte zu geben haben.

E in  historisch.es In d m d u u m  is t ein solches, dessen Sein 
im d  Tun sich zu irgend welchen fest gewordenen und nun selbst- 
standig existierenden und untersuchbaren W irkungen k ris ta lli-  
s ie rt h a t; diese R ris ta llisa tionen  bilden das M ateria ł des B i o -  
g r a p h e n ,  der daraus Lebensgeschichte und ku ltu rehe Bedeutung 
des Ind iy iduum s rekonstru ie rt, sie b ilden das M ate ria ł des d i f f e 
r e n t i e l l e n  P s y c h o l o g e n ,  sofern dari.us die Elem ente,
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Eigenschaften und Ursachen der geistigen Personlichkeit erdeutet 
werden konnen.

D ie G riinde, aus denen der Psychologe sich n ich t m it den 
ihm  zur V erfiigung stehenden lebenden Ind iv idue n  begniig t, 
sondern auch historische einbezieht, sind verschiedener N a tu r.

Zunachst kann er an einem hervorragenden Mannę ais solchem 
Interesse nehmen, nur daB sich dies Interesse speziell auf die see
lischen Seiten des Mannes zusp itz t oder daB er durch eine Analyse 
seines Seelenlebens dem Biographen vorarbeiten w ill; er tre ib t 
dann „Psychographie" (s. d ritte n  H a u p tte il).

A is M itte l zu anderweitigen Zwecken b ie te t sich die geschicht- 
hche Personlichkeit dadurch besonders an, daB iib e r sie schon 
natiirlicherw eise soviel M ateria ł e x is tie rt: an historischen D o- 
kum enten, Tagebiichem , W erken, aufbewahrtem  Briefwechsel, 
U rte ilen  von Zeitgenossen und Nachlebenden iib e r sie, N achrichten 
iib e r die von ih r ausgehenden Handlungen und W irkungen, aus- 
ge fiih rten  B iographien usw. Dies M ateria ł muB ja  in  seiner F iille  
und bequemen Y erfiigba rke it den Psychologen zur Verw ertung 
locken, ja  kann ih n  zuweilen geradezu iiberw altigen —  wahrend 
er sich bei einem beliebigen m itlebenden In d iv id u u m  erst m it 
M iihe durch Experim ent, Beobachtung, Fragebogen usw. M ateria ł 
beschaffen muB, was m eist ohne dessen groBere oder geringere 
Belastigung n ich t abgeht. Wegen dieser F iille  is t dann auch der 
Zusammenhang der einzelnen M aterialbestandteile unter sich 
o ft v ie l deutlicher festzustellen ais beim  n icht-h istorischen In -  
d ividuum . Entw icklungsfolgen, ursachliche Beziehungen von 
Angeborenem und Erworbenem , Entstehungsprozesse psychischer 
Leistungen kann man h ie r im  einzelnen untersuchen.

Fem er g ib t es Problem e, welche sich d ire k t auf die ze itliche 
Abfolge der Generationen erstrecken, nam lich die der Ver- 
erbung und Fam ilienforschung. D a aber im m er n u r wenige 
Generationen der unm itte lbaren Beobachtung zuganglich sind, so 
muB eine W e ite rfiih rung  ins H istorische zuriickgre ifen.

Sodann braucht die d iffe ren tie lle  Psychologie zu ih ren P ro
blemen eine m oghchst groBe M ann ig fa ltig ke it von In d iv id u e n ; 
und das historische Verfahren verm ehrt n ich t nu r die Zahl der 
untersuchbaren Menschen, sondern erw e ite rt auch jene M annig
fa ltig k e it. Denn es zeigt uns Menschen, die unter ganz anderen 
Z e i t  bedingungen standen, ais die Menschen der Gegenwart. 
U nd es zeigt uns Menschen, die unter anderen q u a l i t a t i v e n  
Bedingungen stehen ais die nicht-h istorischen Indm duen . Dieser 
le tz te  P unkt bedarf noch der E rlauterung.
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H istorische Indm duen  sind stets A u s n a h m e - I n d i -  
v  i d  u e n ; denn waren sie es n ich t, dannha tten  sie sich eben n ich t 
aus der F iille  der anderen zu geschichtłichem  Dauerleben empor- 
geschwungen. Deshalb finden w ir Ausnahmeformen des psychi
schen Lebens —  die ja  doch ein w ichtiges Gebiet der d iffe ren tie llen  
Psychologie b ilden —  ganz besonders, manche sogar ausschlieBlich, 
an historischen Indm duen . Suchen w ir M ateria ł f i ir  die Psychologie 
der G en ia lita t, des religiosen Heroentum s, der iibernorm alen 
staatsm annischen-, Feldherm -, Herrscherbegabung, dann miissen 
w ir uns an historisches M ateria ł ha lten ; aber auch f i ir  andere 
Problem e, wie das des kiinstlerischen Schaffens iiberhaupt, selbst 
f i ir  das der starken yerbrecherischen Veranlagung w ird  die Ge
schichte o ft besseren S to ff lie fern , ais die d irekte  Beobachtung 
Lebender.

In  der Ausnahm estellung der historischen Personlichkeiten 
scheint nun allerdings —  w orauf schon H e y m a n s  aufmerksam 
m acht —  eine Begrenzung des W erts dieser Methode zu liegen; 
sie konne, so heiB t es, uns keinen B eitrag zu der seelischen 
D ifferenzierung und V erte ilung innerhalb der N orm alitatsgrenzen 
lie fern . Indessen is t auch dies nu r m it E inschrankung rich tig . 
Denn das AuBergewohnliche, das dem historischen Menschen 
anhafte t, braucht durchaus n ich t p rim ar aus seiner iibernorm alen 
oder abnormen g e i s t i g e n  Beschaffenheit zu entspringen, 
sondern kann auf ganz anderen, zu seiner In d iy id u a lita t a u B e r 
l i c h  e n  G riinden beruhen. „H is to risch “  kann ein Mensch werden 
durch Schicksalsfiigungen. die von ihm  selbst ganz unabhangig 
sind (C a s p a r  H a u s e r ) ,  durch ein seltenes Leiden ( L a u r a  

B r id g m a n ) , durch die zufa llige Beziehung zu einer w irk lic h  iibe r- 
norm alen Personlichkeit ( E c k e r m a n n ), endlich —  und vo r allem  
—  durch die G eburt. Denn die zahllosen Herrscher aus erblichen 
D ynastien sind doch in  der iiberw altigenden M ehrzahl Menschen 
innerhalb der Norm alitatsgrenzen gewesen. Som it is t die h is to 
rische Methode auch f i ir  normal-psychologische Probleme ver- 
w ertbar, insbesondere f i ir  die Frage, w ie normales Seelenleben 
durch bestim m te auBernormale Bedingungen beeinfluB t w ird . 
(Bei H errscherfam ilien kann die psyehische W irkung der Inzuch t 
und der besondere seelische E ffe k t des Herrscherberufs stud ie rt 
werden, bei C a s p a r  H a u s e r  die W irkung  absoluter Abgeschlossen- 
h e it vom  menschlichen Verkehr usw.)

A is geschichtliche Ind iv iduen  konnen n a tiirlic h  nur solche Per
sonen gelten, die w irk lic h  gelebt haben; aber ein W o rt muB noch
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gesagt werden iib e r die psychologische Y erw ertbarke it jener 
Personen, die nu r in  der E inb ildung  existieren, also iib e r die 
f i n g i e r t e n  I n d i y i d u e n  der D ich tkunst.

Diese haben ja , ahnlich w ie die w irk lichen H elden der Ge- 
schichte, die yerfiihrerische E igenschaft, allgem ein ye rtra u t und 
fesselnd zu sein; sie sind zugleich —  wenn sie die Schopfungen 
groBer D ich te r sind —  Leben atmende Gestalten von innerster 
W ahrhe it; so scheinen sie sich der Ind iv idua lita tsfo rschung ais 
M ate ria ł geradezu aufzudrangen. Indessen die W issenschaft muB 
sich hiergegen durchaus zuriickha ltend  zeigen. Poetische W ahrhe it 
is t n ich t empirische W irkhchke it, und die d iffe ren tie lle  Psychologie 
h a t es nu r m it den ta tsachlich yorhandenen Verschiedenlieiten 
der In d iv id u a lita t zu tun . G o e t h e s  Faust, S h a k e s p e a r e s  H am let, 
C e r v a n t e s ’ D on Q uijo te  ais Beweise zur A ufste llung psychologischer 
Typen und Y arie ta ten benutzen, hieBe gem alte K iih e  melken 
wollen.

D er W ert dieser Genieschopfungen, auch f i ir  unsere W issen
schaft, steht au f einem ganz anderen B la tte . Erstens sind sie w ie 
alle W erke zu Schliissen auf die In d iv id u a lita t des D ichters zu 
benutzen. Sodann aber haben sie einen hervorragenden A n s c h a u -  
u n g s w e r t .  Sie sind niemals Argum ente d a fiir, daB es solche In 
d iyiduen oder solche ind iy idue lle  Verhaltungsweisen und Zu
sammenhange g ib t; aber sie konnen Paradigm ata sein, wenn dereń 
Existenz anderw eitig gew ahrleistet is t. So d a rf man etwa die 
Beziehung zwischen Genie und W ahnsinn zwar nie d u r c h  den 
H am le t beweisen w ollen; wer aber g laubt, sie in  der realen W irk 
lic h ke it nachgewiesen zu haben, da rf sie dann a n  H am let ver- 
anschaulichen1.

D ie Anwendung der Methoden is t in  zwei H auptform en 
m oglich : man yerw erte t entweder die p r i m a  r e n  Q u e l l e n  
selbst, oder man h a lt sich an schon yorhandene B i o g r a p h i e n .  
Leider lie g t der Sachverhalt n ich t so einfach, daB m an eine dieser 
Form en ais die a lle in  zulassige ansehen konnte. V ie lm ehr w ird  
sich der Untersucher von F a li zu F a li entscheiden miissen, ob er 
d ie  eine oder die andere oder eine Verbindung beider benutzt. 
W ir konnen h ie r nu r die zu beriicksichtigenden H auptgesichts-

1 In  dieser W eise —  aber y ie lle ic h t n ic h t ganz u n te r V erm e idung 
des oben g e riig te n  F ehlers —  h a t z. B . E . W u l f f e n  eine R eihe d ram atischer 
C haraktere zu r V eranschau lichung gewisser V erb rechertypen  b e n u tz t. V g l. 
auch W e y g a n d t  858.



140 Kapitel IX . Historische Methoden.

punkte aufzeigen und zugleich Beispiele aus der schon stattge- 
habten Verw ertung der historischen Methode f i ir  psychologische 
Zwecke heranziehen.

2. B e n u t z u n g  v o n  B i o g r a p h i e  n.
Am  nachsten hegt dem Psychologen n a tiirlic h  das Verfahren,, 

welches sich auf schon vorhandene B iographien s tiitz t, n ich t nur 
wegen der groBeren Beąuem lichkeit, sondern w eil er sich dem 
geschichtswissenschaftlichen Quellenstudium  gegeniiber durchaus 
ais La ie f iih lt  und es daher vorzieht, das von Fachleuten bereits 
gesichtete und verarbeitete M ateria ł zu benutzen. Diese Beschran- 
kung ha t zweifellos ein gewisses R echt. Insbesondere do rt, wo 
der Forscher n ich t eine einzelne historische Personlichkeit, sondern 
eine groBe Schar von solchen psychologisch untersucht, w iirde  
seine Aufgabe einfach unlosbar werden, w o llte  er sich jeden 
E inze lfa ll erst m it allen H ilfs m itte ln  geschichtswissenschaftlicher 
Methode aus dem R ohm ateria l erarbeiten. E r da rf dies um so 
eher unterlassen, je  einfacher das an dem einzelnen Ind iv iduu m  
Festzustellende is t. Dies g ilt z. B . f i ir  yie le Untersuchungen, d ie  
auf auBere Daten gehen (denn auch solche konnen ja  zu psycho
logischen Zwecken verw ertet werden). W ill man etwa die Abhangig- 
ke it hervorragender k iinstle rischer Begabung vom  sozialen M ilieu  
untersuchen, so darf m an erwarten, in  den Biographien groBer 
K iin s tle r Angaben von geniigender Zuverlassigkeit iib e r F am ilie , 
Stand des Vaters, finanzie lle  Verhaltnisse zu finden.

A u f solche W eise h a t R e ib m a y r 1 sein M a te ria ł iib e r B lu tm ischu ng  
de r T a len te  un d  Genies, iib e r das A ussterben de r Genies im  M aim esstanun 
usw . aus b iograpb ischen N o tizen  zusam m engetragen; un d  F e is 2 s t iitz t  seine 
S tud ien  iib e r d ie  E rb lic h k e it der m usikabschen Begabung a u f A usziige 
aus dem  M us ik lex ikon .

Freihch allgem ein g ilt der Satz selbst n ich t f i ir  den Um kreis 
der genannten Probleme. So w ird  z. B . die g riind lichere  U n te r
suchung der psychischen Vererbung bei hervorragenden Per- 
sonlichkeiten m it fe rtigen B iographien n ich t v ie l anfangen konnen. 
Denn da das Interesse des H isto rike rs an den Vererbungstatsachen 
ein vornehm lich genealogisches is t, be riicks ich tig t er die m ann- 
Hche Yorfahrenreihe w e it m ehr ais die w eibliche, die dagegen von 
psychologischem Interesse aus genau die gleiche Beachtung ver- 
d ien t. U nd so muB denn der Psychologe auf eigene Faust in  Fa- 
m ilienarchiven, K irchenbiichern, P o rtra its  usw. nach A nhalts- 
punkten forschen, die der H is to rike r ais f i ir  ihn  g le ich g iiltig  iibersah.

1 334. 2 323.
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So h a t S o m m e r 1 seine psychologische „F a m ilie n fo rsch u n g  “  iib e r G o e t h e  
und andere a u f selbstandige areh iva lisehe S tud ien  g e s tiitz t; W o l t h a n n 2 
suchte seine Theorie  von  dem  Zusam m enhang zw ischen G e n ia lita t u n d  
germ anischer Rasse dadu rch  zu  sichem , d a fi e r f i i r  zah lre iche Genies aus 
rom anischen Landem  ikonographische un d  nam enkund liche U ntersuchungen 
a u f eigene F a u s t an s te llte .

Noch v ie l m ehr wachst das B ed iirfn is , zu den Quellen hinab- 
zusteigen, wenn die Forschung d ire k t auf Psychisches gerichtet 
is t. Zw ar enthalten Lebensbeschreibungen gewohnlich auch D ar- 
stellungen der Psyche des Helden, und gerade die moderne B io 
graphie ha t ja  besondere Neigung zum  Psychologisieren. Sie 
sucht die D ichtung m it dem E rlebnis, die H andlung m it der 
M o tiva tion  und dem Charakter, das fe rtige  Mannesalter m it den 
seelischen E ntw icklungen der Jugend in  Zusammenhang zu 
setzen, N a tu re ll und Begabung nach Grad und A rt zu bewerten, 
Um gebungseinfliisse ais psyehische Reize aufzufassen. H ierbei 
da rf man jedoch n ich t ubersehen, dafi diese Seelendarstellung des 
B iographen u n t e r  g a n z l i c h  a n d e r e n  r e g u ł a  t  i  v e n  
G e s i c h t s p u n k t e n  steht ais die Seelenforschung des Psychologen, 
derart, daB sich eine d irekte  Ubernahme m eist von selbst ver- 
b ie te t3. D er B iograph geht von vom herein auf Synthesis, auf H er- 
ausarbeitung des B ildes einer einheitlichen In d iv id u a lita t, die der 
Leser e in fiih lend m it- und nacherleben soli, und im  D ienst dieser 
Aufgabe steht auch seine Behandlung des Psychischen; der Psycho
loge geht aber auf Analyse aus, er w ill einzelne Phanomene, E igen
schaften, Kausalbeziehungen herausarbeiten. D er B iograph 
s te llt zugleich seine Schilderung un te r den G esichtspunkt der 
W ertbeziehung; die In d iv id u a lita t des Helden interessiert n ich t 
ais irgendeine In d iv id u a lita t, sondern um ih re r schaffenden, fo r- 
demden, umgestaltenden, zerstorenden W irkung auf K u ltu r- 
w erte w ille n ; dam it is t ein Ausw ahlprinzip gegeben, das durchaus 
zu unseren Problemen disparat is t; zugleich is t die Gefahr vor- 
handen, daB der B iograph durch eigene W ertungen in  seinem 
U rte il beeinfluB t w ird  und so seinen Hblden durch die B rille  
irgend einer P arte i sieht. D er B iograph endlich verschm ilzt in  
seiner D arste llung von Psychischem durchaus Tatsachen und 
U rte ile ; er b ie te t, wenn er einen C harakter sch ildert, nu r das E nd- 
ergebnis seiner eigenen D eutungsarbeit, ohne daB w ir im stande 
waren zu kon tro llie ren , auf welche Tatbestande sich diese jedes-

1 337 /8 . 1 368,9.

3 Genaueres iib e r den U nte rsch ied zw ischen B iog raph ie  un d  P sycho
g raph ie  e n th a lt de r d r itte  H a u p tte il.
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m ai s tiitz t; f i ir  psychologische Untersuchungen aber is t ja  gerade 
die strenge Scheidung von Tatsachen und Deutungen eine G rund- 
forderung.

EntschlieC t man sich tro tz  dieser Discrepanz zu einer Be
nutzung von B iographien, so sollte man sich erstens die genannten 
Unterschiede stets gegenwartig halten und zweitens die Gefahr 
wenigstens durch besonnene Ausw ahl der B iographie oder durch 
Benutzung m ehrerer voneinander unabhangiger B iographien f iir  
dieselbe P ersonlichkeit verringern.

So v e rfu h r H e y m a n s , der zu K orre la tionszw ecken  m ehr ais h u n d e rt 
Personen de r G eschichte (K iin s tle r, S taatsm anner, Forscher, V erb recher 
usw .) inbezug a u f je  88 E igenschaften an a lys ie rte  un d  be i dieser E x te n s ita t 
de r A ufgabe sich  se lbstve rs tan d lich  n u r sekundarer Q uellen bedienen 
konn te .

H e y m a n s  a u fie rt sich  iib e r den m ethodischen W e rt der B iograph ien - 
ausziige re c h t g iin s tig ; nach ih m  „ le h r t d ie  E rfa h ru n g , daB, w enn m an 
n u r gew issenhaft alles n o tie rt, was f i i r  d ie  E rke n n tn is  des C harakters w e rt- 
v o ll zu  sein sche in t, schlieC lieh aus e iner bew undem den un d  e iner v e ru r- 
te ilen den  B iograph ie  so z ie m lich  das nam liche  C h a ra k te rb ild  herauskom m t, 
n u r da fi d o rt d ie  gu ten , h ie r d ie  schlechten Z iig e  m ehr in  den V orde rg rund  
g e s te llt w orden s in d "1.

A uch  O s t w a l d  h a t seine P sychographien iib e r g ro fie  N a tu rw issen- 
sch a ftle r haup tsach lich  a u f fe rtig e  B iog raph ien  g e s tiitz t u n d  h ie r un d  da 
den B rie fw echsel m it herangezogen2.

Innerha lb  der B iographien bestehen n a tiirlic h  die m annig- 
fa ltigsten  Grade ih re r psychologischen V erw ertbarke it. Man is t 
fast zu der paradoxen Behauptung geneigt, daB eine B iographie 
f i ir  uns um  so einwandfreier brauchbar is t, je  weniger psycho- 
logisierend sie selber is t. Besser, der Forscher e rha lt nu r objektives 
R ohm ateria l, des er nach seinen eigenen P rinzip ien deuten kann, 
ais die fertiggesta lte ten eingehenden Seelenschilderungen, in  denen 
n ich t nu r Tatsachen und U rte ile , sondern auch —  was noch 
schlim m er is t —  die Psyche des Biographen und die des Helden 
untrennbar yerschmolzen sind. D er kiinstlerische Zug, der jeder 
B iographie anhafte t und anhaften soli, bekundet sich naturgemaB 
sehr v ie l souveraner do rt, wo der B iograph innere Zusammen
hange und E infuhlungen g ib t, ais do rt, wo er durch den Zwang 
der auBeren T atsach lichke it gefesselt is t ; je  k iinstle rischer daher die 
B iographie, je  hervorragender der B iograph selbst ais Person
lich ke it, um  so weniger e rlaub t is t die unm itte lbare  Auswertung 
des W erks f i ir  unsere Zwecke. Man denke etwa an die biographi- 
schen W erke eines H e r m a n  G r im m !

1 804, S . 315. 2 1278.
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Etwas anders steh t es m it A u t o b i o g r a p h i e n ,  da 
bei diesen der Durchgang durch das Medium  einer frem den Psyche 
fo rtfa llt. S ta tt dessen muB man h ie r w ieder m it jenen Fehler- 
queUen rechnen, die der Anwendung der Selbstbeobachtung 
und Selbsterinnerung drohen und um  so m ehr drohen, je  weniger 
exakt das in trospektive  Verfahren angewandt w ird  und je  w eiter 
zu riick  die beschriebenen Entw icklungsphasen liegen. Zudem 
besteht h ier n ich t weniger ais bei der B iographie die Tendenz 
zu k iinstle rischer Abrundung, w e il der A utobiograph sein eigenes 
Leben m oglichst ais kontinu ie rliche , innerlich  verstandliche E n t
w icklung sehen m ochte. ( R o u s s e a u s  Confessions, B is m a e c k s  Ge- 
danken und Erinnerungen, H e l e n  K e l l e r s  Geschichte meines 
Lebens.) E in ige der bedeutendsten Autobiographien werden uns 
sogar ausdriicklich  ais Kunstw erke geboten, bei denen die Verfasser 
die poetische Lizenz der Erganzung oder U m form ung f i ir  sich in  
Anspruch nehmen ( G o e t h e s  D ichtung und W ahrheit, G o t t f r ie d  

K e l l e r s  G riiner H e inrich). H ie r is t also in  der psychologischen 
Verw ertung die groBte Y orsich t geboten, w ill man das einzigartige 
seelenkundliche M ateria ł, das in  diesen Selbstschilderungen der 
Genies lieg t, n ich t durch Trugschlusse entw erten1.

3. B e n u t z u n g  d e r  Q u e l l e n .

W enn der Psychologe sich n ic h t an dem S tudium  fe rtige r 
B iographien und Selbstbiographien geniigen laB t, sondern selber 
das historische M ate ria ł f i ir  seine Zwecke bearbeiten w ill, so gerat 
er aus der Scylla in  die Charybdis. Denn nun d ro h t die Gefahr 
des D ile ttan tism us.

D ie korrekte  Handhabung der historischen Forschungs- 
methoden laB t sich n ich t so nebenbei erwerben. D ie Beschaf- 
fung und Beurte ilung des M aterials, die P rinzip ien der Quellen- 
k r it ik , die Verw ertung der H ilfsd isz ip linen : Dokum entenkunde, 
Ikonographie usw.. endlich die Zuziehung und Benutzung der 
schon vorhandenen S pezia llite ra tur —  a ll dies w ill ge lern t sein. 
A is erschwerender U m stand kom m t noch hinzu, daB der Psycho
loge an den S to ff m eist schon m it irgendeiner Theorie heran- 
geht, die durch ihn  bewiesen werden so li; dam it is t aber n ich t n u r 
eine Tendenz zur Auswahl, sondern auch zu einer Yereinfachung

1 A llgem eines zum  Them a der A u to b io g ra ph ie  b ie te n : das g ro fi an- 
gelegte G esehichtsw erk vo n  M is c h  (4 4 ) , das verg le ichend s ta tis tisch e  B u ch  
von  B u r r  (4 3 ) un d  ( f iir  au tob iograph ische K in d h e itsd a rs te llu n g e n ) d ie  Z u - 
sam m enstellung von  B a u m e r - D r e s c h e r  (8 7 5 ).
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gegeben, die den Tatsachen le ich t G ewalt an tu t. Gerade der 
D ile tta n t auf einem Gebiet p fleg t nu r ju s t die Betrachtungsweise 
zu kennen, die ih n  interessiert, und die eine Methode, in  die er sich 
hineingearbeitet h a t; er sieht n ich t die vielen verschrankten Zu
sammenhange m it anderen Momenten und auch n ich t die Mog
lic h ke it der Anwendung anderer Methoden.

W enn z. B . e in  Psychologe d ie  T heorie  h a t, da fi das G enie no tw end ig  
m it e ine r D osis W ahnsinn v e rk n iip ft sei, so kan n  er dies du rch  eine w ill-  
k iir iic h  iso lie rende B ehand lung gesch ickt gew ahlte r h is to risch e r Belege 
sche inbar „bew e isen“ . —  A uch  W o l t m a n n  h a t seine oben erw ahnte These 
(d a fi a lle  Genies G erm anen seien) n u r d u rch  eine_ B eschrankung der 
M ethode a u f P o rtra it- und N am enstudien (d ie  dazu noch u n k ritis c h  be- 
trie b e n  w urden) d u rc h fiih re n  konnen.

Sehr verschieden is t der Grad, in  dem es dem psychologisch 
A rbeitenden gelingt, sich m it den Schw ierigkeiten historischer 
M ethodik abzufinden; es hangt dies ebenso von den Forschern, 
w ie von den Problemen ab.

Zu den leichteren Aufgaben dieser A r t gehort im  allgemeinen 
die Verw ertung in trospektive r Angaben historischer Personlich- 
ke iten in  B riefen, Tagebuchblattern usw. —  Angaben, die um so 
eher benutzbar sind, je  weniger sie in  bew ufit autobiographischer 
Aufm achung vorliegen. So verdanken w ir das, was w ir iib e r die 
Psychologie des kiinstlerischen Schaffensprozesses und iib e r die 
h ie r herrschenden ind iv idue llen  D ifferenzen wissen, zum groBen 
T e il solchen AuBerungen bedeutender K iin s tle rł . In  entsprechen- 
der Weise haben J a m e s  und andere die Bekenntnisse religioser 
Autoren benutzt, um  die M annig fa ltigke iten  des Bekehrungs-, 
S iinden- und Erlosungserlebnisses zu stud ieren2.

W eniger te ich t is t schon die Bearbeitung der G e i s t e s w e r k e  
h istorischer Personlichkeiten un te r Gesichtspunkten und zu 
Zwecken der Psychologie. Bei manchen Problem en fre ilich  b le ib t 
m an noch so im  speziell Psychologischen, daB eine B eriih rung 
und ein K o n flik t m it historischen Methoden nu r in  geringem 
MaBe m oglich is t, so wenn K a r l  G ro o s  und seine Schiiler3 die 
W erke gewisser D ich te r w ortsta tis tisch  bearbeiten, um  den Ge- 
brauch der Ausdriicke f i ir  bestim m te psyehische Kategorien 
(Farben, Tonę) festzustellen. Andere Fa lle  liegen weniger g iinstig , 
z. B . die Versuche mancher Freudianer, dichterische W erke ledig- 
lic h  ais Konversionen verdrangter Sexualvorstellungen abnorm er 
A r t verstehen zu wollen4. W er einen solchen Yersuch un tern im m t,

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. D I. 2 A b t. D V . s 1183, 1186—88, 1195.
1 z B. 1172, 1177, 1212
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der in  die tie fsten Tiefen dichterischen Erlebens und Schaffens 
fiih re n  soli, m ufi n a tiir lic h  ebenso m it der von L ite ra rh is to rike rn  
erarbeiteten M ann ig fa ltig ke it von Erklarungsm om enten, w ie m it 
der speziellen Lebensgeschichte seines Helden genau ve rtra u t sein.

D am it haben w ir uns schon der von M o b iu s  eingefiihrten, 
sog. pathographischen Methode genahert; sie s te llt sich die Aufgabe, 
die Biographien groBer M anner durch systematische B e riick- 
sichtigung und m oglichste Ausnutzung psychopathologischer Ge
sichtspunkte (der erblichen Belastung, der K orper- und Geistes- 
krankheiten, der Grenzzustande usw.) zu vertie fen. Da die einzelne 
Pathographie im m er nu r je  eine P ersonlichkeit behandelt, so 
ware p rin z ip ie ll eine Bew altigung des Stoffes auch in  historisch- 
methodologischer Beziehung w ohl m oglich. A ber welche A bstu- 
fungen existieren h ie r von den tie fg riind igen  Pathographien eines 
M o b iu s  selbst bis zu den Gelegenheitsversuchen, un te r Heraus- 
greifen passender E inzelheiten J e s u s  oder C. F . M e y e r  oder M a u -  

p a s s a n t  ais einen interessanten psychiatrischen „F a ll“  zu be- 
handeln.1

E inen methodischen F o rts c h ritt d iirfen  w ir beziig lich unseres 
Problems durch die E in fiih ru n g  des Begriffs der „P sychographie" 
erwarten. Denn dereń P rinz ip ien : die A ufste llung eines um - 
fassenden Schemas, die m oglichst vollstandige A usfiillung  des 
Schemas f i ir  die zu psychographierende Person und die strenge 
Sonderung der psychologischen U rte ile  und Deutungen von dem 
M ateria ł, auf das sie sich s tiitzen  —  machen die d ile ttantische 
und w illk iir lic h  isoherende Yerw ertung einzelner historischer 
H ilfsm ethoden fast unm oglich, sie verlangen vie lm ehr dereń g riind - 
liche, fachmannische B enutzung.2

Den E inw and, daB diese Forderung ein f i ir  allem al die K ra ft 
des Psychologen iibersteige, kann ich  n ich t gelten lassen. V or 
v ie rzig  Jahren ha t man genau ebenso die Bew altigung der experi- 
m entellen, physiologischen und physikalischen H ilfs m itte l durch 
den Psychologen f i ir  unm oglich gehalten, und es is t schlieBlich 
doch gegangen. So w ie sich die Psychophysik ais ein Zwischen- 
gebiet zwischen Psychologie und exakter Naturw issenschaft 
ausbildete, dessen V e rtre te r Fachkenntnisse auf beiden Nachbar- 
gebieten haben miissen, w ird  sich v ie lle ich t die Psychographie 
ais ein entsprechendes Zwischengebiet zwischen Psychologie

1 Allgem ein.es zu r pa thographischen M ethode be i M obius (A nhang zu 
1206) un d  be i H ellpach  (75; 76). D ie  v ie len  V ersuche pa thograp łuscher 
E in ze lda rs te llu nge n  s ind  in  der B ib lio g ra p h ie  A b t. D I, I I I ,  V  zusam m en- 
g e s te llt. 2 V g l. K a p . X X I.

Stern , Differentielle Psychologie. 10
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und historischen W issenschaften entw ickeln. D er erste Versuch, 
der bisher m it der Ausfu llung eines psychographischen General- 
schemas gemacht worden is t, zeigt jedenfałls die G angbarkeit 
des Weges; das Psychogramm E . T h . H o f fm a n n s  von M a r g is 1 

is t m it fachm annischer Ausschopfung der hterarhistorischen 
H ilfs m itte l vorgenommen worden und doch seiner ganzen S tru k tu r 
nach eine psychologische A rb e it.

B ei einer w eiteren E n tw ick lung  der psychographischen Me
thode is t ja  dann auch zu hoffen, daB von der Geschiehtswissen- 
schaft her M ita rb e ite r kommen werden, die sich ihrerseits die 
notige psychologische Schulung erworben haben, oder daB sich 
H is to rike r und Psychologen zu gemeinsamer A rb e it yerbinden.

4. D ie  R e s o n a n z m e t h o d e .

Sehr m erkw iird ig  sind einige in  neuester Z e it hervorgetretene 
Versuche, das historische Verfahren m it dem experim entellen 
zu verbinden. W ir behandeln sie m it allem  yo rlau fig  noch gebotenen 
V orbeha lt; im m erhin is t es n ich t ausgeschlossen, daB sich aus 
diesen Anfangen eine w ertvo lle  eigene Methode —  man konnte 
sie R e s o n a n z m e t h o d e  nennen —  entw ickeln w ird .

D ie n ich t m ehr un te r den Lebenden weilende historische 
Personlichkeit X  is t n a tiir lic h  n ich t selbst dem E xperim ent zu
ganglich, w ohl aber sind es die W irkungen, die sie (bzw. ih r W erk) 
in  anderen Menschen Y , Z h e rvo rb rin g t; und diese experim entellen 
W irkungen konnen dann wiederum  zur psychologischen E rfo r
schung des X  selbst benutzt werden.

Das wesentliche H ilfs m itte l dieser Experim ente is t die E in - 
fuh lung —  und die dam it yerbundene m o t o r i s c h e  E i n 
s t e l l u n g  —  des Y  bei dem Versuch, ein W erk des X  in  mog- 
łich s t adaąuater Weise zu reproduzieren. Beim  Singen eines 
Liedes, beim  Lesen eines Gedichtes, beim  Abzeichnen einer H and- 
zeichnung sind jedesmal sehr yerschiedene A rten  der K orper- 
haltung, Stim m gebung, H andfiih rung m og lich ; nun w ird  behauptet, 
daB die W erke bestim m ter Kom ponisten, D ich te r, Zeichner eine 
andere m otorische E inste llung fordern ais die anderer, daB jede 
nicht-adaquate E inste llung yom  Reproduzenten ais u n n a tiirlic h  
empfunden w ird  und auch den R eproduktionserfolg schadigt, 
endlich, daB die E inste llung auf einen bestim m ten X  konstant 
b le ib t selbst bei W erken ganz yerschiedenen Charakters, die zum 
E xperim ent benutzt werden. T r if f t  dies alles in  der T a t zu, so

1 1200 n.
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lie g t der w eitere SchluB nahe, daB die m otorische E inste llung des 
Reproduzenten ais eine R e s o n a n z  zu bezeichnen sei au f die 
entsprechende E inste llung, die dem Produzenten eigen w ar, so 
daB uns also der m otorische T yp  des schon langst verstorbenen 
K iin s tle rs  in  a lle r Lebendigkeit zuganglich ware.

Zufalligerweise is t auf den dre i genannten G ebieten: M usik, 
D ichtung, Zeichnung, das Verfahren in  den le tzten Jahren an
gewandt worden, ohne daB die einzelnen Anwender etwas von- 
einander oder von der oben erwahnten allgemeinen Grundlage 
ihres Verfahrens wuBten.

E iir  die M alerei wies M a r ia  W a s e r  ( Y e r n o n  L e e )1 darauf h in , 
daB jeder R iin s tle r seine „k iins tle rische  H andsch rift“ , d. h ., 
eine bestim m te Bewegungssynthese bei der L in ien fiih ru ng  habe; 
w olle man ein W erk eines K iin s tle rs  X  kopieren, so geniige es 
n ich t, daB man die fertigen Form en, w ie auch im m er, wiedergebe, 
sondern man miisse sich auf die entsprechende Handbewegung 
(weitausladend in  flachen Kreisen bei R a p h a e l ,  ku rz in  sich ge- 
schlossen kreisend bei M ic h e l  A n g e lo )  einstellen, um  rich tig  
reproduzieren zu konnen. So w ird  die Bewegungsweise des K o- 
pisten zum psychographischen Index des K iins tle rs .

F iir  die Poesie ha t R e in h a r d 2 die ,, S tim m qua lita t“  ver- 
schiedener D ich te r aus der Stim m lage festgeste llt, welche unbe- 
fangene Leser bei W erken des einen oder des anderen D ichters 
annehmen.

Am  weitesten g e h t  in  der Resonanzmethode O t t m a r  R u t z ,3 

der sie vo r allem  auf M usik, in  zw eiter Reihe aber auch auf die 
D ich tkunst anwendet. Beim  Singen, so le h rt er, kom m t es n ich t 
nu r auf die ricb tige  E inste llung der Stim m organe, sondern auf 
die des gesamten Korpers, insbesondere der R um pfm uskulatur 
an. Dereń yerschiedene Inne rva tion  f iih r t  zu ganz yerschiedenen 
S tim m ąualita ten, die sich auf d re i H aupttypen bringen lassen. 
Bestim m te Kom ponisten gehoren durchaus —  unabhangig von 
In h a lt und Stim m ung des W erks —  einem dieser Typen an: so 
M o z a r t  und S c h u b e r t  dem „dunkel-w eichen“  T yp  (charakteris ie rt 
durch wagerechte Yorw olbung des U nterleibes), B e e th o v e n  und 
W e b e r  dem „hell-w eichen“  T yp  (Vorwolbung des Brustkastens, 
Zuriickziehung des U nterleibes), W a g n e r  dem ,,he ll-harten“  
T yp , bei welchem die Rum pfm uskeln nach abwarts geschoben 
und der K orper gestreckt w ird . Das gleiche gelte auch f i ir  D ich te r:

1 261. 2 265.
s 266—268; 810; yg l. auch F. K e c e g e b ' s  B e rich t 268.

10*
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so  s o l i  G o e t h e  ein V ertre te r des ersten, S c h il l e r  des zweiten 
und H e in e  des d ritte n  Typs sein.

W enn auch bei diesen Ergebnissen der Resonanzmethode, 
insbesondere bei R u t z , noch vieles ais sehr fragw iird ige K onstruk- 
tio n  erscheint, so is t darum  doch das zrrgrunde liegende P r  i  n  - 
z ip  n ich t ais wertlos hinzustellen. K iin ftig e  Untersuchungen 
werden, um w issenschaftlich brauchbar zu sein, VorsichtsmaBregeln 
tre ffen  miissen, die bisher n ich t im m er beobachtet worden sind. 
So is t gerade h ier das unwissentliche Yerfahren sehr zu em pfehlen: 
DieVersuchsperson da rf n ich t wissen, welchem ,,T yp “  d e rK iin s tle r, 
den sie reproduzie rt, der Theorie nach angehort; am besten ware 
es, wenn sie n ich t einm al den Namen des K iins tle rs  kennte. Da 
fem er die In d iv id u a lita t der sich einfiih lenden P ersonlichkeit 
h ierbei eine groBe R olle sp ie lt, so da rf der T yp  eines K iins tle rs  
nu r dann ais erwiesen gelten, wenn viele yerschiedene Personen 
unabhangig voneinander auf ihn  eine gleiche E inste llung gezeigt 
haben. E nd lich  is t die Behauptung, daB die E inste llung f i i r  die 
yerschiedenartigsten W erke eines und desselben X  gelte, noch sehr 
g riin d lich  nachzupriifen.
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K a p ite l X .

Die Variationeii. Einleitendes.

D ie allgemeinen psychischen Tatbestande, m it denen es die 
generelle Psychologie zu tu n  ha t, finden ih re  konkrete V erw irk- 
lichung in  einer groBeren oder geringeren Zahl untereinander 
abweichender Form en: sie zeigen also „V a ria tio n “ . Jede einzelne 
dieser Sonderform en s te llt eine ,,V arian te “  dar.

Das psyehische V ariieren laB t sich nach d re i einander kreuzen- 
den Gesichtspunkten behandeln und ghedem: nach dem Bereich, 
nach der D im ension, nach der A r t des Variierens.

1. T o t a l -  u n d  P a r t i a l - V a r i a t i o n .
O bjekte der d iffe ren tie llen  Psychologie sind, w ie w ir friih e r 

sahen, Indm duen  und M erkm ale. Jedes dieser O bjekte kann ais 
Grundlage von D ifferenzierungen betrachtet werden.

Das V ariieren eines einzelnen M erkm als heiBe P a rtia lya ria tion , 
das der Ind iv idue n  ais e inheitlieher Ganzer T o ta lva ria tion .

A u f T o ta lvaria tionen gehen alle  Versuche, die eine „G rund - 
eigenschaft“  ais K em  des menschhchen Wesens aufstellen und 
daher das Y ariieren in  dieser G rundeigenschaft zugleich zu einem 
Variieren der In d iv id u a lita te n  machen. H auptsachlich sp ie lt ja  
der „C h a ra k te r" die R olle dieser alles durchziehenden und be- 
stim m enden G rundeigenschaft; aber auch das Tem peram ent w ird  
o ft ais T o ta lva rian te  behandelt. Manche Bezeichnungen finden 
sich abwechselnd in  der T o ta l-, und in  der P artia lbedeutung; so 
w ird  „N o rm a lita t", „A b n o rm ita t", G e n ia lita t" bald einem In d iv i-  
duum  ais G esam tcharakteristik, bald einer einzelnen Eigenschaft 
an ihm  z. B . seiner Phantasie, seiner Inte lhgenz zugesprochen.

D ie  A ufste llung von T o ta lva ria tionen  beruh t offenbar auf 
der philosophischen Yoraussetzung, daB das In d iv id u u m  eine 
w irk liche  Personlichkeit, d. h. E in h e it und Ganzheit is t. W er 
im  Menschen n ich ts ais ein Aggregat seehscher M erkm ale sieht, 
w ird  sich auch auf das Aufsuchen der Spezialyarianten jedes
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einzelnen M erkm als beschranken miissen. —  Ja noch m ehr: auch 
dasjenige M om ent, das nun zum In h a lt der umfassenden G rund
eigenschaft gem acht w ird , hangt von der philosophischen Fassung 
des Personlichkeitsbegriffs ab ; wer die Uberzeugung von einem 
P rim a t der W illensseite ha t, w ird  die C haraktervarianten, wer die 
P ersonlichkeit in te llek tua lis tisch  deutet, w ird  die In te lligenz- 
varianten f iir  das eigenthche Unterscheidungsm erkm al zwischen 
Mensch und Mensch ansehen.

Diese philosophische Tendenz b irg t zweifellos eine gewisse 
Gefahr f i ir  d ie d iffe ren tie lle  Psychologie in  sich; sie h a t in  zahl- 
reichen Fa llen  zu re in  apriorischen K onstruktionen g e fiih rt, denen 
dann die E rfahrung erst nachtraglich angepaBt wurde und denen 
andere Denker m it gleichem R echt andere K onstruktionen gegen- 
iiberste llen konnten. W ir werden sp iite r in  der Temperamenten- 
lehre charakteristische Beispiele h ie rfiir  kennen lem en.

E in  philosophisches Dogma is t aber auch die entgegengesetzte 
M einung: das seelische In d iv id u u m  sei n ichts ais ein Aggregat 
psychischer Elemente, daher konne auch seine indm due lle  Beson- 
derhe it keine einheithche Beschaffenheit, sondern nu r eine bunte 
Aneinanderreihung von P artia lva rian ten  sein. H ierbe i w ird  
nam lich iibersehen, daB die Elem ente im  Ind iv iduu m  sich zu einer 
G esam tstruktur fiigen  und daB die Totalbeschaffenheit dieser 
S tru k tu r eine eigene V ariante  darstellen konne.

D ie d iffe ren tie lle  Psychologie w ird , gerade w e il sie eine em pi- 
rische W issenschaft is t, beide Betrachtungsweisen verwenden 
miissen und zwar beide ais heuristisehe P rinzip ien. D er Gesichts- 
p u n k t der P artia lvaria tionen w ird  sie veranlassen, im  analytischen 
Verfahren die Elem entarvorgange aufzusuchen, in  denen sich 
das Y ariieren der Menschen bekundet. A u f den G esichtspunkt 
der T o ta lva ria tio n  aber ha t sie d o rt Bezug zu nehmen, wo 
die Z ie ls treb igke it und die S tru k tu r des Ind iv iduum s in  e inheit- 
lichen Erscheinungen zutage t r it t .  H ierbei w ird  es sich dann 
herausstellen, daB T o ta l- und Spezialvarianten sich n ich t ais un- 
versóhnliche Gegensatze gegeniiberstehen, sondern daB eine ganze 
S tufen le ite r von V ariantenbildungen verschiedenen Bereichs exi- 
s tie rt die von den allerspeziellsten, auf eng umgrenzte E inzelm erk- 
mele beziighchen durch im m er umfassendere S trukturverbande h in - 
durch schlieBlich bis zu den T ota lvaria tionen h in fiih ren . Diese 
S tufen le ite r b ild e t einen Forschungsweg, welcher in  beiden R ich- 
tungen begangen werden kann; die W issenschaft ha t d a fiir Sorge 
zu tragen, daB die von oben und die von unten kommenden 
Untersuchungen sich auch w irk lich  begegnen.
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D ie Bedeutung dieses Verhaltnisses von T o ta l- und P a rtia l- 
varia tionen w ird  sich in  den folgenden K a p ite ln  erweisen.

Innerhalb  der P artia lvaria tionen e rg ib t sich noch eine Gliede
rung daraus, ob akute oder chronische Merkm ale der Gegenstand 
des Variierens sind.

A ku te  V ariationen beziehen sich auf die in  bestim m ten Z e it- 
punkten vorhandenen P h a n o m e n e  u n d A k t e .  Untersuche ich, 
in  welch verschiedener Weise hundert Personen auf zugerufene 
Reizworte m it assoziierten W orten reagieren, so kann ich  daran 
die V a ria b ilita t der Assoziationsphanomene feststellen. Verlange 
ich  von zahlreichen Schiilern, sie sollen das ihnen liebste Schulfach 
nennen, so t r i t t  eine M ann ig fa ltig ke it von W ertu rte ilen  zutage, 
also eine Variantenreihe von A kten.

D ie chronischen Varianten beziehen sich auf die yerschie
dene d i s p o s i t i o n e l l e  Beschaffenheit der Menschen. Sie 
sind z. B . Gegenstand der Untersuchung, wenn ich auf G rund 
einer Testserie nach B in e t  den In te lligenzgrad von P riiflingen  
einschatze und in  Stufen ordne.

F iir  die lebendige Forschungsarbeit fre ilich  steht die U n te r
suchung der akuten und der chronischen Variationsform en in  engster 
Beziehung, wie schon an friih e re r Stelle angedeutet wurde und 
an spateren Orten ausfiih rlich  dargetan werden w ird . Aber gerade 
wegen dieser Beziehung miissen sie in  der Theorie deutlich  getrennt 
werden.

2. I n t e r  - u n d  I n t r a - V a r i a t i o n .
Man kann Variationsproblem e in  den beiden Dimensionen 

des Nebeneinander und des Nacheinander untersuchen. D o rt han
d e lt es sich um  die Verschiedenheiten z w i s c h e n  den In d irid u e n  
(in te rind iv idue lle  oder k iirze r In te r-V a ria tio n ), h ie r um  die Ver- 
schiedenheiten zwischen mehreren Phasen i n n e r h a l b  desselben 
Ind iy iduum s (in tra ind iv idue lle  oder In tra -V a ria tio n ). W enn nun 
auch das H aup tob jekt der d iffe ren tie llen  Psychologie zweifellos 
die In te r-V a ria tio n  is t, so da rf doch n ich t iibersehen werden, daB 
auch manche Probleme der in tra ind iv idu e llen  Veranderung f iir  
sie bedeutendes Interesse gewinnen konnen.

W ird  eine V p . e iner langeren E xpe rim e n ta lu n te rsu chu ng  u n te r s tan d ig  
w iede rho lten  Bedingungen u n te rw o rfe n , so sind  die A bw eichungen der 
einzelnen W erte  von dem D u roh sohn ittsw e rt, also d ie „In tra v a ria tio n e n “ , 
genau fe s ts te llb a r. M it In tra v a ria tio n e n  haben es fe rne r a lle  E n t w i o k -  
1 u  n  g s untersuchungen zu tu n , welohe d ie  U ntersohiede zw isohen den 
Le istungen , Interessen, S trebungen eines In d iy id u u m s  au f versohiedenen 
A lte rss tu fe n  zum  Gegenstand haben. E n d lio h  gehoren h ie rh e r d ieF o rschun-
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gen iib e r Schw ankungen der ge istigen L e is tu n g s fa h ig ke it, iib e r tlb u n g s -, 
E rm iidun gs-, E rho lungs-, A lko ho lw irkung en .

D ie In tra -V a ria tion en  sind zu einem groBen T e il den gleichen 
Forschungsgesichtspunkten unterzuordnen, w ie die In te r-V a ria - 
tionen ; es lassen sich an ihnen T o ta l- und P artia lvarian ten , Stufen- 
und Typenbildungen unterscheiden, es laB t sich die V a ria b ilita t, 
die K o n va ria b ilita t, die K o rre la tion  an ihnen berechnen.

H ieraus e rg ib t sich, daB sich manche Probleme in  analoger 
Weise auf dem In te r- w ie auf dem In tra -W eg bearbeiten lassen. 
E in  B e isp ie l: Es sei zu untersuchen, w ie sich f i ir  bestim m te Leistun
gen die A ltersstufen voneinander unterscheiden. H ie r lage es 
am nachsten, das w irk liche  Fortsehreiten der Leistungen m it 
wachsendem A lte r an identischen Ind iv iduen , also in tra -in d iv id u e ll, 
zu verfolgen. S ta tt dessen w ird  aber in  den meisten Fallen die 
In ter-M ethode angewandt: Vergleichung m ehrerer Ind iv iduen- 
gruppen verschiedenen A lte rs. D er G rund f i ir  diese Bevorzugung 
is t ein technischer; die Intra-M ethode w iirde  eine Ausdehmmg 
der Untersuchung iib e r vie le Jahre erfordem , wahrend die In te r- 
Methode m it sim ultaner Massenuntersuchung die Frage erledigen 
kann. Beide Wege aber sind gleich zulassig. —  Ebenso kann man 
die W irkung der Ubung sowohl durch Vergleichung ge iib ter und 
ungeiib ter Ind iv idue n , w ie durch Verfolgung des Obungsfort- 
schritts an demselben In d m d u u m  studieren.

Diese Analogie der In tra - und In te r-V aria tionen  ka im  dann 
fem er geradezu ais gegenseitiges Erklarungs- oder doch Veranschau- 
lich im gsm itte l benutzt werden. U nd zwar d ien t h ie r vornehm lich 
die In tra -V a ria tio n  ais der methodische Ausgangspunkt; ha t sie 
doch den Vorzug, uns das kon tinu ie rliche  Ubergehen der Varianten 
ineinander darzubieten und so auch L ic h t zu werfen auf die Ver- 
w andtschaft zwischen in te rind iv idue llen  Varianten, die uns zu
nachst nu r ais schroff gegeneinander abgegrenzte Einzelphanomene 
yorhegen.

So h a t K r a e p e l i n  d ie  Schw ankungen, d ie  in  der in tra in d iv id u e lle n  
L e is tu n g s fa h ig ke it du rch  E rm iid u n g  und E rsohopfung hervorgeru fen  w erden, 
dazu v e rw e rte t, um  den in te rin d iv id u e H e n  U n te rsch ied  zw isohen gesunden 
und psyohotisohon Zustanden gewisser A r t ve rs tan d lioh  zu maohen-

Besonders bedeutsam sind die In tra -V a ria tion en , die der Psy
chologe an sich selbst beobachtet; w ir haben oben (S. 57ff.) aus- 
fiih rlic h  e ro rte rt, w ie durch sie zum T e il erst das Verstandnis der 
an anderen Ind iv iduen  vorhandenen V arianten m oglich w ird .

U ber speziellere Beziehungen, die zwischen den In te r- und 
In tra -Y a ria tionen  f i ir  dieselben M erkm ale bestehen, sowie iibe r
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die R olle, welche die In tra -V a ria tio n  zu psychographischen 
Zwecken sp ie lt, w ird  in  spateren K a p ite ln  gehandelt werden.

3. Q u a l i t a t s -  u n d  Q u a n t i t a t s - V a r i a t i o n e n .
Diese Scheidung —  die w ichtigste von allen —  bedarf h ier 

n u r weniger W orte, da ih re  beiden Form en in  einer Reihe von 
eigenen K a p ite ln  ( X II— X IV , X V — X V II)  behandelt werden.

Schon die naive Laienpsychologie d riic k t die zwischen 
Menschen bestehenden D ifferenzen entweder q u a lita tiv  aus: jener 
h a t eine m athem atische, dieser eine sprachliche Begabung; jener 
is t ein Draufganger, dieser ein Zauderer —  oder q u a n tita tiv : 
A . is t begabter ais B .; C. is t tem peram entvoller ais D .

D ie gleiche Teilung zeigt uns die K u ltu rp ra x is : A u f qua lita - 
tive n  Unterscheidungen beruhen z. B . die verschiedenen Gattungen 
hóherer Schulen sowie die Fachbildungsanstalten, m it Grad- 
abstufungen h a t es die Rangordnung innerhalb der Klasse oder die 
Zuweisung der geistig M inderw ertigen an besondere H ilfsschulen 
zu tun .

Daneben aber fin d e t sich zuweilen die Tendenz, einen eigent
lich  qua lita tive n  Unterschied in  einen re in  quan tita tiven  auf- 
zulosen: man denke nu r an die im m er wiederkehrenden Versuche, 
die D ifferenz zwischen m annlichem  im d weiblichem  Seelenleben 
auf die G radabstufung von H oher- und M inderw ertig  zuriickzu- 
fiih ren .

D ie d iffe ren tie lle  Psychologie w ird  ebenfals beide A rten  der 
Ghederung anerkennen, aber jede derselben und ih r V erhaltn is 
zueinander zu Gegenstanden besonderer w issenschaftlicher U n te r
suchung machen miissen.

D ie qua lita tive n  Varia tionen finden im  B eg riff des „T ypus “  
ihre S ta tte , einem B egriff, dessen logische und methodologische 
Form ulierung zu den dringlichsten Aufgaben der W issenschaft 
gehort; die quan tita tive n  V aria tionen werden aus der groben Be- 
stim m ung des M ehr oder W eniger in  zahlenmaBige Feststellung 
und statistische Verwertung iiberge le ite t, derart, daB man zu einem 
System von Graden und Rangstufen kom m t.
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Normal, Ubernormal, Unternormal.

D ie A usdriicke „n o rm a l“  und „abnorm “  bezeichnen die 
allgemeinste Variantenbildung, die es innerhalb des Psychischen 
g ib t. Sie gehoren n ich t n u r der W issenschaft, sondern auch dem 
allgemeinen Sprachgut an und werden ais bequemstes K lass ifi- 
ka tionsm itte l von jederm ann benutzt. A lle in  es fe h lt noch v ie l 
an einer begrifflichen K la rung  jener T e rm in i; insbesondere ha t 
die Vorliebe unserer Z e it f i ir  die Beachtung des N icht-N orm alen 
bew irkt, daB der positive  B e g riff des Norm alen nu r ungeniigend 
begrenzt w urde; m an sah eben n ich t in  ihm  selbst, sondern nu r in  
den Abweichungen von ihm  das Problem . W ir werden h ier 
n a tiirlic h  die N o rm a lita t und ih re  Grenzen nach oben und unten 
nu r so w e it behandeln, ais es f i ir  psychologisohe Fragen no tig  is t.

1. D e r  B e g r i f f  d e s  N o r m a l e n .
E ine sehr verbre ite te  und zweifellos bequeme Auffassung 

sieht im  „N orm alen“  einen re in  quan tita tiv -s ta tis tischen  B egriff. 
D ie niederste S tufe dieser Auffassung id e n tifiz ie rt „n o rm a l" m it 
,,du rchschn ittlich “ ; N o rm a lita t sei diejenige Beschaffenheit, die 
man aus zahlreichen Fallen durch Berechnung eines M itte lw ertes 
(des D urchschnittes, des Zentralw ertes) gew innt. Diese Form u- 
lierung is t schon deswegen ungeniigend, w e il der M itte lw e rt n u r 
einen P u n k t in  der Reihe der m oglichen Varia tionen d a rs te llt; 
N o r m a l i t a t  i s t  a b e r  k e i n  P u n k t ,  s o n d e r n  e i n e  
S t  r  e c k  e und zwar un te r Um standen eine recht bedeutende 
Strecke; sie um faB t eine groBe M ann ig fa ltig ke it sehr yerschie- 
dener Y arianten. D ie la ienhafte Auffassung, ais ob das Norm ale 
durch einen einzelnen W ert eindeutig fix ie r t werden konnte, 
ha t schon so v ie l Schaden angerichtet, daB vo r ih r n ich t genugsam 
gew am t werden kann. M itte lw erte  haben, w ie w ir spater sehen 
werden, f i ir  die d iffe ren tie lle  Psychologie eine ganz bestim m te 
Bedeutung; aber diese lie g t n ich t darin , daB sie den „N o rm a l-
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p u n k t“  darstellen. Denn einen solchen g ib t es f iir  ke in psycho- 
logisches M erkm al.

E rnster zu nehmen is t eine andere quantita tiv-sta tis tische  
Auffassung. Sie id e n tifiz ie rt „n o rm a l" m it „gew ohnlich", „B e 
schaffenheit der groBen M a jo rita t" und sucht ihre N orm alita ts- 
bestim m ungen auf H aufigke itssta tistiken  zu griinden. H ierbei 
kann der Um stand, daB N o rm a lita t kein P unkt, sondern eine 
Strecke is t, be riicks ich tig t werden, denn man bezieht den Ausdruck 
auf dasjenige m ittle re  Varia tions g e b i  e t , dem die weitaus 
m eisten Menschen angehoren.

DaB das normale Verhalten auch das am haufigsten vor- 
kommende is t, t r i f f t  w ohl fast ausnahmslos zu, dennoch is t die 
H au figke it ais prim ares M erkm al der N o rm a lita t n ich t ausreichend.

W ie wenig das Zusammenfallen von groBter H au figke it m it 
N o rm a lita t einer inneren N otw endigkeit en tspringt, zeigt der U m 
stand, daB der entgegengesetzte F a li durchaus denkbar is t. Ver- 
e inzelt sind solche Falle auch schon em pirisch dagewesen, daB die 
w e it iiberwiegende M a jo rita t einer groBen Menschengruppe eine 
Verhaltungsweise zeigte, die zweifellos abnorm  war; es sei nu r an 
Massensuggestionen wie den K inderkreuzzug und verwandte 
Erscheinungen erinnert. W enn etwa die Bewohner einer GroB- 
stad t (also eine sta tistisch zu bearbeitende Masse) durch eine 
solche geistige M asseninfektion zu den sinnw idrigsten Taten ver- 
f iih r t werden, w ird  ih r Verhalten etwa in  dem Augenblick „no rm a l“ , 
in  welchem die Zahl der M itm achenden 50% a lle r E inw ohner zu 
iibersteigen beginnt ?

Aber selbst in  den Fallen ungefahrer Deckung von m axim aler 
H au figke it m it N o rm a lita t en tha lt die bloBe S ta tis tik  keinerle i 
K rite riu m  d a fiir, wo die Grenzen der N o rm a lita t gegen das N ich t- 
Norm ale liegen. E in  solches K rite riu m  bestande nu r dann, wenn 
sich die Menschen bei der Vergleichung von selbst in  dre i deutlich  
geschiedene Gruppen gliederten, dereń m ittle re  und starkste durch 
scharfe L iicken  von den beiden anderen getre im t ware. In  W irk 
lic h ke it aber b ilden die V arianten fast im m er eine kontinu ie rliche  
R eihe; und ob man nun die m ittle ren  50% oder 75%  oder 90% 
a lle r Fa lle  ais „no rm a le " rechnen miisse, is t aus dem Gesichts
punkte der H a u fig ke it a lle in  n ich t zu entnehmen.

Sodann aber sind ja  qua n tita tive  Bestim m ungen keineswegs 
iib e ra ll d o rt anwendbar, wo w ir des Begriffes der N o rm a lita t 
bediirfen. M it Messung und Zahlung konnen w ir nur an gewisse 
Einzelm erkm ale heran; andere E inzelm erkm ale und vor allem  
die Menschen ais ganze entziehen sich ih r ; und dennoch sagen w ir
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N o rm a lita t und N ich t-N o rm a lita t n ich t nu r von allen E inzel- 
m erkm alen aus, sondern sprechen sie auch, ais T o ta lva ria tio n , dem 
Ind iv id u u m  in  seiner E in h e it zu oder ab.

W ir kommen also zu dem Ergebnis, daB eine q u a n tita tiv - 
statistische Fassung des N orm alitatsbegriffes n ich t sein eigentliches 
Wesen t r if f t ,  so w ich tig  sie auch ais heuristisches H ilfs m itte l f i ir  
die em pirische Forschung sein mag.1

Um  nun zum K e rn  des N orm alitatsbegriffes vorzudringen, 
miissen w ir uns daran erinnem , daB sich ,,norm al“  von N o r m  
herle ite t. N orm  aber is t ke in statistischer, sondern e i n t e l e o l o -  
g i s c h e r  B e g r i f f .  U n te r einer N orm  verstehen w ir eine 
Anforderung, die zum  Zwecke der Verw irkhchung ob jek tive r 
W erte in  a llgem eingiltiger Weise geste llt w ird  —  wobei h ie r n a tiir- 
lich  die „F orderung" n ich t in  dem engen Sinne einer im  BewuBtsein 
vorhandenen s ittlichen  Aufgabe g ilt, sondern v ie l allgem einer 
ais treibende K ra ft einer im m anenten biologischen und sozialen 
Zielsetzung, die ebenso gu t ganz ohne bewuBte A bsich t w ie m it 
dieser w irken kann. F iir  jeden Menschen bestehen —  ganz abge- 
sehen von seiner singularen Aufgabe ais In d iv id u a lita t —  gewisse 
Zielsetzungen allgem einer A r t :  die eigene Selbsterhaltung und 
Selbstentfaltung, die E inordnung seines Daseins in  die sozialen 
Gemeinschaften. D er Mensch, dessen geistig-korperliches Funk- 
tion ieren im  ganzen genommen diesen Zielsetzungen angepaBt 
is t, is t norm al (N o rm a lita t ais T o ta lva ria tion ). U nd sofern eine 
E inze lfunktion  dem Spezialzweck, den sie innerhalb des Gesamt- 
organismus zu e rfiille n  ha t, angepaBt is t, is t sie norm al (N o rm a lita t 
ais P a rtia lva ria tion ).

Diese teleologische Fassung des Begriffes erlaub t nun, seine 
anderen M erkm ale verstandlich zu machen.

Zunachst e rg ib t es sich ohne weiteres, daB die N o rm a lita t 
kein P unkt, sondern eine Strecke von betrachtlicher B re ite  sein 
m uB; denn das, was allen „N orm a len" gemeinsam zukom m t, is t 
n ich t mehr ein absolutes MaB der Leistung, sondern die AngepaBt- 
h e it an einen allgemeinen Zweck. Diese AngepaBtheit aber kann 
auf verschiedenen Wegen und m it sehr verschiedenen absoluten 
Leistungsgraden erre icht werden; denn bei dem Zusammenwirken 
der Menschen untereinander und m it der U m w elt b ild e t sich eine 
A rbe itste ilung heraus, in  der irgend ein X  an seiner besonderen 
Stelle und m it seinen besonderen M itte ln  ebenso dem gemeinsamen

1 V g l. h ie rzu  K a p . X V I, A bschn. 5.
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Zwecke dienen kann, w ie ein Y  an anderer S telle m it anderen 
M itte ln . A lle  diese Verhaltungsweisen aber sind innerhalb der 
B re ite , in  denen iibe rhaup t eine A ngepafithe it an den Zweck vo r- 
lieg t, norm al.

2. U n t e r n o r m a l  u n d  U b e r n o r m a l .
Auch das P rinz ip  fu r die Abgrenzung des N icht-N orm alen 

vom  N orm alen is t je tz t gewonnen; denn alles, was einem allgem ein- 
g iiltig e n  Zweck n ich t angepaBt is t, h a t nun ais „abnorm “  zu 
gelten. D ie  K la rh e it des P rinzips w ird  dadurch n ich t gem indert, 
daB die Grenzen selber n ich t scharf zu ziehen sind ; in fo lge der 
oben erwahnten S te tigke it in  der A bstufung der Y arianten sind 
stets Fa lle  denkbar, bei denen die A ngepa fithe it an die N orm  eine 
zw eifelhafte oder eine teilweise oder eine zeitweise is t. M it Recht 
haben solche „G renzzustande“  in  neuerer Z e it besondere Beach- 
tung gefunden.

N icht-Anpassung an allgemeine Zwecke kann aber m m  ein 
Doppeltes bedeuten. Zunachst eine U n te rw ertigke it. Is t eine 
Leistungsform  oder eine D isposition derart, da fi sie jenen allge
meinen Aufgaben, f i ir  die sie bestim m t is t, n ich t entsprechen kann, 
so is t sie „u  n  t  e r  n  o r  m  a 1“ . —  Sodann aber auch eine tlb e r- 
w e rtigke it. Is t eine Leistungsform  oder D isposition  derart, daB 
sie anderes und m ehr le is te t ais Anpassung an allgemeine Zwecke, 
so is t sie „ i ib  e r n o r  m a l“ . —  Von diesen beiden Bestim m ungen 
w ird  w ohl die erste a llse itig  zugestanden werden, dagegen bedarf 
die zweite der naheren E rorterung.

M an konnte  nam lich meinen, ais ob etwas Hoheres ais eine 
m oglichst vollkom m ene Anpassung an die allgemeinen Zwecke 
des E inze l- und Gemeinschaftslebens garn ich t denkbar ware; 
g ib t es doch wissenschaftliehe Theorien, die m it dem Anpassungs- 
beg riff n ich t nu r a lle  sachliche E rk la rung, sondern auch a lle  W ert- 
beurte ilung m enschlicher Verhaltungsweisen glauben bestreiten 
zu konnen und ais den zu erstrebenden Idealzustand der M enschheit 
d ie absolute AngepaBtheit h inste llen ( S p e n c e r  und andere).

H ie rin  lie g t jedoch eine starkę Vergroberung und Verodung 
der W irk lic h k e it. So w ich tig  die Anpassung is t, sie a lle in  wurde 
niem als den F o rts c h ritt der M enschheit begreiflich machen. Denn 
sie is t ein im  Grunde konservatives P rinz ip . Sie s te llt das see
lische Dasein in  den Bann v o r h a n d e n e r  Zielsetzungen und 
laB t Anderungen n u r zu, so w e it sie ais veranderte E instellungen 
auf veriinderte  K onste lla tionen der auBeren U m w elt erforderlich 
werden. Sie is t also im m er und iib e ra ll nu r R eaktion, niemals
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spontan von innen quellende E igen ta t. N ie schafft sie hohere 
Mafie und neue W erte; nie kann sie der W e lt neue Bedingungen 
auferlegen, neue R ichtungen geben, die n ich t scbon in  den 
aufieren Verhaltnissen vorgebiłdet waren.1

D arum  bedarf d ie M enschheit auch solcher Personen und 
personlichen Eigenschaften, dereń Zielsetzung n ich t in  der reak- 
tive n  Anpassung, sondem in  der Steigerung des Vorhandenen 
und in  der Schopfung des Neuen besteht. Diese Menschen und 
Eigenschaften miissen also ebenfalls „abnorm “  sein; aber sie 
weichen von der bestehenden N orm  ab, n ich t w e il sie h in te r ih r 
zuriickble iben, sondem w e il sie iib e r sie hinausgehen. In  dieser 
teleologischen Grundtatsaehe lie g t die eigentliche E rk la rung  jener 
Verw andtschaft zwischen Genie und W ahnsinn, zwischen tjb e r- 
no rm a lita t und Degeneration usw., w ie sie in  neuerer Z e it so o ft 
behandelt und n ich t selten bis zur Verzerrung iibertrieben worden 
is t.2 D ie S tru k tu r einer iibernorm alen In d iv id u a lita t da rf n ich t 
zu fest gebunden sein durch die Fesseln der norm alen Daseins- 
forderungen, sonst w ird  keine K ra ft fre i f i i r  das Neue, das es zu 
schaffen g ilt; die Lockerung norm aler S truktu rfo rm en  aber be- 
w irk t, dafi der Ubernorm ale —  a lle in  unter dem Gesichtspunkte 
der N orm alitatskategorieen betrachte t —  h ier und da geradezu 
zuriicksteh t h in te r der Leistungsfahigkeit der norm alen Menschen, 
und dafi er auf die standigen Bedingungen des Alltagslebens, denen 
er tro tz  seiner N ich t-A ngepafithe it ausgesetzt is t, zweckw idrig 
reagiert. B ei der starken K o rre la tion  der verschiedensten M erk- 
male innerhalb des Ind iv iduam s w ird  es so verstandlich, dafi m it 
iibernorm alen Ziigen auf einem Gebiete pathologische Ziige auf 
scheinbar g an i abhegenden Gebieten gepaart vorkom m en; im m er- 
h in  werden doch die charakteristischsten A bnorm ita ten der tjb e r- 
norm alen in  funktione llen  G leichgewichtsstorungen und Hem - 
mungsmangeln bestehen.

E ine weitere Grappe von hierher gehorigen B egriffen gewinnen 
w ir durch den U m stand, dafi die Angepafithe it oder N ich t-A nge
p a fith e it an aHgemeine Zwecke in  q u a n t i t a t i v e m  und in 
q u a l i t a t i v e m  Sinne vorkom m en kann. tlb e r die so ent- 
stehenden Gradabstufungen m id  Typengliederungen innerhalb 
der N o rm a lita t handeln ausfiih rlich  die nąchsten K a p ite l; h ie r

1 Naheres iib e r d ie  U n zu la n g lich ke it des A npassungsbegriffs ais eines 
U n ive rsa lp rin z ip s  in  m einem  ph ilosophischen W erk  (30) S. 314 ff.

2 V g l. B ib lio g ra p h ie  A b t. D  I  2.
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nur ein W o rt iib e r diese Unterscheidungen jenseits der N orm alita ts- 
grenzen.

Im  Gebiet des U n t e r n o r m a l e n  stehen uns hier- 
f i ir  die A usdriicke ,,m inderw ertig“  und „patbolog isch“  zur Ver- 
fiigung.

M inderw ertigke it bedeutet eine graduelle U n te rno rm a lita t 
der Leistungsfahigkeit. Das W o rt w ird  f i ir  a lle  Leistungsgebiete, 
auch die re in  physischen, gebraucht; besonders iib lic h  aber is t 
der Ausdruck in  dem uns angehenden Gebiet des Psychischen 
(in te llektue lle , moralische M inderw ertigke it). U n te r „pa tho lo - 
gisch“  (speziell ,,psychopathisch“ ) versteht man dagegen eine 
solcbe Erscheinung, die auch q u a lita tiv  im  ungunstigen Sinne vom  
Norm alen abw eicht. Bem erkenswert is t, daB beide Ausdriicke 
schon in  der sprachlichen Form ulierung die Beziehung auf Zweck- 
begriffe entha lten ; d o rt w ird  die Herabsetzung des W ertes, hier 
der Leidenszustand, also beide Małe das Dysteleologische hervor- 
gehoben. Man ersieht auch hieraus, w ie wenig es m oglich is t, 
daB N icht-N orm ale led ig lich  durch zweckfremde statistische M erk- 
male zu definieren.

Im  t J b e r n o r m a l e n  t r i t t  die nur quan tita tive  Form  auf 
ais hervorragende „Begabung“  oder „B efahigung“ . (Je nach 
dem seelischen Gebiet unterscheidet man geistige, W illens-, Ge- 
m iitsbegabung; die geistige iibernorm ale Begabung is t, wenn sie 
sich auf ein in h a ltlic h  begrenztes Gebiet erstreckt, ein „ T a le n t", 
wenn sie sich auf das allgem eine V erhalten zu geistigen A uf- 
gaben iibe rhaup t erstreckt, ,,In te lligen z“ .)

D ie Uber-AngepaBtheit des Talents und der In te lligenz 
auBert sich n ich t in  der Schopfung neuer Ziele, sondern darin , 
daB Tempo, Um fang, G iite  und V ie lse itigke it der Leistungen 
iibe r das MaB dessen hinausgehen, was zur Anpassung an die a ll- 
gemeinen Zwecke erforderlich  is t. D ie Begabung bewegt sich also 
gleichsam noch in  derselben D im ension wie die N o rm a lita t; da 
sie q u a lita tiv  dieselben nahen Gegenwartsziele ha t w ie diese, is t 
sie dazu berufen, in  dereń AnpassungsprozeB die fiih rende, R ich- 
tung gebende und organisierende R olle  zu spielen. Da sie anderer- 
seits n ich t m ehr so aussehlieBlich an die Zwangsroute der bestehen- 
den Zwecksetzungen gebunden is t, is t sie m ehr ais die N o rm a lita t 
im stande, die neuen W erte, welche das Genie schafft, zu begreifen, 
zu iibernehm en und in  Scheidemiinze umzusetzen.

Das Genie selbst aber is t die qu a lita tive  U bernorm alita t. 
So buntscheckig die Ansichten sein mogen, die in  der kaum  iibe r-
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sehbaren L ite ra tu r iib e r das Genie aufgespeichert s in d ł , so stim - 
men die meisten doch in  dem P unkt iibere in , daB sie im  Genie 
n ich t eine bios q u a n tita tiv e  Steigerung norm aler Eigenschaften, 
sondern etwas q u a lita tiv  anderes sehen. Dieses Besondere aber 
laB t sich nu r ais T o ta lya rian te  ausdriicken. N ic h t diese oder 
jene abnorme E inzel-Leistungsf a h ig ke it: der Phantasie, oder des 
In te lle k ts , oder der W illensbetatigung —  m acht das Wesen des 
Genies aus, sondern die Bestim m ung und F ah igke it, schopferisch 
zu w irken.

Diese Auffassung steht also im  E inklang  m it jener D e fin itio n , 
d ie K a n t  —  wenn auch nu r f i ir  den Sonderfall des kiinstlerischen 
Genies —  gab: „G enie is t die angeborene Gemiitsanlage, durch 
welche die N a tu r der K unst die Kegel g ib t 2.“  U nd auch die naheren 
E rlauterungen, die K a n t  g ib t, konnen w ir heute noch iibem ehm en 
und au f alle  A rten  der G en ia lita t ausdehnen.

Nach K a n t  sind die M erkm ale des Genies: Unbew uBtheit 
des Schaffens, O rig in a lita t und M uste rg iiltig ke it. In  der T a t is t 
es wesentlich f i ir  das Genie, daB seine schopferische M ission n ich t 
das Erzeugnis von A bsich t und Nachdenken. sondern der ihm  
eingeborene Lebenszweck is t, der m it der T reffsicherheit des U n
bewuBten sein Handeln bestim m t. D er B e g riff des Schopferischen 
selbst aber e rg ib t sich erst aus der Synthese der beiden anderen 
M erkm ale. O rig ine ll muB das Geschaffene sein, kein Ergebnis 
bloBen Nachahmens und W eiterb ildens; es muB eine friih e r 
n ich t yorhandene Nuance in  die Farbenskala der Lebensmannig- 
fa ltig k e it h ineinbringen. A ber n ich t alles O riginelle is t genial; 
das bloBe Abstechen vom  Hergebrachten s te llt noch keinen W ert 
dar, launische S u b je k tiy ita t, e itle  Neuerungssueht is t w e ltw e it 
von G en ia lita t en tfem t. E rs t das Teleologische g ib t w ieder dem 
Genie den Stem pel: das Neue, das von ihm  geschaffen w ird , 
muB zugleich, indem  es entsteht, ein neuer ob jek tive r W ert 
und Zweck, ein n ich t m ehr fortzudenkendes Idea ł des allgemein 
menschlichen Daseins werden. Es da rf nu r darum  a lten Norm en 
zuw ider sein, w e il es neue Norm en schafft, also yorb ildhch, 
m uste rg iltig  w ird .

F iir  d ie bisher besprochenen Form en der N o rm a lita t und A b- 
n o rm ita t e rg ib t sich folgende U bersichtstabelle:

1 V g l. A bso hn itte  A  IV  3 und D  IV  der B ib lio g ra p h ie .
* 1133, § 46.

Stern , Differentielle Psychologie. H
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Normal
(an ge pa fit an allgem eine Zwecke)

G liederung in n e rh a lb  ( q u a n tita tiv S tu fe n

des N orm a len  ( q u a lita tiv Typen

Abnorm
(n ic h t angepa fit an  allgem eine Zwecke)

t l b e r n o r m  a l  
(d isp o n ie rt zu A ufgaben, 
d ie  iib e r d ie  allgem eine 

Anpassung h inausliegen)

U n t e r n o r m a l  
(n ic h t fa h ig  zu r A n 

passung an allgem eine 
Zwecke)

A r t de r |q u a n tita tiv  
A bw eichung, 
v . N orm alen ( q u a lita tiv

B egabung  (T a le n t, 
In te llig e n z )

Genie

M in d e rw e r t ig

P a tho log isch

3. E i n z e l e i g e n s c h a f t e n  u n d  I n d i v i d u e n .
D ie Vorliebe der modemen W issenschaft f i ir  die A n a l y s e  

h a t dazu g e fiih rt, daB man jede einzelne E igenschaft f i ir  sich 
daraufh in  studierte, welches ih re  norm alen, iib e r- und un ter- 
norm alenP artia l-V arian ten  seien. Das is t eine durchaus berechtigte 
Fragestellung, denn jede einzelne D isposition ha t einen gewissen 
Sonderzweck zu e rfiille n , und die AngepaBtheit oder N ich t-A n - 
gepaBtheit an diesen Zweck is t der E rforschung fah ig  und w iird ig .

Aber m an da rf doch iib e r dieser zergliedem den Betrachtung 
n ich t yergessen, daB die G esam theit der menschlichen Zwecke 
jedem  einzelnen Menschen ais Ganzem gesetzt is t und von ihm  
nu r ais Ganzem e r fiillt  oder n ich t e r f iillt  werden kann. D ie  Gesamt- 
Anpassung oder N ichtanpassung einer P ersonlichkeit is t daher 
eine T o ta l-V arian te  und ais solche etwas durchaus Anderes, ais 
die Sum mienm g a lle r Teil-Anpassungen und -N ichtanpassungen 
ih re r einzelnen Eigenschaften. D ie Feststellung, ob X  ais In d i- 
v iduum  norm al, genial, pathologisch usw. i s t ,  h a t ihren eigenen 
und ganz selbstandigen Sinn iib e r d ie Feststellung hinaus, ob X  
im  Einzelnen norm ale, pathologische usw. Eigenschaften h a t .

O ffenbar hangt nun die N o rm a lita t oder N ich t-N o rm a lita t 
eines Ind iv iduum s ais Ganzen sehr wesentlich von dem V  e r  - 
h a l t n i s  ab, in  dem seine einzelnen Eigenschaften zueinander 
stehen. W ir kom m en h ie r zu den Begrififen der n o r m a l e n  
oder a b n o r m e n  P r o p o r t i o n .  E in  hervorragend begabter 
Mensch kann zwischen zwei Leistungsfahigkeiten, in  dereń jeder
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er iibem orm al is t, dennocfi eine annahem d norm aie P roportion  
besitzen (G o e t h e !); und ein D esequilib rie rte r kann zwischen 
mehreren Eigenschaften, dereń jede fu r sich betrach te t innerhalb 
der norm alen B re ite  lie g t, eine so starkę D isproportion  zeigen, daB 
hieraus seine pathologische Totalbeschaffenheit deu tlich  e rhe llt.

Sodann haben w ir die m ogliche S u b s t i t u t i o n  u n d  
K o m p e n s a t i o n  der E igenschaften zu beachten. D ie Z ie l- 
setzungen der einzelnen Eigenschaften sind n ich t in  dem M afie 
m onopolisiert, dafi, wenn eine E igenschaft abnorm  schwach aus- 
gebildet is t, nun un te r allen Um standen auch die ih r norm aler Weise 
bestim m te Aufgabe im  Zwecksystem leiden m iifite . V ięlm ehr 
kann sich gerade h ier die organische E in h e it des Indm duum s 
bewahren, indem  nun eine andere D isposition den bedrohten Zweck 
m it ubem im m t. So wie sich beim  B linden kom pensatorisch die 
U nterscheidungsfahigkeit des Tastsinnes ve rfe ine rt —  n ich t durch 
w irk liche  Erhohung der neryosen E m p find lichke it, sondem durch 
eine tib u n g  im  Beachten, Sehatzen und B eriicksichtigen der 
Unterschiede —  oder w ie die Lahm ung des rechten Armes den 
linken  geschickter m acht, so kann auch im  re in  Psychischen die 
M inderw ertigke it einer E igenschaft durch die starkere H eran- 
ziehung einer anderen ganz oder zum T e il aufgehoben werden. 
Schwaches Gedachtnis z. B . fin d e t einen gewissen Ausgleich durch 
bew ufite Ausbildung von Verstandestatigkeiten, die in  den D ienst 
des Merkens und Besinnens gestellt werden; W illensschwache und 
mangelnde In itia tiv e  kann kom pensiert werden durch Ausniitzung 
der S uggestib ilita t und Nachahmungstendenz, die bei Anschlufi 
an w illensstarke Personlichkeiten die A k tm ta t be trach tlich  an- 
feuem  konnen; eine gewisse Verkiim m erung des s ittlichen  G efiihls 
verm ag in  der Angst vo r S trafen und in  der Besorgnis um  den 
guten R u f ih re  Kom pensation zu e rha lten1.

Aus diesen Gredankengangen e rg ib t sich ais w ich tige  Folgerung:
W ir  h a b e n  d u r c h a u s  k e i n  R e c h t ,  a u s  d e r  e t w a  

f  e s t g  e s t  e 111 e n A b n o r m i t a t  d i e s e r  o d e r  j e n e r  
E i n z e l e i g e n s c h a f t  o h n e  w e i t e r e s  e i n e n  S c h l u f i  
a u f  d i e  A b n o r m i t a t  i h r e s  T r a g e r s a l s l n d i v i -  
d u u m s  a b z u l e i t e n .  —  E s  i s t  a n d e r e r s e i t s  
n i c h t  m o g l i c h ,  d i e  f  e s t  g e s t  e 111 e A b n o r m i 
t a t  e i n e r  P e r s o n 1 i c h k e i t  a u f  e i n e  e i n z e l n e

1 V . A d l e r  (1148) h a t sogar d ie  m e rk w iird ig e  T heorie  a u fg e s te llt, 
d a fi solohe kom pensatorisehen R e aktio nen  au f vorhandene M in d e rw e rtig - 
ke ite n  d ie  e inzige Q uelle der A usb ildun g  von  tlb e rn o rm a lita te n  seien!

11*
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E i g e n s c h a f t  a i s  a l l e i n i g e n  U r q u e l l  z u r i i c k -  
z u f i i h r e n .

D ie B eriicksichtigung dieses Satzes scheint besonders w ich tig  
in  unserer Z e it, die im  Aufstobem  yon Abnorm em  und Patholo- 
gischem auf jedem Sondergebiet eine groSe K u n s tfe rtig ke it ent- 
w icke lt h a t. Das g ilt  ebenso im  Somatischen wie im  Psychischen.

D ie  A usb ildun g  des S pezia listen tum s n ic h t n u r u n te r den F orschem , 
sondern auch u n te r den behandelnden A rz te n  h a t ja  dazu g e fiih rt, daB 
jedes O rgan is o lie rt b e tra o h te t w ird , ais ob es e in  D in g  an sich w are un d  n ic h t 
e rs t seine B edeutung vo n  de r E in o rd n u n g  in  den G esam torganism us e rh ie lte . 
B e i de r V e rfe ine rung  der D ia g u o s tik  is t es geradezu unw ahrsohe in lich  ge- 
w orden, daB eine g riin d lio h e  U nte rsuohung eines O rgans be i irgend  einem  
M ensohen n ic h t diese oder jene A b n o rm ita t zutage fo rd e rte ; bedauerlioh  
der U n te rsuoh te , der diese S pe z ia lab no rm ita t in  eine T o ta la b n o rm ita t 
u m d eu te t und  sich  infolgedessen f i i r  „k ra n k “  h a lt. Dem  gegeniiber is t d ie 
—  w o h l zue rst von  O t t o m a r  R o s e n b a c h  e inge le ite te  —. R e a ktio n  m it F reuden 
zu begriiB en, w elche d ie  zweckm aBige oder unzweckm aBige F u n k tio n s - 
fa h ig k e it des G esam torganism us f i i r  das a lle in ige  K rite riu m  von G esundheit 
un d  K ra n k h e it h a lt un d  d ie  einzelnen A b n o rm ita te n  n u r danaoh be w erte t, 
ob sie duroh andere Le istungen des O rganism us n o rm a l kom pensie rt werden 
oder n io h t.

A u f dem G ebiet des Psychischen steht es n ich t besser. Auch 
h ier ha t die ins M ikroskopische verfeinerte Analyse A bnorm ita ten 
aufgedeckt in  einer M ann ig fa ltig ke it und einer Ausbreitung, von 
der m an friih e r n ichts ahnte. Phobien und sexuelle Perversionen, 
Idiosynkrasieen im d W ahnideen, H a lluzinationen und Spal- 
tungen der P ersonlichke it sowie tausend andere friih e r im bekannte 
Abweichungen von  der N orm  werden n ich t n u r s tud ie rt —  das 
is t R echt und P flic h t der W issenschaft — , sondern sie werden 
auch in  ih re r Tragw eite s ta rk  iibe rscha tzt und ais „Beweise“  
f i ir  die abnorme Totalbeschaffenheit der Personlichkeiten selber 
angesehen. So entstand die Pathographie ais Versuch, alles 
Schopferische aus psychopathischen E lem enten zu erklaren; so 
ergab sich die Neigung mancher psychiatrischer Sachverstandiger, 
bei G utachten das „H  a b e n  von psychopathischen Sym ptom en“  
und das „P sychopa th isch -S e in “  m iteinander zu id e n tifiz ie re n ; so 
e rk la rt sich die Tendenz der Psychoanalytiker, irgend ein abnormes 
E inzelereignis des jugendlichen Sexuallebens zu dem alles durch- 
dringenden Fau ln issto ff der Personhchkeit zu machen.

Man sollte  sich also auch h ier daran erinnem , daB n ich t 
das bloBe Yorhandensein, sondern led ig lich  die W irksam keit 
eines psychopathischen Elementes innerhalb der G esam tstruktur 
des Ind iy iduum s uber dessen N o rm a lita t oder A bn o rm ita t ent- 
scheidet. U m  diese W irksam ke it beurte ilen zu konnen, muB man
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selbstverstandlich Analyse tre iben (der w ir spater im  K a p ite l 
iib e r Psvchographie eine besondere E rorterung w idm en werden); 
aber die Ergebnisse der Analyse gewinnen ibren endgiiltigen W ert 
doch erst durch ih r Bezogenwerden au f die E in h e it der Personlich
k e it und die Gesamtteleologie ihres Funktionierens. Dann w ird  
auch der von manchen heutigen Untersuchungen erweckte Schein 
w ieder yerschwinden, ais ob es iibe rhaup t keine w irk lic h  norm alen 
Menschen m ehr gabe.

Aber auch f i ir  die Ubernorm alen g ilt der gleiche Gesichts- 
punkt. D ie Inhaber dieser oder jener ubernorm alen Einzeleigen- 
schaft sind darum  noch keine iibem orm alen Personlichkeiten; und 
nam enthch von Genie da rf man nu r d o rt sprechen, wo sich der 
ganze Mensch ungete ilt in  den D ienst der neuen groBen Aufgabe 
s te llt. V or allem  iibersleht m an gar zu le ich t, daB zur Uber- 
no rm a lita t ais Totalerscheinung auch Eigenschaften der W illens- 
sphare gehoren: T a tk ra ft und Lau te rke it, vo llige  H ingebungs- 
fah igke it und der selbstverstandliche FleiB. D ie  pa rtie llen  Uber- 
norm alita ten re in  in te llektue lle r A r t:  hervorstechende Talente, 
k iinstlerische Fertigke iten  und feine InteUigenzen ais solche, sind 
gewiB hoch zu w erten, aber n ic h t —  w ie es le ider o ft geschieht —  
ais Selbstzwecke, sondem nu r ais das R ohm ateria l, aus dem GroBes 
gestaltet werden kann, fa lls  sein Inhaber den Besitz ais V erp flich - 
tung em pfindet.

U nd wenn heut erfreulicherweise die Gesellschaft einzusehen 
begiim t, daB sie ihrerseits den Ubernorm alen gegeniiber besondere 
Aufgaben nam enthch padagogischer A r t habe \  so w ird  sie diese 
ebenfalls dahin form ulieren m iissen: n ich t nu r die Begabung selber 
soli gepflegt und zu m oglichster E n tfa ltu n g  gebracht werden, 
sondem die Begabten miissen zu hoher Selbstzucht und W illens- 
starke, zu vollem  BewuBtsein der aus ihren Fahigkeiten erwach- 
senden Sonderpflichten erzogen werden, dam it sie sich zu w irk - 
.lichen Personlichkeiten von iiberragendem  W ert entw ickeln.

Beim  hervorragend begabten K in d e 2 muB aber die Frage 
nach dem V erhaltn is von P a rtia l- zu T o ta lva ria tion  noch in  einem 
anderen, nam lich in  z e i t l i c h e m  Sinne aufgeworfen w erden: 
welche Bedeutung is t gewissen in  der K in d h e it erkennbaren 
Ubernorm ahtaten f i ir  die k iin ftig e  E ntw ick lung  und das Gesamt-

1 D a rs te llu n g  dieser A ufgaben in  m einem  A u fsa tz  809 (910). V g li 
auoh P e t zo ł d  984.

* B ib lio g ra p h ie  A b t. C I I I .
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leben der Personlichkeit zuzuschreiben ? D ie S chw ierigkeit lieg t 
darin , daB F riihsym ptom e der U bem orm a lita t stets einen eigen- 
a rtig  fesselnden und beriickenden E ind ruck machen und daher 
sehr le ich t iiberschatzt werden konnen; fem er darin , daB sich in  
der K in d h e it die spater deu tlich  unterscheidbaren Typen noch v ie l 
unklarer voneinander abheben.

R ein a p rio ri scheinen v ie r H aup tfa lle  denkbar: die in  F riih - 
sym ptom en sich bekundende D bem orm alita t is t entweder ledig- 
hch Erscheinung einer einzelnen Entw icklungsepoche oder eine 
Dauereigenschaft der Personlichke it —  und innerhalb jeder dieser 
M oglichkeiten: die U bernorm a lita t is t entweder eine quan tita tive  
oder eine q u a lita tive . Von diesen v ie r denkbaren Form en sind 
m it B estim m the it fre ilich  nu r dre i tatsachlich vorhanden, nam lich :

a) q u a n tita tive  tT bernorm alita t ais yoriibergehende Phase: 
die bloBe „F  r  ii' h r  e i  f  e“ b H ie r is t led ig lich  das Tempo der 
geistigen E n tw ick lung  —  im  ganzen oder auf bestim m ten Gebieten 
— beschleunigt, ohne daB aber die schnell erreichte E ntw icklungs- 
hohe die der norm alen Menschen iibe rtra fe . Ja o ft genug bedeutet 
dies y e rfriih te  Reifen einen ye rfriih te n  S tills ta n d  und ha t eine v ie l 
yollstandigere S tagnation im  erwachsenen A lte r zur Folgę, ais bei 
den Norm alen. Diese bloBe Beschleunigung is t zuweilen auch auf 
re in  auBerlichem Wege durch D r ill zu erzielen, w ie w ir es bei 
manchen „W underk inde rn “  erleben2.

b) Q uan tita tive  U bem orm a lita t ais Dauereigenschaft: ein 
starkes T a l e n t  oder eine lebhafte  I n t e l l i g e n z  bekundet 
sich zuweilen schon sehr fr iih  durch ein spontanes Interesse an 
bestim m ten O bjekten und Ta tigke iten  —  ein Interesse, das o ft 
ohne U n te rs tiitzung  der Umgebung, zuweilen geradezu im b e irrt 
durch die von ih r ausgehende Hem mung, doch M itte l und Wege 
zu seiner B etatigung zu finden weiB. H ie r hangt fre ihch alles davon 
ab, ob die Begabung aus dieser S pontaneitat behutsam und m it 
zarter H and in  bedachte Pflege und Erziehung iiberge le ite t w ird , 
oder ob sie gewaltsam u n te rd riic k t oder endlich ob m it ih r in  den 
K inderjah ren Raubbau getrieben und daher ihre B liite  yorze itig  
gekn ickt w ird . Im  le tz ten  Fa lle  geht dieser T yp  in  den zuerst 
geschilderten iibe r, w ie uns ebenfalls die Schmerzensgeschichte 
mancher W underkinder leh rt.

1 B o o d s t e in  (006) bezeiohnet fre ilio h  a is „fru h re ife  K in d e r“  gerado 
d ie  des zw e iten  und d ritte n  T y p s ; dooh soheint m ir, d a fi dies dem Spraoh- 
gebrauch w ide rsp rio h t.

* V g l. W a s m u t h  (912), G r o ss m a n n  (906 a) und  W il l ia m s  (913).
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c) Q ua lita tive  tlb e m o rm a lita t ais fr iih  sich bekundende Dauer- 
eigenschaft: das k ind liche G e n ie . Das beriihm teste Beispiel h ie rfiir 
is t M o z a b t , f i ir  eine etwas spatere Phase des Jugendlebens dann 
noch G o e t h e . H ie r is t die schwierige Aufgabe gestellt, aus den 
Leistungen der K inde r zu diagnostizieren, inw iefem  sich unter 
der, n a tiirlic h  noch vorwiegend reproduktiven A rt der kindhchen 
Betatigung schon eine schopferische Ader ve rb irg t.

Noch besitzen w ir v ie l zu wenig M ateria lien iib e r die E n t
w icklung ubem orm aler K inder, um  schon sagen zu konnen, 
durch welche F riihsym ptom e jeder dieser Typen charakteris iert 
se i; und doch w ird  es f iir  eine fruchtbare tjbem orm alen-Padagogik 
von groBer W ich tig ke it sein, insbesondere diejenigen Merkmale 
zu kennen, durch welche sich die Ealle a und b unterscheiden *. 
N u r wenn m an die a-Falle rechtze itig  ais bloB zeithche V e rfriih - 
ungen zu erkennen im stande is t, sind falsch angebrachte MaB- 
nahmen und nachtragliche Enttauschungen zu vermeiden.

1 D ie  F a lle  o sind ja  so se lten, daB allgem eine padagogisohe MaB- 
nahm en f i ir  sie n io h t ge tro ffe n  werden konnen.
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K a p ite l X I I .

Der psychologische Typus.

D ie qua lita tive n  VerschiederLheiten zwischen Mensch und 
Mensch innerhalb der N orm alita tsbre ite  verlangen nach einem 
O rdnungsprinzip. A is solches w ird  neuerdings in  im m er steigendem 
M afie der B eg riff des Typus angewandt, der aber, um  wissenschaft- 
lich  frucb tba r zu werden, einer sehr genauen Form ulierung und 
Abgrenzung gegen verw andte B egriffe  bedarf.

W ir ba lten  uns an folgende D e fin itio n :
E in  p s y c h o l o g i s c h e r  T y p u s  i s t  e i n e  v o r -  

w a  11 e n d e  D i s p o s i t i  o n  p s y c h i s c h e r  o d e r  p s y -  
c h o p h y s i s c h  n e u t  r  a 1 e r  A r  t , d i e  e i n e r  G r u p p e  
v o n  M e n s c h e n  i n  v  e r  g 1 e i c h  b a r  e r  W e i s e  z u -  
k o m m t ,  o h n e  d a f i  d i e s e  G r u p p e  e i n d e u t i g  u n d  
a l l s e i t i g  g e g e n  a n d e r e  G r u p p e n  a b g e g r e n z t  
w  a r  e.

In  dieser D e fin itio n  scheinen uns alle wesentlichen M erkm ale 
enthalten zu sein, nam lich:

1. die Gemeinsamkeit f i ir  eine Gruppe von Menschen; 2. das 
dispositionelle M om ent; 3. d ie N ich t-E indeu tigke it der Abgrenzung 
(d. h. das fliefiende tTbergehen in  N achbartypen); 4. die N ieh t- 
A llse itig ke it der Begrenzung (d. h . die Beschrankung des Typen- 
bereichs auf nu r einen B ruch te il des ind iv idue llen  Lebens).

Zunachst ein W o rt zu der Kennzeichnung: „psychischer oder 
psychophysisch neutra ler A r t“ . So w ie es beim  B e g riff der D is- 
position  selbst unm oglich is t, eine Beschrankung auf das re in  
Psychische durchzufiihren, w ie er vie lm ehr o ft eine psychophy
sisch neutrale Beschaffenheit des Ind iv iduum s bedeutet (s. S. 27), 
so g ilt Gleiches auch von der t y p i s c h e n  D isposition. 
F iir  den „Tyrp des W eibes" oder den „Tem peram entstyp des Phleg- 
m a tike rs" sind in  der T a t gewisse korperliche w ie gewisse psychische 
M erkm ale gleich wesentlich, entsprechend in  vielen anderen 
Fallen.

D ie iib rigen  M erkm ale bediirfen einer genaueren B etrachtung.
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1. D e r T y p u s A u s d r u c k  f i i r  e i n e G e m e i n s a m k e i t .

W enn w ir jemanden m usikalisch oder sanguiniseh oder 
v isue ll nennen, so stellen w ir Eigenschaften fest, die f i ir  a lle  dem 
gleichen Typus angehorigen Menschen ebenfalls gelten. Insofem  
tre iben w ir also generelle Psychologie, nu r dafi das A llgem ein- 
g iiltig e  h ie r n ich t auf menschliches Seelenleben iiberhaup t, 
sondern auf eine eńgere Gruppe innerhalb der M enschheit be- 
zogen w ird .

Aus dieser generellen Bedeutung des Typus erg ib t sich, daB 
die Zuweisung eines X  zu einem Typus niem als diesen X  ais In d i- 
v id u a lita t kennzeichnet; denn sie be ton t ja  led ig lich  diejenigen 
Seiten seines Wesens, durch welche X  m it den anderen Typen- 
angehorigen vergleichbar is t.

Das V erha ltn is des Allgem eineren zum weniger Allgem einen 
kann sich nun innerhalb der Typen selber auf G rund engerer 
E in te ilungsprinzip ien  in  m ehrfacher S tufung wiederholen („O ber- 
typen “  und ,,U n te rtypen “ ). So kann sich z. B . der visuelle 
T yp  gliedem  in  einen U n te rtyp , in  welchem mehr die farbigen, 
und in  einen anderen, in  welchem die raum lichen Bestandteile der 
G esichtsyorstellung yorwiegen.

D er in h a ltlich  genauer determ in ierte  U n te rtyp  ha t n a tiirlic h  
eine geringere generelle Bedeutung, da die Gruppe, die er um - 
schlieBt, enger is t; aus gleichem Grunde aber tra g t er starker zur 
C harakte ris tik  des einzelnen Ind iy iduum s bei. So b ild e t das System 
der iib e r- und untereinander geordneten Typen die V e rm ittlung  
zwischen dem Allgem ein-M enschlichen und der singularen In d iv i- 
d u a lita t, aber weder die ohere noch die untere Grenze dieser 
Gruppe w ird  von der Typenpsychologie selber jemals erreicht.

2. D e r  T y p u s  e i n e  D i s p o s i t i o n .

Das Gemeinsame, durch welches w ir eine Menschengruppe 
zum T yp  zusammenfassen, bezieht sich le tzten  Endes n ich t auf 
akute M erkm ale (Phanomene und A kte ), die irgendwann bei A , 
B , C, D  usw. in  vergleichbarer Weise auftre ten , sondern auf eine 
c h r o n i s c h e  B e s c h a f f e n h e i t ,  durch welche A , B , C, D  
usw. zum H ervorbringen jener akuten M erkm ale d i s p o n i e r t  
w e r d e n .

D ie Psychologie yerwendet fre ilich  den B e g riff des Typus 
n ic h t im m er in  diesem dispositionellen S inne; sie braucht ihn  
yie lm ehr auch ais H ilfsb e g riff zur bloBen G ruppierung von ąua lita - 
tive n  Unterschieden, die am phanomenologischen M ate ria ł selbst
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gefunden werden. Es seien z. B . von 100 Schiilern freie Aufsatze 
iib e r ein gegebenes Thema gefordert worden, so zerfallen die 
Leistungen in  eine Reihe von m ehr oder m inder deutlich  geschie- 
denen Gruppen, die man fiig lic h  ais „A u fsa tztypen“  bezeichnen 
darf. A hn lich  kann man ubera ll d o rt verfahren, wo sich die zu 
vergleichenden Ergebnisse der Beobachtung oder des Experim ents 
n ich t einer re in  quan tita tiven  Stufenreihe einfiigen.

Indessen d iirfe n  derartige re in  phanomenologische Typen 
n ich t ais der eigentliche Gegenstand der Typenkunde gelten. 
D er Nachweis, dafi bei gewissen Aufgaben und unter gewissen 
Bedingungen bestim m te Menschen so, andere so reagieren, und dal3 
sich hiem ach Gruppen b ilden lassen, is t n ich t um  seiner selbst 
w illen  w ich tig  und interessant, sondem nur wegen der Schliisse, 
die man daraus ziehen kann. Man muB nach der Ursache der Ge- 
m einsam keit suchen; diese kann in  der A rt der Aufgabe, in  zufalligen 
und voriibergehenden E instellungen, in  somatischen, un te rrich t- 
hchen und sonstigen Bedingungen ihren S itz haben; sie kann auf 
gegenseitiger Beeinflussung der Versuchspersonen (Suggestion. 
Im ita tio n ) beruhen; sie kann in  solchen dispositionellen E igentiim - 
lichke iten  der Personen begriindet sein, die tro tz  der A hn lichke it 
ih re r AuBerungsweise iim erlich  ganz verschieden sind; sie kann 
endlich in  g e m e i n s a m e n  d i s p o s i t i o n e l l e n  E i g e n -  
t i i m l i c h k e i t e n  ihren G rund haben: nur in  diesem letzten 
E alle is t die Feststellung des gemeinsamen Verhaltens zugleich 
die Feststellung eines Typus im  eigentlichen Sinne.

U m  die U nklarhe iten  auf diesem Gebiet zu beseitigen, ware es 
gu t, die beiden Bedeutungen des Typusbegriffs auch sprachlioh 
zu sondem ; d o rt mogę man von phanomenologischen oder un- 
eigentlichen Typen, h ier von psychologischen oder eigentlichen 
Typen sprechen.

DaB man den Typus im  dispositionellen Sinne bisher mehr 
stillschweigend ais ausdriicklich  anerkannt hat, is t aus der psycho
logischen G esam tsituation heraus zu verstehen; denn die herr- 
schende Psychologie w ar ja  bis vo r kurzem  durchaus eingestellt 
au f einen K am pf gegen A lles, was nach ,,Vermógen“  oder seelischen 
„K ra fte n “  aussah. Indessen is t gerade die sich im m er mehr ent- 
w ickelnde Typenlehre das Gebiet, auf dem sich die Unentbehr- 
lich ke it des D ispositionsbegriffs am deuthchsten zeigt. E in  
psychologischer T yp , der n ich t zugleich eine den Ind iv iduen  zu- 
kommende standige Angelegtheit, eine Fah igke it oder Tendenz 
bedeutete, is t ein unvollziehbarer B egriff. V or dem R iic k fa ll in  
die plum pe Form  der a lten Yermogenstheorie sch iitz t uns hier-
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bei die genaue Form ulierung, die w ir fr iih e r (S. 23 ff.)  dem D is- 
positionsbegriff gegeben haben.

W ie w ir die D isposition auffassen, is t sie vo r allem  bloBe Poten- 
tia lita t, also n u r Teilbedingung des Geschehens, n ich t a lle in iger 
deus ex m achina. U nd demgemaB is t auch das aktue lle  Seelen- 
leben eines Menschen niem als bloBes Ergebnis seines Typus, 
sondem Konyergenzerzeugnis; die A rt, w ie sein Typus reagiert, 
hangt ebenso w ie von diesem selbst auch von den auBeren Sonder- 
bedingungen des E inzelfa lles (der Aufgabe, der E inste llung , der 
iib rigen  U m w elt) ab.

Fem er is t der T yp , w ie jede D isposition, in  gewissen Grenzen 
plastisch, d . h. durch erziehliche und andere E in fliisse  m odi- 
fiz ie rbar.

Sodann is t „D isp o s itio n " in  unserem Sinne nie eine iso lierte  
Seelenkraft, d ie unabhangig von den anderen im  gleichen In d i- 
y iduum  wirksam en K ra fte n  ih r Wesen tre ib t, sondem nu r einer 
der Strahlen, welche die e inheitliche Entelecbie der Personlichkeit 
entsendet. D ie Bedeutung einer einzelnen D isposition f i ir  die Per
son lichke it is t daher auch nie erkennbar an der absoluten Starkę, 
m it der sie sich a u fie rt; entscheidend is t led ig lich  die r e l a t i  v e  
Bedeutung, die ih r im  Verband a lle r im  In d iv id u u m  vorhandenen 
D ispositionen zukom m t. Entsprechendes g ilt auch vom  T yp . 
In  genauerer Form uhem ng is t dieser n ich t eine mehreren Menschen 
gemeinsame E inzeld isposition, sondern e in  D i s p o s i t i o n s -  
y e r h a l t n i s  m i t  P r a v a l e n z  e i n e s  G l i e d e s .

E in  B eispie l: M an denke sich eine Person, bei welcher die 
Energie der Vorstellungen allgem ein rech t schwach is t; aber die 
re la tiy  starkere (also ,,pravalierende“ ) Lebha ftig ke it und Nach- 
h a ltig k e it komme den yisuellen Vorstellungen zu. Diese Person 
gehort zweifellos zum yisuellen Typus, und doch kann der absolute 
Energiegrad ih re r yisuellen Vorstellungen geringer sein ais bei 
anderen Menschen, die noch n ich t zum yisuellen T yp  gehoren 
(w eil dereń aud itive  Yorstellungen eben noch lebhafte r und dauer- 
ha fte r sind)1.

1 Das B e isp ie l is t m it e in igen A nderungen S e g a l  e n tle h n t, de r i i  ber.- 
h a u p t das V e rd ie ust h a t, a u f obigen w ich tige n  T a tbestand  aufm erksam  
gem aoht zu haben. (546 S. 131.) S. ne nn t den T y p  wegen der re la tiv e n  
V o rh e rrso h a ft der einen D isp o s itio n s rich tu n g  eine „P ra d is p o s itio n “ ; da aber 
der Spraohgebrauoh be i dieser W ortzusam m ensetzung langst das „P ra -“  
im  ze itlioh en , n io h t im  R angsinne anzuw enden gew óhnt is t, soheint m ir  der 
A usd ruok „p ra va lie re n d e  (yo rw a ltende ) D is p o s itio n " e inw and fre ie r.
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E in  weiteres M erkm al des D ispositionsbegriffs is t der t  e 1 e o - 
l o g i s c h e  C harakter; und dam it e rha lt auch der B e g riff des 
Typus w ieder eine neue Schattierung. Jede D isposition is t ein 
fortwahrendes Tendieren zur V erw irk lichung bestim m ter Z iele; 
so fem  und in  dem Grade nun ais eine vorw altende D isposition 
auf Ziele besonders eingestellt is t, die einer Gruppe von Ind iv iduen  
gemeinsam sind, e rha lt sie typischen Charakter. H iernach h o rt 
der Typus auf, ein beliebiger Sam m elbegriff f i ir  vorhandene D is- 
positionsbeziehungen zu sein; er w ird  zu einer A r t I d e a ł -  
b e g r i f f  f i ir  diejenige S tru k tu r, welche die m oghchst reine 
Auspragung eines gemeinsamen Ziels und die moghchst geringe 
Beim ischung storender, zufalhger, re in  indm due lle r Z iige au i- 
weist.

Dies Teleologische zeigt schon der Sprachgebrauch, der h ier 
n ich t ais bedeutungslos bei Seite geschoben werden darf. W enn 
w ir vom  „G elehrten typus“  sprechen, meinen w ir n ich t nu r die
jenigen M erkm ale, d ie zu fa llig  bei den meisten Gelehrten yorhanden 
sind, sondern den In b e g riff derjenigen Eigenschaften, welche in  
ih re r Besonderheit und E inse itig ke it am besten geeignet sind, die 
besondere Aufgabe des Gelehrten innerhalb der menschhchen 
Gemeinschaft zu verw irkhchen. Gleiches g ilt, wenn w ir eine F rau 
eine reine V e rtre te rin  des weibhchen Typus nennen.

D er Ausdruck „Id e a lb e g riff" da rf h ie r fre ilich  n ich t im  Sinne 
einer morahschen W ertung verstanden werden. Ob die Ziele, 
denen eine Menschengruppe zustrebt. ethisch gu t oder bose, 
biologisch fo rderlich  oder schadlich sind, geht die Typenlehre 
n ich ts  a n ; sie h a t es nu r m it der Frage zu tu n , ob die dispositionelle 
E inste llung au f solche Ziele re iner oder weniger re in  ausgepragt 
is t. D arum  kann m an von einem typischen Verbrecher ebenso 
sprechen, w ie von einem typischen A ltru is te n .

D iejenigen F a lle , in  denen keine Annaherung an die Idea l- 
form  eines bestim m ten Typus vo rlieg t, oder in  welchen diese A n
naherung durch zweckfremde Elem ente em pfindhch gestort w ird , 
nennen w ir a t y p i s c h .

B em orkensw ert is t os, daB sich d ie  oben angestellt©  B e traoh tung  
m u ta tis  m u tan d is  anch a n f I n t r a - V a r i a t i o n e n  anwenden la B t. D ie  
Lebensentw icklung eines In d iv id u u m s  bosteht n io h t n u r in  der graduellen 
S teigerung des seelischen Lebens, sondern auch in  fo rtw ahrendom  ą u a lita - 
tiv e n  W andel. In  diesem  haben aber nu n  n ic h t a lle  q u a lita tiv  verschiedenen 
Z e ita b sch n itte  d ie  gleiohe B edeutung f i ir  d ie E n tw ic k lu n g ; v ie lm e h r g ib t 
es Epoohen, doren In h a lt einen ausgesproohenen „ty p is c h e n " C harakte r 
h a t, indem  h ie r das Lebon des In d iy id u u m s  eine bestim m te , in  sich ge- 
schlossene, re la tiy  s tab ile  Z w o o ks tru k tu r h a t; zw ischen solohen liegen



Kapitel K IL  Der psychologische Typus. 173

andere, d ie  einen vorw iegenden tlbe rga ngs- und  V o rbe re itungsoharakte r 
trage n . D ie  Q u a lita te n  je ne r erstgenannten Z e itab soh n itte  w o llen  w ir  E n t- 
w iok lu ng styp en  oder „S ta d ie n " nennen. D ie  A na log ie  zu den e igen tlichen  
in te rin d iv id u e lle n  T ypen  ze ig t de r S praohgebrauch, der z. B . vom  K in d h e its - 
typ u s , vom  Ju n g lin g s typ u s  s p ric h t.

3. D e r  T y p u s  k e i n e  K l a s s e .
Nach dem ersten M erkm al im serer B egriffsform ulierung (Ge- 

m einsam keit fu r eine Gruppe von Ind iv iduen ) konnte es scheinen, 
ais ob sich der B eg riff des Typus m it dem der Klasse (oder auch 
der A rt, der Spezies) decke. In  der T a t is t auch diese Id e n tifik a tio n  
o ft genug vollzogen w orden; sie is t aber durchaus unberechtigl 
und ha t manchen Schaden gestifte t.

D ie nebengeordneten G lieder einer A rten - oder Klassenein- 
te ilung  sind deuthch gegeneinander abgegrenzt. D ie  zur A rtd e fin i- 
tio n  notigen M erkm ale passen n u r au f die Angehorigen der Gruppe 
und sind zweifellos au f Angehorige snderer Gruppen unanwendbar. 
Dieser Satz besteht durchaus zu R echt auch f i ir  denjenigen, der 
sich zur biologischen Entw icklungstheorie bekennt; denn wenn 
auch die A rten  auseinander hervorgegangen sind —  so, w ie sie 
gegenwartig ais A rten  bestehen, sind sie eindeutig und ohne tlb e r- 
gang voneinander geschieden. W o sich vereinzelte Zwischen- 
und Bastardform en zeigen, sind sie stets Ausnahm efalle, durch 
welche die kom pakte Geschlossenheit der eigentlichen A rtbe - 
schaffenheit n ich t bee in trach tig t w ird .

Anders beim  Typus. Zwischen einem Typus und seinen Nach- 
bartypen sind die Grenzen stets flie fie n d ; die tjbergangsform en, 
bei denen man zw eife lhaft sein kann, ob sie noch dem einen oder 
schon dem andem  oder v ie lle ich t einer Zwischenform  angehoren, 
sind n ich t gelegentliche A bnorm ita ten , sondem sie gehoren no t- 
wendig zur S tru k tu r der Typenyerte ilung. Stellen die A rten  Inseln 
dar, von dereń einer zur andem  keine B riicke  fiih r t, so sind die 
Typen nu r H iig e l in  einem welligen Gelande; wo aber grenzt sich 
das zu einem G ipfe l gehorige Terra in  gegen das des nachsten ab ?

Dies e rg ib t sich eigentlich schon aus der teleologischen Schat- 
tie rung , die w ir im  vorangegangenen A bschn itt am Typenbegriff 
festste llten. Denn wenn der T yp  eine „Id e a lfo rm “  is t, so sind in  
der Annaherung an das Idea ł alle m oglichen Grade denkbar.

A uch  b io log isoh is t diese V ersohiedenbeit zwisohen „ A r t “  un d  „T y p u s “  
w o h l ve rs ta n d lio h . D ie  G eschlossenheit de r A r t un d  ih re  feste A bgrenzung 
gegen jede andere w ird  gew ahrt d u rch  d ie  im m e r in n e rh a lb  de r A r t b le ibende 
E o rtp fla n zu n g  un d  V ererbung. Zw ischen den A ngehorigen verschiedener 
T ypen  dagegen besteht P an m ix ie  und  d a m it d ie  M ó g lio h ke it zu r S chaffung
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von  sam tlichen  denkbaren Z w ischenform en. Das t r i f f t  se lbst au f den- 
jen igen  T ypus zu , der in n e rh a lb  der M enschheit noch am  m eisten der 
b io log ischen A r t  nahe s te h t, den R assen typus; so h a t z. B . A m e rika  in  zah l- 
re ichen G enerationen d ie  M ischung von  W eiBen, Schwarzen un d  R o ten 
e rle b t. In  v ie l hoherem  M afie  aber g ilt  das E ntsprechende vo n  den re in  
psychologischen T ypen , w e il h ie r d ie  in s tin k tm a fiig e n  H em m ungen, d ie  
e tw a  der M isohung versohiedener Rassen entgegenstehen, durchaus feh len , 
ja  eher duroh das G egenteil (gegenseitige A nziehung und  E rganzung ve r- 
sohiedener T ypen ) abge lost w erden.

D ie re in  logische O rientierung is t fre ilich  durch die eben ge- 
schilderte E igenart des Typusbegriffs auBerordentlich erschwert. 
D er Mensch h a t den fast unw iderstehlichen Hang, q u a lita tive  U n
terschiede, die er bem erkt, zu Klassenbegriffen zu machen und 
die Angehorigen jeder Klasse durch bestim m te M erkm ale ein- 
deutig  gegen a lle  anderen abzugrenzen. H ie rbe i sp ie lt w ohl die 
Sprache eine entseheidende R olle , da ja  die Reihe der Q ualita ts- 
b e z e i c h n u n g e n  im m er ein D iskre tum  b ilde t, dem man 
nun auch die entsprechende unstetige E in te ilung  der be- 
zeichneten O b j e k t e  an die Seite stellen m ochte. D ie  Eolge 
is t, daB schon in  der allgem einen Log ik d ie  M ethode der K la ss ifi- 
ka tion , die Unterscheidung durch die d iffe ren tia  specifica, das 
System der U ber- und U nterordnuug der Klassen usw. auf das 
ausfiih rlićhste  behandelt w ird , wahrend das P rinz ip  der Typen
gliederung kaum  einen P la tz, geschweige denn eine gleichwertige 
Behandlung e rh a lt1.

1 A m  soharfsten h a t w o h l S io w a r t  den Gegonsatz fo rm u lie rt (L o g ik
2 . A u fl. H . S. 711):

„E s  g ib t n a tiir lic h e  G ruppen ve rw an d te r vmd u n te r sioh ahn lioher
D inge , w elche tro tzd e m  keinen G a ttu n g sb e g riff zulassen w o lle n , der ih re  
Zusam m engehorigke it a u sd riio k te , un d  duroh ih r  e igen tiim liohes V e rh a lte n  
den re in lio h e n  Forderungen des logisohen Sohem atism us w iderstreben . . . .  
E in e  solohe G ruppe re o h tfe rtig t einen gem einsohaftlichen N am en, dem  aber 
ke in  in  e iner D e fin itio n  zu fix ie re n d e r B e g riff e n ts p rio h t; denn da fi d ie  zu 
e ine r G ruppe gehorigen D inge m e i s t  das M erkm a l a, ausnahm sweise 
aber auch a ,, m e i s t  das M erkm a l b , ausnahm sweise aber auch b , haben, 
kann  ke in  E rsa tz  f i i r  eine D e fin itio n  sein, welohes f i i r  a lles d a ru n te r B e- 
fa fite  g le ioh ge lten  m u fi. R e p r a s e n t i e r t i s t  eine solohe G ruppe duroh 
d ie jen igen in  der M itte  stehende F o rm , w elche m it a llen  anderen d ie  
m eisten A h n lio h ke ite n  h a t, so d a fi diese ais nach versohiedenen Seiten 
d iverg ierende V a ria tio n e n  eines m ittle re n  T y p u s  b e tra o h te t werden 
konnen .“

S. 712. „J e  w eniger es ge lingen w ill,  in n e rh a lb  des U m fangs eines hohe- 
ren B e g riffs  durohgre ifende und  fundam enta le  U nte rsch iede au fzu find en , 
d ie  eine siohere E in te ilu n g  gesta tten , je  m ehr insbesondere d ie  U ntersohiede 
se lbst q u a n tita tiv ę r un d  flie fie n d e r N a tu r s in d , um  so m ehr is t d ie  O ber-
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Auch die Psychologie ne ig t nun dazu, jener Verwechslung zu 
unterliegen und die gefundenen Typeneinteilungen unyersehens 
in  K lassenbegriffe um zuwandeln. Fast jede Charakterologie oder 
Temperamentenlehre, die man daraufh in  p r iif t,  beweist es. So 
h a t z. B . K a n t  die v ie r beriihm ten Temperamente f i ir  so  feste. 
Klassen angesehen, daB er a p rio ri das Bestehen von t)hergangs- 
und Zwischenform en f i ir  unm oglich h ie lt1. Auch H e y m a n s  is t 
augenscheinlich von der Geschlossenheit seiner Tem peram ents- 
typen so iiberzeugt, daB es ihm  bei 102 von 110 psychographierten 
Menschen ganz auBer Zw eifel is t, in  welches Fach er sie zu weisen 
habe2. —  Oder ein Beispiel aus einem anderen G ebiet: M an ste llte  
im  Gebiet der Vorstellungsdispositionen zunachst den aud itiven , 
yisuellen und m otorischen T yp  auf. Dann bem erkte man, daB 
zwiselien den re la tiy  reinen Auspragungen des yisuellen und des 
aud itiven  Typus zahlreiche Zwischenformen existie rten , bei 
denen die Zuweisung zu einem der genannten Typen durchaus 
W illkursache gewesen ware. Da erhob man dies K on tinuum  der 
tjbergangsform en w ieder zu einer besonderen Klasse, d ie  man 
„ty p e  m ix te “  nannte.

Es gehort eine gewisse Resignation dazu, aus Obigem die 
notwendige wissenschaftliche Folgerung zu ziehen: daB es un- 
m óglich sei, die psychischen V arianten in  re in licher Scheidung 
einer kle inen Anzahl von Fachem  restlos zuzuweisen, und daB 
daher eine aufzustellende Typusgliederung nie zur Klassenein- 
te ilung  zugespitzt werden darf.

s io h t iib e r d ie  M a n n ig fa ltig k e it der D inge au f d ie  A u fs te llu n g  solcher G ruppen 
angewiesen. D ie  K la s s ifik a tio n  der Menschen z. B .  naoh den Verschieden- 
he iten  ih res Baues h a t, je  w e ite r sich  d ie  K e n n tn is  der m annigfaohen 
Stam m e ausdehnte, um  so m ehr von  e ine r durohgre ifenden D iv is io n  ab- 
sehen und  sioh da rau f beschranken m iissen, solohe G ruppen au fzuste llen , 
welohe sich um  bestim m te  T y p e n  herum  b ild e n ; w obe i fre iiio h  d ie  Sohwie- 
r ig k e it n io h t ausbleiben kan n , da fi sioh Zw ischenform en e ins te llen , be i 
denen m an zw e ife lh a ft is t, ob m an sie zu dieser oder je n e r G ruppe zahlen 
s o ll.“

1 8 , § 87. I I .  „A ls o  g ib t es keine z u s a m m e n g e s e t z t e n  
Tem peram ente, z. B . e in  sanguinisoh-oholerisohes . . . ,  sondem  es s ind  in  
a llem  dereń n u r v ie r, un d  jedes derselben e in faoh, un d  m an w e ifi n ic h t, 
was aus dem Menschen gem aoht w erden s o li, de r sioh e in  gem isohtes 
zue igne t.“

* 804, S. 323. B e i den iib rig e n  8 Personen ve rZ io h te t e r a u f Zuw eisung 
zu einem  Tem peram ent n io h t deshalb, w e il e r h ie r das V orhandensein von  
atyp isohen fjbe rga ngs- oder Zw ischenform en f i i r  m og lioh  h a lt, sondem  
n u r, w e il d ie  ih m  vorliegenden A ngaben f i i r  ih re  E iohung n io h t aus- 
re ioh ten.
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4. T y p e n v e r b i n d u n g  u n d  T y p e n b e r e i e h .

Aber noch aus einem andern Grunde w iderstrebt der Typus- 
beg riff —  im  Gegensatz zum K lassenbegriff —  den Bediirfnissen 
der Log ik nach sauberer E in te ilung  und Scheidung.

D ie Gruppe von Ind iv iduen , die durch eine K lassendefin ition 
umschlossen w ird , is t dam it ais a llse itig  zusammengehorig charak- 
te ris ie rt; die Klassen (A rten) stellen also „T o ta lva ria n te n “  dar. 
Sofern die Angehorigen v e r s c h i e d e n e r  Klassen gemeinsame 
M erkm ale haben, is t dies durch gemeinsame Zugehorigkeit zu einer 
iibergeordneten Klasse e rk la rt.

D ie Typen dagegen sind (m it wenigen Ausnahmen) ,,P  a r  t  i a 1- 
v a r i a n t e n “ . Sie beziehen sich auf die Q ua lita t eines ein- 
zelnen D ispositionskom plexes; und die Angehorigen eines Typus 
werden led ig lich  durch die Gemeinsamkeit in  eben diesem M erkm al 
zusammengehalten, wahrend sie in  bezug auf andere M erkm ale 
sehr verschiedenen, m it jenen sich kreuzenden Gruppen zuge- 
horen konnen.

Es sei ein X  ausgesprochener Sanguiniker —  so gehort er 
hierdurch m it a llen jenen andern zusammen, die auch den sangui- 
nischen T yp  vertre ten. Derselbe X  sei auBerdem sta rk  v isue ll —  
dam it gehort er wiederum  einem Typus an, der sich in  seinem 
Um fang m it dem Typus des Sanguinikers weder deckt, noch ihm  
ais hohere Klasse iibe r-, noch ais U n te ra rt untergeordnet is t, sondern 
sich ganz beliebig m it ihm  kreuzt. Manche Sanguiniker sind v isuell, 
aber vie le Sanguiniker sind n ich t v isue ll, und vie le Y isuelle sind 
n ich t Sanguiniker. Da entsprechendes f i ir  jeden andem  Typus g ilt, 
so entsteht durch stiindige Kreuzungen ein B ik l, das sich in  seiner 
W irm is  und U n iibe rs ich tlichke it sehr von der klaren System atik 
der A rten  und Klassen unterscheidet.

Man kann diesen Tatbestand auch anders ausdriicken. D ie 
einzelnen Eigenschaften, durch welche eine A r t  spezifiseh bestim m t 
is t, kommen sam tlich 1 bei allen Angehorigen der A r t vor, und sie 
fehlen bei allen N ichtangehorigcn der A r t: diese Eigenschaften, 
so sagt man dann, stehen untereinander in  to ta le r K o rre la tion . 
Vergleichen w ir dagegen zwei psychologische Typen a und b, die 
zwei verschiedenen M erkmalsgebieten angehoren und daher zu
sammen in  denselben Ind iv iduen  vorkom m en konnen, so is t der 
entsprechende F a li —  daB alle Ind iv iduen , die dem T yp  a angehoren, 
auch dem T yp  b angehoren, und daB Ind iv iduen , die dem T yp  a

1 V on vero inzo lton  A b n o rm ita te n , M iB geburten usw . kan n  h ie r f iig -  
lic h  abgesehen wordon.
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n ich t angehoren, auch nie dem T yp  b angehoren —  nu r eine Grenz- 
form , die n ie  ye rw irk lich t is t. An die S telle der einfachen T o ta l- 
korre la tion  tre ten  in  der Typengliederung die verschiedensten 
K o r r e l a t i o n s g r a d e :  von einer sehr engen Zusammen- 
gehorigke it der Typen a und  b durch die vo llige  G le ichg iiltigke it 
h indurch bis zu einem vorwiegenden SichausschlieBen beider Typen.

So kom m t es, daB in  der Typenlehre die Korrelationsm ethode 
eine besondere Bedeutung und Anwendungsweise erha lt, von der 
die A rtenforschung nichts w eiB 1.

A u f G rund des Korrelationsgrades kann man das Beieinander 
m ehrerer Typen in  einem Ind iv iduu ra  auf zwei yerschiedene 
H auptform en zu ruck fiih ren : den K om plextypus und den Typen* 
kom plex. W etm  nam lich beide Typen stark ko rre la tiy  sind, so 
heiB t dies, daB ih re  Verbindung selber ein typisches M erkm al f iir  
die entsprechende Menschheitsgruppe is t, derart daB die Anwesen- 
h e it der einen E igenschaft auch die der andern e r w a r t e n  
la B t: w ir haben es also m it einem k o m p l e x e n  T y p u s  zu 
tu n  (dessen entw ickeltste Form  der T o ta ltypus is t). Besteht 
dagegen zwischen beiden Typen im  allgemeinen keine K orre 
la tion , is t ih r gemeinschaftliches A u ftre ten  in  irgend einem In d i- 
v iduum  n ich t mehr aus einer notwendigen inneren Zusammen- 
gehórigke it beider Eigenschaften e rk la rlich , so b ilden sie nu r einen 
T y p e n k o m p l e x .

Ai s k o m p l e x e  T y p e n  werden sich zum groBen Teile 
jene Eigenschaften erweisen, m it denen die Laienpsychologie 
arbe ite t, ais ob es einfache Tatbestande waren. U m  z. B . den T yp  
des „M usika lischen" zu erzeugen, m iissen sich typische Besonder- 
heiten der Sinneswahmehmung und des Sinnengedachtnisses, 
der G efiihlserregbarkeit im d des in te llektue llen  Verstandnisses, 
der R eproduktions- und P roduktionsfah igke it zu einer geschlossenen 
E in h e it ye rb inden2. —  Auch alle Yersuche, die Temperamente 
psychologisch zu erklaren, machen aus ihnen kom plexe Typen, da 
typische Form en der S tarkę, G eschwindigkeit, Gefiihlsbetonung 
und N achha ltigke it menschlicher W illens- und Gemiitsbewegungen 
in  ihnen zu einer w iederum  typ isch werdenden Synthese kommen 
sollen.

1 Z u r spezio llen B efeohnung der T ypen korre la tio ne n  vg l. K ap . X X .
* D ie  geuaunteu E lem ente des K om p le x typ us  mogen seine „T e il-  

ty p e n “  he ifie n . M it diesem  d iirfe n  d ie  (S. 169 erw ahnten) „U n te rty p e n " 
n ic h t verw eohselt werden. Dei- K o m p le x ty p  des „M u s ika liso h e n " h a t zu 
U n te rtyp e n  d ie  versohiedenen V a rie ta te n , in  denen uns m usikalisohe M en- 
sohen begegnen.

S tern , Differentielle Psychologie. 12
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D ie K om plextypen tre ten  uns in  zwei verschiedenen M odi- 
fika tionen  entgegen, je  nachdem die seelischen Funktionen, welche 
die Kom ponenten b ilden, einander ahnlich (homogen) oder unahnlich 
(heterogen) sind. D ie beiden Te iltypen  z. B ., aus denen vie le Psycho- 
logen den Typus des Sanguinikers zusammensetzen: vorw iegender 
Lustcharakter der G efiih le und schneller flacher A b lau f der Reak- 
tionen, sind Eigenschaften, die untereinander keine A hn lichke it 
haben: danach ware der T yp  des Sanguinikers ein „heterogener 
K om plextypus“ . Dagegen haben die zahlreichen E inze lfunktionen, 
die an der K onstitu ie rung  des „M usikalischen“  b e te ilig t sind, tro tz  
a lle r Verschiedenheit doch die Bezugnahme auf m usikalische E in - 
d riicke  gemeinsam; w ir haben es also h ie r m it einem „homogenen 
K om plextypus“  zu tu n .

D ie homogenen Typen sind noch einm al danach einzuteilen, 
ob die Hom ogeneitat der Elem ente eine inha ltliche  oder eine form ale 
is t. Das eben genannte Beispiel des „M usikalischen“  gehort zur 
ersten G ruppe; iibe rhaup t is t jedes T a len t ein durch i n h a l t 
l i c h e  Gesichtspunkte bestim m ter und begrenzter T yp . Das 
Wesen anderer K om plextypen besteht dagegen darin , daB sich 
eine f o r m a l e  Besonderheit gleichm aBig iib e r eine groBere 
A nzahl verschiedener psychischer In h a lte  e rstreckt; so kann 
z. B . die typische E igenschaft der S uggestib ilita t ebenso an Sinnes- 
wahrnehmung w ie E rinnerung, E rw artung wie U rte il, G efiih ls- 
betonung wie W illenshandlung angreifen. Auch die C harakter-, 
In te lligen z-, Aufm erksam keitstypen gehoren hierher.

N un besteht aber durchaus ke in R echt, ap rio ri anzunehmen, 
daB sich dies humogene P rinz ip  ta tsachlich au f die Gesam theit a lle r 
derjenigen Funktionen erstrecken muB, auf die es sich erstrecken 
ka n n ; und so t r i t t  h ier ein neues Problem  auf, das bisher noch sehr 
wenig m it exakten M itte ln  behandelt worden is t, das des „ T  y p e n -  
b e r  e i  c h s“ .

D er Typenbereieh is t der U m kreis derjenigen F unktionen 
innerhalb der Personlichkeit, die vom  Typus betro ffen  werden, 
also die in tra -in d iv id u e lle  W irkungsspharo des Typus. Im  a ll- 
gemeinen is t die Neigung sehr sta rk, bei (angenommenen oder 
nachgewiesenen) homogenen Typen den Typenbereieh so w e it ais 
m óglich zu spannen. Is t ein Mensch ais ,,suggestibel“  charak- 
te ris ie rt, so m ein t man dam it m eist n ich t n u r: suggestibel in  bezug 
au f diese und jene untersuchte F unktion , sondem: suggestibel 
auch in  bezug auf alle  andersartigen Funktionen, bei denen iibe r- 
haupt Suggestion eine R olle spielen kann. A ber so einfach u n d  g la tt, 
w ie eine solche Theorie es voraussetzt, is t die T ypenb ild  ung in
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W irk lich k e it fast nie, und so kann die Unterlassung einer eigens 
auf den Typenbereich gerichteten Untersuchung zu starken Irru n - 
gen und Enttauschungen fiih ren .

In  seinen kom plexesten Form en zeigt der K om plextypus eine 
starkę Annaherung an den Speziesbegriff, indem  er n ioh t nu r 
vereinzelte M erkm ale um faBt, sondem die verschiedensten seelischen 
F unktionen m ehr oder m inder in  M itle idenschaft z ieh t ( „T  o t  a 1 - 
t y p u  s“ ). Solche Fa lle  werden d o rt m oglich, wo eine e inheitliche 
—  biologische oder ku ltu re lle  —  U rsach lichke it zahlreiche In d i- 
viduen in  ih re r T o ta lita t beeinfluBt,; in  diesem Sinne kommen vo r 
allem  Abstam m ung (Rasse, N ation , F am ilie ), Geschlecht, B eruf, 
soziałes M ilieu  in  B etracht. W enn w ir vom  Negertypus, 
dem F am ilien typus der Habsburger, dem weiblichen Typus, dem 
Typus des Schauspielers, dem Verbrechertypus sprechen, so meinen 
w ir stets einen T o ta ltypus, der ebenso korperliche w ie psychische 
T e iltypen  und innerhalb des letzteren typische Bestim m ungen 
der m annigfachsten Merkm ale um faBt. W ir nehmen zugleich an, 
daB diese T e ilva rian ten  sam tlich, da sie von einer identischen 
Ursache abhangig sind, untereinander in  enger K o rre la tio n  stehen. 
Aber auch der T o ta ltypus is t —  das da rf n ich t iibersehen werden —  
keine w irk liche  Spezies; auch h ie r sind die Ubergange flieBend, 
Zwischenstufen, Ausnahmen und Abweichungen zahlreich, die 
D urchdringung des Ind iv iduum s m it den typischen Eigenschaften 
nie vo llstand ig  und a llse itig . Auch der T o ta ltyp u s  is t eben nu r 
eine Idea lfo rm , der sich die Typenangehorigen in  sehr verschiede- 
nem Abstande nahem , n ich t das in  ałlen V e rtre te rn  verw irkhchte  
A rtp rin z ip .

D ie  psychologische Schilderung solcher T o ta ltyp e n  is t ein 
beliebtes Thema popularer und halbpopularer Abhandlungen; 
man denke nu r an die vielen S chriften iib e r Psychologie „des 
W eibes“ , „des K iln s tle rs “ . D ie exakt em pirische Untersuchung 
der T o ta ltypen  aber, die sich hauptsachlich auf K orre la tions- 
bestimmungen w ird  aufbauen miissen, b le ib t noch der d iffe ren- 
tie llen  Psychologie ais w ichtige Sonderaufgabe yorbehalten.1

Das Gegenstiick zu den einheithchen K om plex- und T o ta l
typen b ilden die T y p e n k o m p l e x e .  Sie spielen innerhalb 
der Typenlehre selber keine so bedeutende R olle, da ja  bei ihnen, 
w ie gesagt, das in tra in d iv id u e lle  Zusammensein der T e iltypen

1 A is  eine der w e rtv o lls te n  U ntersuohnngen dieser A r t  sei H e y m a n s ’ 
P sychologie der F rauen genannt (1031).

12*
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keine Erscheinung is t, die sich selber typ isch w iederbolt. Aber 
gerade aus diesem G rund w ird  der Typenkom plex um  so w ich tiger 
f i ir  die Ind iv idua lita tsfo rschung . Denn die Verbindung der beiden 
Typen in  X  is t ja  f i ir  diesen um  so charakteristischer, je  weniger 
m an eine gleicbe Verbindung bei andem  Indm duen  erwarten 
kann. M it jeder weiteren K om pbkation  des an einem Ind iv iduu m  
zu konstatierenden Beieinanders von Typen en tfem t man sich 
w eiter von dem bloB Typischen und nabert sich dem Singularen; 
denn die W ahrschein lichkeit w ird  im m er geringer, daB noch andere 
Ind iv idue n  ebenfalls gerade diesen Typenkom plex in  sich vereinigen 
sollen. D ie vo lle  Ind ividua lbeschaffenheit der einzebien Person
lic h k e it w ird  fre ilich  auch auf diesem Wege n ich t erre icbt, da ja  
jeder Typus, den w ir an ih r konstatieren stets noch etwas Gene- 
relles is t; im m erhin s te llt der genannte Weg die groBte Annaherung 
an die In d iv id u a lita t dar, die w ir durch re in  empirische qua li- 
ta tiv e  Analyse erreicben konnen; und w ir werden uns dieses Weges 
spater bei Besprechung der ,,Psyehographie“  zu erinnern haben.

W ir geben zum  SchluB eine D bersicht iib e r die besprochenen 
Typenform en.

A  E i n f a c h e r  T y p u s

B  V e r b i n d u n g  v o n  e i n f a c h e n  T y p e n  
(innerhalb eines Ind iv iduum s).

K om plextypus Typenkom plex
(typ isohe V erb in dun g  (n io h t-typ iso h e  V e rb in -

einfaoher T ypen ) dung einfaoher T ypen )

homogener K om plex- heterogener Kom-
typus 

(A h n lic h k e it der zu- 
gehorigon T e ilty p e n  

un te re inan de r)

plextypus
(ke ine A h n lio h k e it 

de r zugehorigen T e il
type n  un te re inande r)

inha ltliche  form ale
H om ogeneitat H om ogeneitat
(T e ilty p e n  be- (T e iltyp e n  beziehen

ziehen sioh a u f sich au f gleiohe
gle ichen In h a lt)  fo rm a le  E ig e n a rt)
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K a p ite l X I I I .

Typengliederung I.
( A l l g e m e i n e a .  N a i v e  u n d  k o n s t r u k t i v e  M e t h o d e n . )

W ahrend die Begriffsbestim m ung des Typus bisher nu r wenig 
Beachtung gefunden ha tte , is t die G liederung der Typen von jeher 
ein sehr beliebtes A rbeitsgebiet der Psychologie —  sowohl der 
popularen, w ie der philosophischen, w ie endlich der exakt wissen
schaftlichen —  gewesen.

U n te r Typengliederung verstehen w ir die in te rind iv idu e lle  
V erte ilung der V arianten eines allgemeinen M erkm als au f eine 
Reihe nebeneinandergeordneter Typenform en. Das so entstehende 
Schema heiBe T  y  p i  k  („T y p ik  der A ufm erksam ke it'‘, ,,T yp ik  
des sensorischen Gedachtnisses“  usw.).

D re i H auptarten  des Typenschemas lassen sich unterscheiden.
a) D a s  m o n o t y p i s c h e  S c h e m a :  Das typenbildende 

M erkm al w ird  so gew ahlt,’ daB die Menschen kon trad ikto risch  
nach seiner Anwesenheit oder N icht-Anw esenheit g rupp ie rt werden 
konnen. D ie Besitzer des M erkm als b ilden dann eben ,,d e n “  
Typus, durch den sie sich aus der ind iffe renten Masse herausheben.

b) Das a n t i t y p i s c h e  Schema bedient sich n ich t des kon- 
trad ikto rischen , sondern des kontraren Gegensatzes, d. h. es erhebt 
die zwei Form en eines M erkm als, die sich von einem In d iffe - 
renzpunkt aus nach entgegengesetzten R ichtungen erstrecken, 
zu Typenzentren. Zuweilen w ird  die Indifferenzgegend selbst 
noch zu einem M itte ltyp u s  erhoben.

c) D ie p o l y t y p i s c h e  Y a ria tion  endlich lie g t d o rt vo r, 
wo an einem M erkm al eine M ehrheit q u a lita tiv  verschiedener 
Typenform en aufgeste llt w ird , die sich n ich t m ehr in  ein eindim en- 
sionales Schema einfiigen lassen. D ie T y p ik  is t h ie r entweder ganz 
unsystem atisch oder sie w ird  auf eine Kreuzung m ehrerer ein- 
facherer Schemata zu riickge fubrt.
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D er Versuch, die Menschen in psychologische Typen zu glie- 
dern, z ieh t sich bereits durch etwa zwei Jahrtausende. Das ehr- 
w iird igste  System dieser A rt, die Tem peram ententypik, ha t sogar 
G liedzahl und Namen der Typen aus dem A lte rtu m  bis ins Volks- 
bewuBtsein der Gegenwart und in  einen T e il der wissenschaft- 
hchen Psychologiebiicher h ineingerettet. Aber diese ganze lange 
Bewegung erm angelt doch fast iib e ra ll des Charakters einer 
du rchge fiih rt wissenschafthchen B etrachtung. B a ld  begniigte 
man sich m it der rohen Zufallsem pirie des gesunden Menschenver- 
standes; dann wieder bewegte man sich ganz im  A bstrakten , 
konstru ie rte  auf logischem Wege bestim m te Typen und k iim m erte  
sich n ich t um  ihre  em pirische Bewahrung; endhch yerband man 
E m pirie  und D eduktion , aber in  einer unzureichenden Weise. 
Sełbst vie le der bedeutendsten W issenschaftler, die sich noch in  
neuester Z e it m it der Typenlehre befaBten, haben ih re  e igentlich 
wissenschafthche A rb e it auf die logische A b le itung  und D urch- 
b ildung des Typenschemas beschrankt, wahrend sie sich bei der 
em pirischen N achpriifung und E inordnung m it der popularen 
A lltagserfahrung zufrieden gaben.

E rs t die le tzten Jahrzehnte haben einen Umschwung einge- 
le ite t; man beginnt jenen halb naiven, halb konstruktiven  Ver- 
fahrungsweisen eigene exakte M ethoden der Typenforschung an 
die Seite zu stellen. Aber auch diese Bestrebungen le iden noch an 
gewissen, spater zu besprechenden Fehlem  (vg l. das nachste 
K a p ite l).

Das M erkm al des Teleologischen, das ja  jedem T ypus anhafte t, 
gab w ohl dem naiven Denken den ersten AnstoB zu r Typenbildung, 
aber in  einer auBerst groben F orm : dasjenige, das unter irgend 
einem praktischen Zweckgesiehtspunkt besonders au ffie l und sich 
aus der Menge heraushob, wurde zu einem besonderen Typus 
gemacht. Dieser wurde durchaus ais einheitliche, ja  einfache 
E igenschaft angesehen; nach einer etwaigen, in  ihm  enthaltenen 
psychischen M ann ig fa ltig ke it wurde n ich t gefragt.

D ie niederste S tufe dieser Auffassung is t die d irekte  Ver- 
d inglichung einer solchen E igenschaft, und dam it d ie A ufste llung 
eines m o n o t y p i s c h e n  Schemas. D ie Fahigkeiten und Be- 
sonderheiten, durch welche sich bestim m te Menschen re in  prak- 
tisch  von der Menge der Durchschnittsm enschen unterscheiden, 
werden zu besonderen „G aben“  gem acht, die jenen verliehen, 
allen anderen vorentha lten  sind. So be trach te t der Laie noch heute 
Talente, Genie, H um or usw. ais besondere Dinge, durch dereń



Besitz je  eine bestim m te Gruppe von Menschen einfach ein see- 
lisches M erkm al m e h r  ha t ais die andem , AuBenstehendenl .

Das Interesse des naiven Menschen, auch das psychologische, 
is t also zuerst dem Auffa llenden zugewandt; d ie Storung, die 
dies in  den Gang der a lltag lichen Erlebnisse b rin g t, re iz t die 
Aufm erksam keit, zw ingt zu besonderer Stellungnahm e und ver- 
anlaB t die sprachliche und begriffliche F ixa tio n . E ine derartige 
Festlegung braucht nun aber n ic h t im m er auf monotypischem 
Wege zu erfolgen, sondern kann auch zum a n t i t y p i s c h e n  
Schema fiih re n ; und dam it is t schon eine hohere Stufe der Typen- 
b ildung erre icht. M an erkannte, daB A uffa lliges, Ungewohnliches 
n ich t nu r durch den Besitz von etwas, das andem  fe h lt, zustande 
kom m t, sondem auch durch die ungewohnliche Abweichung eines, 
allen Menschen zuganglichen M erkm als vom  Durschchnittszustande 
nach der einen oder anderen Seite h in .

Sicherhch spielte h ierbei auch das re in  logische Bedurfnis 
m it, in  Gegensatzen zu denken; daB es aber n ich t den eigentlichen 
Ausgangspunkt der A n tity p ik  b ildete, ersieht man daraus, daB die 
urspriing lichsten A n tity p ike n  fast durch weg W  e r t  gegensatze dar- 
steUen. H iervon g ib t schon die Sprache K unde: die zahlreichen 
E igenschaftsworter, welche sich in  den K ultursprachen f i ir  die 
C harakteristik  entgegengesetzter menschhcher Yerhaltungsweisen 
finden, sind in  ih re r M ehrheit n ich t re in  konstatierender, sondem 
zugleich wertender A r t: dankbar Und undankbar, m utig  und feig, 
grausam und m itfiih le n d , gerecht und ungerecht, k lug  und dum m . 
U nd die Anwendung dieser A d je k tiva  beschrankte sich n ich t auf 
die Benennung und Verw ertung eines akuten Verhaltens oder 
Zustandes, sondem W iirde sehr schnell auch zur Bezeichnung 
von dauemden D ispositionen, von Tugenden und Lastem , V or- 
ziigen und Feblem , kurz zur A ufste llung antityp ischer C harakter- 
und Intelligenzsehem ata benutzt.

H ie rbe i en tspricb t es ganz der naiven Auffassung des Typus 
ais einer Klasse, daB m an zunachst schroff und ohne Zwischen- 
g lied die beiden Gegensatze gegeniiberstellte; man vergaB, daB 
man ja  nu r durch die Abweichung vom  Indifferenzzustande darauf 
gekommen w ar, positive  und negative W ertungen vorzunehm en; 
man glaubte, j e d e n  Menschen ais gu t oder bose, k lug  oder dumm 
usw. kennzeichnen zu konnen.

1 Es is t n o r e in  k le in e r S o h ritt, der von dieser V e rd in g lioh ung  zur 
P e rs o n ifik a tio n  dieser Gaben f iih r t.  Das Genie ve rw an de lt sich in  den 
G enius, das V orhandensein anderer ąbsonderlioher P ah igke iten  w ird  f i ir  
Besessenheit du roh Dam onen e rk la rt.
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H ier war es nun aber das B ed iirfn is  nach logischer V o ll- 
standigke it, das sich m it dieser Zw eiteilung n ich t im m er zufrieden 
geben konnte und den d o rt vernachlassigten Indifferenzzustand 
selber zu einem d ritte n , einem M itte ltyp u s , erhob.

Interessant is t es, gerade an dieser S telle zu beobachten, w ie 
die zunachst logisch bedingte F ix ie rung der M itte  sofort w ieder 
ins Axiologische gewendet w ird . A ristoteles w ar es, der insbesondere 
f i ir  die ethischen Eigenschaften die M itte  n ich t ais das G leich- 
g iiltig e , Farblose, sondern ais das „N orm ałe“  im  teleológischen 
S im ie: das Harmonische, Angemessene, betrachtete; in  seiner 
D re ite ilung sind daher die beiden Gegentypen negativw ertig , 
indem  sie das maBlose Z uvie l und Zuwenig bezeichnen, wahrend 
der M itte ltyp u s  den positiven W ert da rs te llt. So steht je  eine 
Tugend zwischen zwei Lastern und je  ein Tugendtypus zwischen 
zwei Laste rtypen: der T yp  des M utigen zwischen denen des T o ll- 
k iihnen und des Feigen, der T yp  des Freigebigen zwischen denen 
des Verschwenders und des Geizhalses usw.

D ie neuere Z e it ha t iibrigens dem antityp ischen Schema (vor 
allem  in  seiner reinen zweiteiligen Form ) eine groBe Vorliebe ent- 
gegengebracht, aus verschiedenen G riinden. Zu der leichten 
sprachhchen Form ulierung der kontraren D ispositionsform en und 
zu der logischen Befriedigung an der klaren Entgegensetzung 
kom m t noch ein ganz modemes M o tiv . Das antityp ische Schema 
n im m tnam lich  eine M itte ls te llung  ein zwischen der re in  qua lita tiven  
T y p ik  und der q u a n t i t a t i v e n  Variationsw eise; denn die 
Gegensatze ordnen sich in  eine eindimensionale Reihe, die sich 
vom  Ind iffe renzpunkt nach entgegengesetzten Seiten erstreckt; 
der Abstand von der Ind iffe renz is t un ter Um standen meBbar 
und jedem E inze lind ividuum  is t sein P la tz in  der Reihe anweisbar. 
Das Bestreben der neueren W issenschaft, alles Q ua lita tive  zu quan- 
tifiz ie ren , kann also auf unserem Gebiete nu r durch V e rm ittlung  
der A n tity p ik  befried ig t werden. Daraus w ird  es auch verstandlich, 
daB das antityp ische Schema n ich t nu r um seiner selbst w illen 
angestrebt w ird , sondern auch f i ir  zahlreiche andere Probleme der 
Typenforschung ais H ilfs m itte l verw andt w ird .

A m  um fassendsten is t w o h l in  dieser H iń s io h t das U nternehm en 
H e y m a n s ’ .1 E n  h a t eine g ro fie  A nzah l von Personen in  bezug au f e tw a 
h n n d e rt M erkm ale c h a ra k ts ris ie rt; und  zw ar v e rfa h rt "er h ie rb e i so, d a fi e r 
jedes M erkm a l a n tityp iso h  g lie d e rt (ohne M itte lty p e n ) und  sodann jede 
Person dem  po s itive n  oder nogativen T yp  zuordnet. A n a ly s ie rt m an das 
V erfahren , so is t d ie  A u fs te llu n g  der M erkm a lslis te  au f G rund der oommon
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eense-E rfahrung e rfo lg t; d ie A pnahm e, daB sioh jedes M erkm a l a n tity p is c h  
gliedere , is t eine aprio risohe. und erst d ie Zuordnung der einzelnen Person 
zu den so au fgeste llten  T ypen  e rfo lg t a u f derri Wege o xa k t k ritiso h e r. 
E m p irie .

D ie p o l y t y p i s c h e n  Schemaaufstellungen sind zum T e il 
Erzeugnisse einer unexakten und ungeordneten E m pirie , zu einem 
andem T e il aber Ergebnisse philosophischer K onstruktion .

Fortw ahrend wurde die E rfahrung gemacht, daB es zwischen 
Menschen qu a lita tive  Unterschiede g ib t, die sich n ich t in  den 
Formen der M onotyp ik oder A n tity p ik  darstellen lieBen; da 
war es am einfachsten, die verschiedenen Varietatenbildungen, 
die einem zu fa llig  begegneten und die man f iir  typische h ie lt, in  
beliebiger Reihenfolge zusammenzustellen und im  einzelnen zu 
schildern. Es g ib t in  der popularen und halbpopularen L ite ra tu r, 
in  Charakterologie, Graphologie, Physiognom ik usw. eine ganze 
Reihe von Darstellungen, die sich m it einer so grob empirischen 
Behandlung der C harakte rtyp ik und anderer T yp iken begniigen. 
Ernstere Denker fre ilich  m ufiten an dem volligen Mangel syste- 
matischen Zusammenhangs AnstoB nehmen, und so ha t man denn 
o ft versucht, wenigstens nachtraglich logische P rinzip ien zur Ord- 
nung heranzuziehen.

In  ebenso ejnseitiger Beschrankung wurde von andem der 
um gekehrte Weg benutzt, d. h . die logische D eduktion der P o li- 
ty p ik  unter Vemachlassigung oder doch starker Zuriickste llung 
der E m pirie . Da eą sich h ie r um  Bestrebungen handelt, die von 
wissenschaftlichen Kreisen —  und zwar n ich t nur von konstruk- 
tiven  Philosophen, sondem z. T . auch von modernen empirischen 
Psychologen —  vertre ten werden, so ist-e in kurzes Eingehen auf die 
Schwachen des Verfahrens notig .

Den Ausgangspunkt b ild e t der Gedanke, daB Typen nur 
Varietatenbildungen von M erkm alen sind, die allgemein mensch- 
liche G eltung haben; detshalb s tiitz t m an sich auf dieses G e n e - 
r  e 11 e , d. h. auf die Auffassung, die man iib e r die allgemeinen 
Bedingungen oder die allgemeine S truk tu r des menschlichen 
Seelenlebens ha t und laB t die der Voraussetzung nach iib e ra ll vo r- 
handenen atiologischen oder psychologischen Elem ente bei be
stim m ten Menschengruppen verschieden stark ausgepragt sein. 
Es handelt sich also kurz gesagt um  eine d i r e k t e U m s e t z u n g  
d e r  g e n e r e l l - p s y c h o l o g i s c h e n  ( o d e r  p s y c h o -  
p h y s i s c h e n )  T h e o r i e  i n  d i f f e r e n t i e l l - p s y c h o -  
l o g i s c h e  T y p i k .  Bei konseąuenter Anwendung dieses 
deduktiyen Yerfahrens muBte soga-r die Zahl der im  allgemeinen
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M erkm al angenommenen E lem ente und der in  der Menschheit 
angenommenen Typen iibereinstim m end sein, da jedes E lem ent 
prayalieren und dam it einen Typus konstitu ie ren kann.

E in ige Beispiele mogen dies zeigen, zunachst aus dem A1t.pirt.nnri;
a) A llgem eine T heorie  (G a l e n ): A lle s  m ensohliche Leben is t be s tim m t 

duroh M iaołm ng von v ie r S a ften : B lu t, Sohleim , gelbe G alie , sohwarze 
G alie.

A bge le ite te  T y p ik : E s g ib t v ie r A rte n  de r M isohung (tem perare 
=  m isohen), M ensohen, be i denen das B lu t vo rw ie g t (S an gu in ike r), „S o h le i- 
m ige“  (P h leg m a tike r), „G e lb g a llig e 1 (C h o le rike r), ,,.Sohw arzgallige“  (M elan- 
ohobker)1.

b ) A llgem eine Theorie  (P l a t o n ): D ie  Seele besteht aus d re i T e ilen , 
d e r V e rn u n ft, dem  M u t und  der Begierde, d ie  auoh in  versohiedenen K o rp e r- 
te ile n  ih re n  S itz  haben.

A bg e le ite te  T y p ik  (h ie r in  sozialpsyohisohem  S inne): D ie  B iirg e r- 
sohaft besteht aus d re i T yp e n : den V ernunftm enschen oder P hilosophen, 
den M utm ensohen oder K rie g e rn , den Begierdem ensohen oder G ewerbe- 
tre ibenden . —

Aus der neueren Z e it:
o) A llgem eine Theorie  (V erm ogenslehre): D ie  Seele h a t d re i V er- 

m ogen: D enken, F iih le n , W o llen .
A bge le ite te  T y p ik : Es g ib t Verstandesm ensohen, G efiih lsm ensohen, 

W illensm ensohen.
d ) A llgem eine Theorie  ( G a l l ). D ie  Seele besteht aus zah lre ichen 

Verm ogen, d ie  in  bestim m ten  G e h irn te ilen  ih re n  S itz  haben und  sioh naoh 
auBen duroh W olbungen der d a riib e r liegenden S ohadelpartie  bekunden.

A bge le ite te  T y p ik : Es g ib t so v ie le  versohiedene T ypen , ais sioh ve r- 
sohiedene V a rie ta te n  von H okern  un d  W iils te n  am  Sohadel (ais Zeiohen be- 
sonders ausgepragter Verm ogen) find en .

In  jiin g s te r Z e it is t das konstruk tive  Verfahren m it besonderer 
D eu tlichke it von D urr f i ir  die Aufm erksam keit durchgefuhrt 
w orden2.

Naohdem  er jene T ypengliederungen, d ie  von versohiedenen P syoho- 
logen au f G rund exp e rim e n te lle r U ntersuohungen a u fg e s te llt w orden w ąren, 
zuriiokgew iesen h a t, fą h rt e r fo r t:  „E s  is t von vo rnhe re in  zu e rw arten , daB 
d ie  B estim m ung von  V ersohiedenheiten der A u fm e rksa m ke itsd ispo s itio n  
sioh am  besten w ird  d u ro h fiih re n  lassen im  AnsohluB an eine bestim m te 
T h e o r i e  der A u fm e rk s a m k e it..."  D iese T heorie  aber fo rd e rt, „daB  
d ie  elem entaren V ersohiedenheiten der A u fm e rksa m ke itsd ispo s itio n  /.. 
n u r gedaoht w erden konnen ais beruhend au f D iffe renzen der . . .  E rre g b a r- 
k e it de r den B ew uB tse insfunktionen zugeordnoten P a rtie n  des Z e n tra l- 
organs, a u f D iffe renzen  der B ee in flu B b a rke it g le io hze itig  sioh abspie lender 
psyohophysisoher Prozesse, a u f D iffe renzen  de r B ah nu ng sfa h ig ke it des 
N ervensystem s . . . .  und a u f D iffe renzen  der E rm iid b a rk e it . . . "  Di e

1 779. V g l. auoh 788, 795.
• 402.
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Theorie  geht also, w ie m an s ie h t re in  ana lytisoh  v o r, sie such t d ie  den A u f- 
m e rksam ke itsakt begle itenden Bew uC tseinszustande un d  physio log isohen 
Prozesse aufzuzeigen. H ie rz u  h a t sie —< ais generellpsyohologische Theorie  
—  v o llig  R e o h t; aber ir r ig  is t der G laube, aus der A na lyse dibser B e g le it- 
ersoheinungen einen Sohem atism us ab le iten  zu konnen, der den ta tsaoh lioh  
vorhandenen typ isch en  V a rie ta te n  der A u fm e rksa m ke it gerecht w ird .

Es is t k la r, daB der W ert der aus einer generellen Theorie 
abgeleiteten P o ly ty p ik  zum T e il abhangig is t von dem W ert dieser 
Theorie selbst; aber man da rf auch diesen Zusammenhang n ich t 
absolut nehmen. D ie Geschichte der Tem peram entenlehre zeigt ja , 
daB die Theorie langst iiberwunden sein kann, ohne daB die darauf 
aufgebaute T y p ik  ih r Schicksal te ilen  m uBte; andererseits b ietet 
aber auch die w issenschaftlichste A llgem eintheorie durchaus keine 
Gewahr d a fiir, daB die von ih r aus zu erwartenden Typen auch 
tatsachlich vorhanden sind; die W irkhchke it is t eben launischer 
ais das logische Schema.

Das Paradigm a f i ir  diese verw ickelten Verhaltnisse zwischen 
theoretischer A b le itung  und realer Existenz der Typen b ild e t die 
W endung, welche die T e m p e r a m e n t e n l e h r e  i m  19. 
J a h r h u n d e r t  genommen h a tL

Man gab je tz t (m it wenigen Ausnahmen) die a lte  physiologische 
A b le itim g  auf und w ahlte seinen S tandpunkt im  re in  Psycholo
gischen. Zunachst s te llte  m an diejenigen psychischen E lem ente 
auf, welche allgem ein und notwendig zum B eg riff des Temperaments 
gehoren so llten ; und es is t zweifellos, daB manche dieser Analysen, 
zum al in  neuester Z e it, von groBer F e inhe it und G riin d lich ke it 
waren. Sodann wurde aus den angenommenen generellen Ele- 
menten des Temperaments iibe rhaup t w ieder die T y p ik  der e in
zelnen Temperamente abgeleitet. Man ye rfuh r nun aber n ich t mehr 
in  der groben Weise, daB jedem pravalierenden E lem ent ein 
Typus zugeordnet wurde. V ielm ehr setzte man voraus, daB die 
Temperamente k o m p l e x e . T y p e n  sein m uBten, die durch 
K r e u z u n g  v o n  e i n f a c h e n  T y p e n  entstanden, und 
dam it w ar ein neuer logischer Schematismus zur A b le itung  der 
P o ly typ ik , nam lich ih re  Z u riick fiih ru n g  auf die A n tity p ik , gefunden. 
Jedes der angenommenen M erkm ale des allgemeinen Temperaments- 
begriffs nam lich heB man an tityp isch  yariieren und aus diesen 
Varia tionen b ilde te  man die denkbaren Kom binationen.

E infachstes Beispie l: K om m t das allgem eine M erkm al a in

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. B  X I I .  V g l. auoh d ie  L is tę  der Tem peram enten- 
sohem ata im  A nhang.
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der A n tity p ik  +  a und —  a vo r und das allgemeine M erkm al b 
in  der A n tity p ik  +  b und —  b, so e rha lt man durcb K om binations- 
rechnung v ie r K om plextypen, dereń Schema so aussieht:

M erkm al a

+  a —  a

+  b ( + a) (+ b ) (— a) ( + b )

—  b (+ a )  (— b) (— ») ( — b)

LaB t man dre i an tityp isch  gegliederte M erkm ale zusammen- 
kommen, so ergeben sich 23 =  8 K om binationsform en; bei v ie r 
Gegensatzpaaren entstehen 2* =  16 Facher, aber auch noch anders- 
a rtige  K om binationen sind denkbar.

M an glaube n ich t, daB w ir h ier m iiB ige mathem atische Spielerei 
tre ib e n ; es hande lt sich um  eine Methode, die seit einem Jahrhun- 
de rt zur A u fste llung der Tem peram entstypik fortw ahrend (und 
f i ir  andere T yp iken  ebenfalls h ier und da) angewandt worden is t.

22 =  4 Temperamente, also die hergebrachte GHederung, 
e rha lt K a n t  1 durch R reuzung der G esichtspunkte: G efiihlsm aBig/ 
ta tig  und Anregung/Abspannung, H e l l w i g  2 durch Kreuzung von 
starker/schwacher Rezeption m it starker/schwacher R eaktion, 
W u n d t 3 durch Kreuzung von starker/schwacher und schneller/ 
langsamer A ffektveranlagung, E b b in g h a d s  4 durch Kreuzung von 
optim istischer/pessim istischer R ich tung m it m ehr a ffektartigem  
und m ehr stim m ungsartigem  V erhalten.

23 =  8 Temperamente en tha lt das Schema von H o f f d i n g  5 

durch Kreuzung der drei Gegensatzpaare Lust/U n lus t, S tarkę/ 
Schwache, Schnelligke it/Langsam keit und das von H e y m a n s  6 

durch K reuzung von : E m otione ll/N ich tem otione ll, A k tiv /N ic h t- 
a k tiv , vorwiegende P rim ar-/S ekundar-Funktion. A llerd ings ha t 
H e y m a n s  f i ir  zwei der acht Facher bisher keine V e rtre te r gefunden.

Auch H e r b a r t  7 kreuzt dre i Gegensatzpaare, nam lich die 
starkę und schwache Auspragung der d re i physiologischen Systeme 
(des vegetativen, irrita b le n  und sensitiven); doch kom m t er s ta tt 
zu acht nu r zu sieben Temperamenten, indem  die K om bina tion  
schwach/schwach/schwach ausfa llt. Ferner gehort A c h s  8 E in - 
teiłungsversuch h ie rher; seine d re i Kom ponenten sind : s tarkę/ 
schwache determ inierende Yeranlagung, schneller/langsam er A b fa ll

1 8. 2 781/2. 8 G rundziige  der phys. Ps. 5. A u fl. Bd. 3 S. 637.
4 A briC  d. Ps. S. 147.
8 780. 6 804. 7 784/5. 8 799.
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der Determ inationss tarkę, Erhohung/Herabsetzung der senso- 
m otorischen E rregba rke it; indessen begniig t er sich m it f iin f der 
acht denkbaren Kom binationsform en.

A u f K reuzung von v  i  e r  Gegensatzpaaren endlich bauen 
B a h n s e n  1 und M e u m a n n  2 ih re  Schemata a u f; aber keines en tha lt 
d ie von der logiscben System atik geforderte Sechzehnzahl der 
Temperamente. B a h n s e n  verwendet die antityp ischen Eorm en: 
Starke/Schwache der Spontaneitat, R ezep tiv ita t, Im pressionabili- 
ta t, R eag ib ilita t, w ah lt jedochnur diejenigen v ie r Verbindungen aus, 
welche dem alten Tem peram entenąuartett entsprecben. M e u m a n n  

kreuzt: Lus t/U n lus t, leichte/scbwere G efiiM serregbarkeit, geringe/ 
groBe G efiih ls in tensita t, A k tiv ita t/P a s s iv ita t. Aber da er n ich t 
vierg liedrige Kom binationen b ilde t, sondem nu r zweigliedrige, 
aus Lust/U n lus t und je  e i  n  e r  anderen Form , so entstehen zw olf 
Temperamente, die er allerdings sam tlich ais w irk liche  Typen 
anspricht.

Diese AufzahlUng is t notwendig, um einen prinz ip ie llen  Stand- 
p u n k t zu dem gewahlten Yerfahren der polytypischen GKederung 
zu gewinnen. Sie laB t nam lich zwei Grundm angel der Methode 
k la r erkennen: die aufierordentliche B untscheckigkeit der zur 
E in te ilung  gewahlten Gesichtspunkte und die U nzulang lichkeit 
des logisch geforderten Sohemas, sobald es em pirisch ausge fiillt 
werden soli. D er erste Mangel beweist, daB die generell-psycho- 
logische Analyse, m it der die einzelnen an die zu typisierende F unk- 
tio n  herangingen, bei a lle r Fe inhe it rncht ausreichend gewesen 
sein kann, sonst ha tten  n ich t die verschiedenen Forscher so ver- 
schiedenartige Elem ente ais K onstituen ten des allgemeinen Tem- 
peram entsbegriffs aufstellen konnen. D er zweite P u n k t zeigt, daB 
der logische Schematismus ein sehr zweischneidiges M itte l is t. 
Sein pos itive r W ert lie g t im  H euristischen, da er ang ib t, welche 
Typenform en un ter gewissen Voraussetzungen d e n  k  b a r  seien; 
aber er bedeutet geradezu eine Gefahr, wenn man das von ihm  
gebildete Rahm enwerk f i ir  ein System realer Gliederungsfacher 
ansieht, die sam tlich ausge fiillt werden miissen und denen sich die 
typischen Yerschiedenheiten der Menschen erschopfend fiigen  sollen.

1 1. » 592.
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K a p ite l X IV .

Typengliederung n .
( D i e  e x a k t e n  M e t h o d e n . )

1. D i e  e x a k t e  T y p e n f o r s c h u n g .

Die bisher besprochenen Verfahrungsweisen der Typen
gliederung hatten —  tro tz  der bedeutenden Unterschiede ihres 
wissenschaftlichen W ertes —  doch ein Negatives gemeinsam: 
sie bauten sich n ich t auf differentiellpsychologischen U ntersuch
ungen im  exakten Sinne des W ortes auf. Im  besten Falle zogen 
sie solche nachtraglich zur P riifung  des anderw eitig hergeleiteten 
Typensystems h inzu; m eist aber verzichteten sie selbst hierauf.

Man versteht dies, wenn man bedenkt, daB das praktische 
und popularpsychologische Verlangen nach Typengliederung um 
viele Jahrhunderte a lte r is t, ais die wissenschaftliehe D iffe ren tia l- 
Psychologie; aber da w ir nunm ehr eine solche haben, muB sie auch 
beim Problem  der Typengliederung zu ihrem  Rechte kommen. 
Dies g ilt auch gegeniiber den Anspriichen der generellen Psychologie. 
Zeigte doch gerade der am SchluB des vorigen Abschnittes gegebene 
U berb lick iibe r neuere Versuche zur Temperamentenlehre. daB 
man glaubte, in  allgemeinpsychologischen Theorien und Analysen 
die zureichende Handhabe zur Aufste llung von Typen gefunden 
zu haben. Das Verfahren ha t keinen befriedigenden E rfo lg  gehabt; 
d ie  T y p e n l e h r e  i s t  e i n  G e g e n s t a n d  d e r  d i f f e 
r e n t i e l l e n  P s y c h o l o g i e  u n d  m u B  m i t  d e r e ń  
e i g e n e n  M e t h o d e n  u n d  G e s i c h t s p u n k t e n  b e 
a r b e i t e t  w e r d e n .

D ie le tzten  Jahrzehnte haben begonnen, diesen Forderungen 
zu entsprechen. E xperim entelłe Massen- und E inzeluntersuchungen, 
sta tistische Erhebungen, psychographische Aufnahm en, klin ische 
Beobachtungen usw. haben zur A u fste llung  von zahlenreichen 
Typenschemen g e fiih rt, die teilw eise m it schon friih e r bekannten 
zusam m enfallen (also dereń exakte Nachweisung darstellen sollen),
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teilweise aber auch eine E rw eiterung unserer Kenntnisse be- 
deuten.

Bei diesen au f induktivem  Wege gewonnenen Typen finden 
w ir w ieder alle dre i Schemaformen.

Das m o n o t y p i s c h e  Schema w ird  fre ilic h  n u r ais N o t- 
behelf angewendet. Es is t das P rovisorium  f i ir  irgendeine neu 
gefundene A b n o rm ita t (z. B . die Synasthesie), oder eine praten- 
d ierte  Gabe (F ah igke it des Hellsehens), en tha lt aber in  sich die 
A ufforderung f i ir  den Forscher, das scheinbar ganz iso lie rte  Gebilde 
m it gewissen, bei anderen Menschen bekannten Erscheinungen 
in  Analogie z u bringen und dam it die m onotypische Auffassung 
zu verlassen.

Besonders s ta rk vertre ten  is t das a n t i t y p i s c h e  Schema
—  kein W under, da es ja , w ie schon oben angedeutet, dem Streben 
m oderner Forschung nach Q uan tifika tio n  so sehr entsprich t. 
Es is t vo r allem  auf zwei ausgedehnten Funktionsgebieten v ie l- 
fach angewandt worden, auf dem des SteUungnehmens und auf 
dem der psychischen D ynam ik.

D ie  A r t, w ie  das S u b je k t —  be im  U rte ile n , A uffasśen, D a rs te lle n  usw .
—  zum  O b je k t S t e l l u n g  n i m m t ,  f iih r te  zu r G egen iiberste llung 
eines „o b je k tiv e n “  un d  eines „s u b je k tiy e n “  T ypus, iib e r den w e ite r un ten  
a u s fu h rlich e r gehande lt w ird .

D ie  psyehische K r a f t e v e r t e i l u n g  kan n  entgegengesetzte 
T ypen  erzeugen in  de r A r t  des A rb e ite n s , im  F u n k tio n ie re n  der A u fm e rk - 
sam ke it, in  de r zu r V e rs ta rku n g  oder A bschw achung neigenden R ich tu n g  
des U rte ile n s  u n d  Schatzens. So s te llte  K r a p e l in  den U n te rsch ied  der 
M orgen- un d  A b e n d a rb e ite r so w ie  andere a n tity p is c h e  A rbe itse igenscha ften  
a u f. D ie  A u fm e rk s a m k e its ty p ik  w u rde  vo n  M e u m a n n  l , C o h n  u n d  G e n t  8 
u n d  anderen a u f d ie  G egensatze: fix ie re n d -flu k tu ie re n d , d is trib u tiy -k o n z e n - 
tra t iv , s ta rk-schw ach d ila ta tio n s fa h ig  g e b ra c h t3.

M a r t i n  u n d  M t iL L E R  ‘  fanden be im  V ergle ichenlassen gehobener Ge- 
w ich te , daB eine G ruppe vo n  P riiflin g e n  m eh r ric h tig e  F a lle  lie fe rte , w enn 
das V erg le ichsgew ich t g ro fie r a is das G rundgew ich t w a r, d ie  andere, w enn 
das V erg le ichsgew ich t k le in e r w a r. Zum  ersten „p o s itiv e n “  T y p  gehorten 
m e is t M anner un d  k ra ftig e  H eber, zum  „n e g a tiv e n “  m e is t F rauen und 
schwache H eber. A uch  e in  in d iffe re n te r T y p  ergab sich.

G egentypen be im  Sehatzen („tlb e rs c h a tz e r" und  „U n te rs c h a tz e r“ , 
zuw eilen auch e in  in d iffe re n te r M itte lty p u s ) w urden fe ś tg e s te llt: von 
L o b s ie n  6 an S chu lk indem , welche kurze  Z e itraum e zu b e u rte ile n  h a tte n , 
von S m it h  8 be i geom etrisch-optischen Tauschungen, von  m ir s e lb s t7

1 886 B d . 1, S. 500, 508. * 559 S. 233 ff.
8 C o h n  un d  G e n t  haben fre ilic h  d u rch  K orre la tionsberechnungen 

gezeigt, d a fi m an h ie r von  w irk lic h e n  T ypen  n u r m it g ro fiem  V o rb e h a lt 
sprechen kann .

* 414. 5 412. • 422. 5 425 S. 70.
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be i Schatzungen von  R aum langen. Z ug le ich  aber g laub te  ic h  d a vo r w arneu 
zu m ussen, den B ere ich  eines so fes tgeste llten  Schatzungsfcyps zu w e it aus- 
zudehnen, da  d ie  K o rre la tio n  zw ischen den Schatzungstendenzen derselben 
Personen f i i r  Z e iten  un d  Langen noch ganz ungew iS sei.

P o l y t y p i s c h e n  Charakter3 sind die D arste llungstypen 
B in e t s  (beschreibender, beobachtender, pbantasievoller, gelebrter 
T yp ), m it denen die von m ir f i ir  verschiedene A ltersstufen aufge- 
ste llten  In te lligenztypen  (Substanz-, A ktions-, R elations- im d 
M erkm alsstadium ) eine gewisse Verw andtschaft haben. V o r allem  
aber gehoren h ierher die Vorstellungstypen (v isue ll, a u d itiv , 
m otorisch und dereń Verbindungen), die das m eist behandelte 
Thema der experim entellen Typenlehre darstellen. —  A u f alle 
genannten polytyp ischen Gliederungen kommen w ir spater noch 
genauer zu sprechen.

A lle in  auch diese Typenaufstellungen bediirfen einer kritiśchen 
Betrachtung, fre ilic h  m eist in  entgegengesetzter R ich tung  w ie die 
des vorigen K ap ite ls . Derm nun hande lt es sich um  ein zu enges 
H aftenble iben am R oh-Em pirischen und um die U nzu lang lichke it 
in  der logischen Be- und V erarbeitung der E rfahrungsm ateria lien.

D ie E m pirie  selbst lie fe rt ja , w ie w ir S. 170 sahen, hochstens 
„phanom ologische Typen“ ; das R echt, in  ihnen Sym ptom e f i ir  
w irk liche  „psychologische Typen“  zu sehen, bedarf einer gesonder- 
ten Untersuchung, ebenso w ie die genaue Beschaffenheit des so er- 
deuteten Typs. Beide Aufgaben nahm  man m eist zu le ich t. M an 
neigte dazu, den Erscheinungstyp geradezu m it dem psycholo- 
gischen zu id e n tifiz ie re n ; und h ie lt m an erst das Dasein eines 
solchen Typs f i ir  erwiesen, so ging man m oglichst schnell zu 
Problem en zw eiten Ranges iib e r: in  welchen verschiedenen Pha- 
nomenen sich der T yp  auBere, in  welcher H a u fig ke it er vertre ten  
sei und m it welchen M itte ln  seine Anwesenheit oder N ich tan- 
wesenheit im  ind iv idue llen  Ealle g e p riift werden konne.

D ie Fragen nach der w irk lic h  d ispositionellen G rundlage des 
Typs, nach seiner S ta b ilita t oder V eranderlichke it, nach seiner 
groBeren oder geringeren K o m p le x ita t, nach seinem ko rre la tiven  
V erha ltn is  zu anderen Typen, vo r allem  nach seinem Typenbereieh 
fanden bei weitem  n ich t die Beachtung, die sie verd ien ten ; und doch 
sind sie m it der obengenannten aufs engste v e rk n iip ft, ja  zum 
T e il is t ih re  Beantw ortung die Vorbedingung zu einer Bearbeitung 
jener anderen Problem e. W ie kann man denn schon nach Methoden 
suchen, um  die Zugehorigkeit eines X  zu einem T yp  zu p riife n , 
ehe man iib e r die S tru k tu r dieses Typs selbst Genaueres weiB ? 
P riife n  h e ifit im m er n u r E inre ihung eines E inzelfa lles in  ein b e -
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k  a n n  t  e s System ; die bisher vorgeschlagenen Methoden der 
T ypenpriifungen stellen aber m eist G leichungen m it lau te r U n- 
bekannten d a r1.

In  ahnlich paradigm atischem  Sinne, wie w ir die Schwachen 
der konstruktiven  M ethoden an der Tem peram entstypik er- 
lau te rten , kann man die der experim entellen Methoden an der 
Lehre von den V o r s t e l l u n g s t y p e n 2 dartun . A is diese 
vo r etwa zwei Jahrzehnten von G a l t o n  und C h a r c o t  an be- 
stim m ten E inzelsym ptom en entdeckt worden waren, nahm  man 
zunachst ohne weiteres an, daB dam it die T yp ik  des Gedachtnisses, 
ja  des Vorstellungslebens iibe rhaup t gefunden sei. Es wurde also 
der Typenbereich a p rio ri in  denkbar weitestem  Sinne ausgedehnt. 
So bezog ich  selbst noch vo r e lf Jahren die Bezeichnungen 
visuell, a u d itiv , m otorisch auf „d ie  qu a litive  Bedeutung, welche 
das eine oder andere Sinnesgebiet f i ir  das Anschauungsleben —  
und dam it auch f i ir  hohere geistige Funktionen, die Sprache, 
Lem en usw. bes itz t“  3. U nd die V isuellen wurden d o rt folgender- 
maBen charakte ris ie rt 4: „S ie  phantasieren und traum en in  den 
lebhaftesten optischen B ildem , sie beobachten und behalten be- 
sonders le ich t Farben, Form en, Gesichter, sie reproduzieren 
Sprachliches vorw iegend m it H ilfe  der S ch riftb ilde r, ja  sie bauen 
sich iibe rhaup t ih re  Vorste llungsw elt hauptsachlich aus optischen 
E lem enten au f.“  M it der Z e it aber ste llte  sich heraus, daB diese 
damals allgem ein yerbre ite te  Auffassung eine sehr weitgehende 
Vergroberung des wahren Sachverhalts en th ie lt.

Zunachst erwies sich eine besondere B eriicksich tigung der 
Gegenstandsvorstellungen und der Sprachvorstellungen ais er- 
fo rde rlich , aus zwei G riinden. Erstens nam lich b ild e t das Ver-

1 Es ze ig t sich  also auch h ie r de r schon an anderer S te lle  a u s fu h rlich  
behandelte M angel de r d iffe re n tie lle n  P sychologie (s. S. 102), d a l! sie dazu 
n e ig t, zu schne ll vom  F orschungsexperim ent zum  T est iibe rzuge lien .

2 D iese B ezeichnung, d ie  je tz t vo n  den m eisten B ea rbe item  ge w a h lt 
w ird , sehe in t m ir in  der T a t passender zu sein a is d ie  A u sd riicke  „G e - 
d a ch n tis -“ , „R e p ro d u k tio n s -“ , „S in n e s-“ , „in n e re r S p ra ch typu s“ , auch 
ais der fr iih e r vo n  m ir  vorgeschlagene „A nsch au un gstypus“ .

Ic h  kan n  m ich  oben um  so eher a u f ku rze  A ndeu tungen beschranken, 
ais gerade in  le tz te r Z e it w ich tig e  Zusam m enfaSsungen der Lehre von den 
V o rs te llu n g s typ e n  un d  k ritis c h e  E ro rte ru ng en  der U ntersuchungsm ethoden 
e rscliienen s in d , so insbesondere von  P f e if f e r  (544), M e u m a n n  (534/5), 
C o l v in  (515), S e g a l  (546), G. E . M u l l e r  (458 a ). B e z iig lic h  w e ite re r 
L ite ra tu r v g l. m an d ie  ganze A b t. B  I I I  de r B ib lio g ra p h ie .

a 13 Ś. 47/48. ‘  S. 48.
S tern , Differentielle Psychologie. 13
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ha ltn is beider Gebiete zueinander eine neue Typengliederung, die 
sich m it der nach Sinnesspharen k re u z t: man unterschied solche 
Indm duen , dereń Denken sich vorwiegend in  sprachlichem  V or- 
stellungen bewegt (,,W ortdenker“ ) und solche, dereń Vorstellungs- 
leben v ie l m ehr auf Gegenstandliches gerichtet is t (,,Sachdenker“ ). 
—  Zweitens aber erkannte man die U nzulassigkeit der Voraus- 
setzung, daB sich das bevorzugte Sinnesgebiet gleichm aBig iibe r 
alle Seiten des Vorstellungslebens ausdehnen miisse.

D iejenigen Ind iv iduen , bei denen iiberwiegende V isu a lita t auf 
dem Gebiete der Sprachvorstellungen (E inpragung des S ch rift- 
bildes, der Stellen usw.) herrscht, sind durchaus n ich t im m er in  
bezug auf Gegenstandsvorstellungen, Traum e, Phantasieleben 
sta rk y isue ll, und um gekehrt. Es kann also ein X  f i ir  Sprachliches 
und Sachliches verschiedenen Typen angehoren.

Diese Spezialisierung des Typenbereichs geht nun aber noch 
w eiter. Selbst innerhalb des Sprachlichen fand sich, daB ein 
festgestellter T yp  n ich t gleichm aBig auf alle  hierhergehorigen 
Vorstellungsleistungen angewandt w ird , sondern in  starker 
Weise von der A rt und Schw ierigkeit der gestellten Aufgabe 
und anderen Bedingungen abhangig is t ( S e g a l , C o l v in , F e u c h t -  

w a n g e r , G. E . M u l l e r  u .  A.). In  entsprechender Weise aber w ird  
sich zweifellos auch das Gebiet der Sachvorstellungen in  eine ganze 
Reihe von- T e iltypen  spal ten ; es is t z. B . durchaus n ich t gewiB, 
ob die V orherrschaft einer Sinnessphare, die bei Prozessen der 
freien P hantasie ta tigke it und des Traum lebens festgeste llt is t, 
sich auch auf das Gebiet des gegenstandlichen Denkvorganges 
erstrecken miisse.

So is t denn gerade auf diesem, weitaus am meisten bearbeiteten 
Gebiet der experim entellen Typenlehre ein he ftiger R iickschlag 
eingetreten. A n die Stelle der schonen, umfassenden E inheiten 
m it denen man vo r einem Jahrzehnt die gesamte Vorstellungs- 
eigenart der Menschen glaubte typ isie ren zu konnen, is t je tz t 
eine ungeordnete Schar von Spezialtypen ge tre ten , dereń 
jeder einen noch n ich t im  einzelnen festgestellten, sicher aber 
re la tiv  engen Typenbereich besitzt und iibe r dereń K o rre la tion  
untereinander ebenfalls erst die Z unkun ft A u fk la rung  verschaffen 
rnuB.

Bei dieser Sachlage is t eine groBe Z u riickha ltung  auch beziig lich 
der p r a k t i s c h e n  Folgerungen geboten, die aus der Lehre 
von den V orstellungstypen zu ziehen sind. GewiB is t auch das, 
was an dieser Lehre ais gesichert gelten kann, schon von bedeuten- 
dem W erte z. B . f i ir  die Pedagogik; aber man yergleiche Forde-
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rungen wie diejenige, daB die Schule in  besondere Typenklassen 
gegliedert werden solle, m it dem oben angedeuteten Stande 
der wissenschaftlichen Forschung!

U nd endlich das P r i i f u n g s  prob lem ! D er Irrtu m , daB die 
festgestellten Vorstellungstypen bekannte GroBen seien, veran- 
laBte zahlreiche U ntersucher, insbesondere Padagogen, Tests 
aufzustellen, m it dereń H ilfe  jedes Ind iv iduu m  ohne M iihe ais 
v isue ll, a u d itiv  oder m otorisch charakte ris ie rt werden konne. 
U nd w ie wahllos ve rfuh r man b ie r! Jedes Verfahren, bei welchem 
manche Menschen m ehr optische, andere m ehr akustische V or- 
stellungen in  F unktion  tre ten  lieBen, g a lt ohne weiteres ais ge- 
eigneter P riifungstest f i ir  den Yorstellungstypus. Ob dieser Test 
iibe rhaup t Sym ptom w ert habe, ob die m it dem einen Test ge- 
p riifte n  Ind iv idue n  auch bei einem anderen Test dieselbe Typen- 
zugehorigkeit zeigten, welche Seiten des Gedachtnisses durch den 
Test getroffen werden, wurde n ich t gefragt; man glaubte ja  eben, 
der Bereich des Typs erstrecke sich iibe r das ganze Vorstellungs- 
leben. Auch in  dieser Beziehung ha t erst in  den le tzten  Jahren 
groBere S e lb s tk ritik  und V orsich t P la tz gegriffen (vg l. z. B . 
die Ablehnung fas t a lle r Typentest-M ethoden durch C o l v in ) ; 

aber sie is t durchaus noch n ich t Gemeingut a lle r B e te ilig ten  
geworden.

Da sich derartige Unsicherheiten und U nklarhe iten  auch auf 
anderen Gebieten der experim entellen Typenforschung finden, 
so sieht es zunachst aus, ais ob die exakte Methode keinen hoheren 
W ert habe, ais die im  vorigen A bschn itt besprochenen Verfahrungs- 
weisen. Indessen —  die na iv-konstruktiven  M ethoden hatten 
nach einer jahrhundertelangen Geschichte keinen w issenschaftlich 
befriedigenden Stand e rre ich t; das experim entelle Verfahren 
dagegen ha t eine Geschichte von wenigen Jahren, und die bespro
chenen M angel d iirfe n  w ohl ais K inderkrankhe iten betrachtet 
werden. Es w ar ja  auch sehr n a tiirlic h , daB man im  Uberschwang 
der ersten Entdeckung einer neuen Methode ih r  gleich zuvie l 
zum utete.

D ie Forderungen, die f i ir  eine k iin ftig e  experim entelle Typen
forschung auf diesem Gebiete aufgeste llt werden miissen, sind 
zum T e il schon in  der yorangegangenen K r it ik  im p lic ite  gegeben 
oder in  friihe ren  K a p ite ln  (z. B . iib e r die Feststellung des Sym ptom - 
werts eines Ergebnisses oder iibe r die K autelen der P riifungstests) 
besprochen. Zu einem anderen T e il aber miissen sie noch ausdriick- 
lich  behandelt werden.

13*
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Da is t zunachst vo r einer zu weitgehenden E m p iris tik  zu 
warnen, die alles, was n ich t in  unm itte lbaren Erfahrungen expe- 
rim en te lle r oder sta tistischer A rt vo rlieg t, ve rw irft. Zu Typen 
kom m t man niem als durch bloBes Sammeln von Daten, sondern 
n u r durch ih re  logische Verarbeitung. Ja selbst jenen Weg, der 
m it der logischen K ons tru k tio n  a n f a n g t ,  braucht die exakte 
Typenforschung n ich t vo llig  zu verwerfen. Denn er lie fe rt zum 
T e il die Gesichtspunkte und Aufgaben, die der em pirische U nter- 
sucher braucht, um sich n ich t im  Ungewissen der zahllosen E xperi- 
m entierm oglichkeiten zu verheren. Schemata, die abgeleitet 
sind aus den gro Ben Zweckeinheiten des na tiirlichen  Lebens 
(Geschlecht, B eruf, N ation) oder aus einer w issenschaftlich gu t 
fund ierten allgem ein-psychologischen oder physiologischen Theorie, 
sind zwar auf G rund dieser A b le itung  noch n ich t ais w irk liche  
Typen le g itim ie rt, aber sie stellen M oglichkeiten, unter Umstanden 
geradezu W ahrscheinlichkeiten dar, dereń W irk lichke itsw e rt zu 
p riife n  nun dem em pirischen Forscher obliegt. Es w ird  sich dann 
gewohnlich zeigen, daB zwar die starre E in fachhe it des logischen 
Schemas n ich t vor der W irk lic h ke it Stand h a lt, daB aber doch 
gewisse H auptziige, o ft auch iiberraschende E inzelheiten in  der 
E m pirie  besta tig t und nach In h a lt, Form  und Ursache genauer 
bestim m t werden konnen. U nd wenn selbst die N achpiifung 
wesentlich negativ ausfallen sollte , so b le ib t doch die heuristische 
Bedeutung des Ausgangspunkts ungeschmalert.

Es g ib t be re its e in ige B e isp ie le  f i ir  diese V erb in dun g  des d e d u ktive n  
un d  des in d u k tiv e n  Weges.

A is  L o m b r o s o  seine T heorie  vom  V e r b r e e h e r t y p u s  au f- 
s te llte , g ing  er zunachst fa s t ganz sp e ku la tiv  vo r. D ie w enigen und 
unzu lang lichen  E inze le rfah rungen  des A nfangs bo ten n u r den AnstoB 
d a r f i i r  d ie  A nw endung da rw in is tisch e r und psye h ia trische r T h e o r i e n  
a u f den V erbrecher. Das em pirische S tud ium  der verbrecherischen Psyche 
fo lg te  e rs t nach ; und  wenn h ie rb e i auch de r „T y p  des geborenen V e r- 
brechers“  in  seinem  einfachen Schem atism us aufgeben w erden m uB te, 
so h a tte  e r doch inzw isehen G esich tspunkte und  F rageste llungen f i i r  d ie  
ganze m oderne K rim in a lp sych o lo g ie  g e lie fe rt.

F erne r is t es ve rs ta n d lich , w enn d ie  von so v ie le n  Seiten in  A n g riff 
genom m ene psychologische E rfo rsch im g  de r G e s c h l e c h t s u n t e r -  
s c h  i  e d  e ih re  P roblem e an den U berzeugungen des A lltagslebens o rien - 
tie r t. D iese Uberzeugungen sind  aber ste ts n a iv -k o n s tru k tiv e r A r t, —  
m ag m an nun, von  de r Zw eckverschiedenheit ausgehend, eine deu tliehe  
S che id tu ig  des m annlichen oder w e ib lichen  T ypus auch in  a llgem ein -psy- 
chischer B eziehung behaupten, oder m ag m an, im  Sinne der F raue nre ch tle r 
von  dem  Dogm a der a llgem einen M enschengle ichheit ausgehend, d ie wesen- 
h a fte  inne re  T yp is ie ru n g  des w e ib lichen  G eschlechts leugnen. A lle rd in g s  
is t h ie r f i i r  den em pirischen Forscher besondere V o rs ich t n o tig , d a m it er
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in  den erw ahnten D ogm en n u r P roblem e, n ic h t aber, vo n  de r H itz e  des 
K am pfes unbew uB t b e e in flu B t, u n te r a lle n  U m standen zu  beweisende oder 
zu w iderlegende Thesen s ie h t. M o b iu s  u n d  W e in in g e r  sind  an dieser K lip p e  
gesche ite rt, indem  sie vo n  vo m h e re in  n u r solche E rfah ru ng sta tsache n  zu- 
sam m entrugen, d ie  f i i r  d ie  durehgehende M in d e rw e rtig k e it des w eibhehen 
T yps zu sprechen schienen; un d  a u f der G egenseite is t zum  B ew eis de r 
entgegengesetzten These o ft g le ich  unw issenscha ftlich  ve rfa h re n  w orden. 
A b e r se lbst in n e rh a lb  de r e r a k t e n  E m p irie  is t es in  gewissem  M&Be 
m o g lich , d u rch  A usw ah l der M ethoden im d  der Versuchspersonen, G rup - 
p ie ru n g  d e r Z ahlen usw . seinen R e su lta te n  eine —  n a tiir lic h  durchaus eh r- 
lic h  gem einte —  D e u tun g  zu geben, d ie  doch s ta rk  d u rch  dogm atische 
P arte iuberzeugungen b e e in flu B t is t.

F iir  die em pirische U ntersuchung selbst em pfieh lt sich wiede- 
rum  eine Methodensynthese. Da Typen Gemeinsamkeiten v ie le r 
Menschen sind, wodurch sich diese von anderen Menschengruppen 
unterscheiden, so kann ih re  K onsta tie rung n a tiirh ch  n ic h t ohne 
Vergleichung v ie le r Personen erfolgen. D a aber andererseits 
der Typus n ich t eine in  jedem  Menschen iso lie rt vorhandene 
Seelenkraft, sondern die re la tive  Vorherrsehaft einer D isposition 
innerhalb des Gefiiges der D ispositionen is t, so muB diese R ela tion  
bei jedem  einzelnen im tersucht werden. A lso kurz fo rm u lie rt: 
d ie  F e s t s t e l l u n g  v o n  T y p e n  e r f o l g t  d u r c h  i  n  - 
t e r - i n d i v i d u e l l e n  V e r g l e i c h  i n t r a - i n d i v i d u -  
e l l e r  D i s p o s i t i o n s y e r h a l t n i s s e 1.

Z ur U ntersuchung von D ispositionsverhaltnissen im  E inze l- 
ind iv iduu m  dienen, w ie schon fr iih e r (S. 83 ff.)  ausgefuhrt, zwei 
M ethoden: das W ahlverfahren, welches die S pontaneitat des P riif-  
lings in  W irksam ke it tre ten  laB t, und das H ilfe -S torungs-V er- 
fahren, das fe s ts te llt, welche Bedingungen besonders erle ichtem d 
oder erschwerend au f die Le istungsfah igke it e inw irken. Da es aber

1 S e g a l , de r diesen G edahken zue rst ausgesprochen h a t, fo rm u lie rt 
ih n  m it e ine r gewissen U b e rtre ib u n g  fo lgenderm afien  (546 S. 218): ,, D e r 
Zw eck de r P sycho log ie de r T ypen  is t de r in te rin d iv id u e lle  V e rg le ich  de r 
in tra in d m d u e ll gefundenen T ypen“ . D ie  T ypen  se lbst ka n n  m an in tra - 
in d iv id u e ll n ic h t ,,fin d e n  “ , da  e in  D isp o s itio n sve rh a ltn is  n u r dann  ais 
t  y  p  i  s c h  bezeichne t w erden kan n , w enn es sich  an v ie le n  anderen M en
schen w ie d e rh o lt. E rs t w enn d ie  a llgem eine T ypeng liederung  e ine r p sy 
chischen F u n k tio n  be re its  a n d e rw e itig  be ka n n t is t, g e n iig t d ie  in tra in d i-  
v id u e lle  P riifu n g  eines X , um  dessen T ypus zu fin d e n . A b e r n ic h t um  
T y p e n p riifu n g , sondern um  T ypen fo rschung h a n d e lt es s ich  oben.

W enn daher S e g a l  m it R e ch t d ie  U n te rsuchungen P f e if f e b s  bean- 
s ta n d e t, w e il sie e in se itig  a u f in te rin d iv id u e lle m  W ege T yp e n  bestim m en 
w o lle n , so h a t P f e if f e r  (701 S . 274 f f. )  auch m it seiner R e p lik  n ic h t U n - 
re ch t, daB e in  bloB  in tra m d iv id u e lle s  V erfa h ren  ebensowenig zum  Z ie le  
fu h rt.
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bei beiden Verfahren noch im m erh in  m oglich is t, daB die Ergeb- 
nisse durch auBerliche oder durch voriibergehende Bedingungen 
s ta rk  m itbestim m t sind, so erweisen sich K on tro llen  ais no t- 
wendig.

A m  nachsten hegt n a tiir lic h  die W i e d e r h o l u n g  der 
gleichen Untersuchungsm ethoden an denselben Ind iy idue n  zu 
verschiedenen Zeiten, um  den chronischen C harakter des prava- 
herenden Verhaltens nachzuweisen. A llerd ings besteht h ie r eine 
Gefahr in  dem F a k to r der E inste llung , da ein Verhalten, das beim  
ersten Małe aus zufa lligen G riinden gew ahlt worden sein mag, 
im  W iederholungsfa ll nachw irken kann und so einen chronischen 
W ert vortauscht, den es in  W irk lic h k e it n ic h t hat. D ie Gefahr 
is t um  so geringer, je  langer die Zwischenzeit zwischen den ver- 
schiedenen Proben is t; aber da auBere Schw ierigkeiten es m eist 
verbieten, dieselben Versuchspersonen nach langeren Zeitraum en 
noch einm al in  Anspruch zu nehmen, so w ird  diese N achpriifung  
v ie l seltener vorgenommen, ais es w iinschenswert ware.

E in  lehrre iches B e isp ie l f i i r  d ie  W ie h tig k e it solcher N a ch p riifu n g  
lie fe m  B in e t s  U ntersuchungen an seinen zw ei T och te m  (692). E r h a tte  
in  einem  bestim m ten  J a h r d ie  M adehen v ie ls e itig  psychologisch g e p riift 
u n d  sie a u f G rund  dessen zw ei deutheh verschiedenen T ypen zugewiesen. 
A is  er e in  Ja h r spa ter d ie  P riifu n g  w iede rho lte , h a tte  sich  das T yp e n b ild  
be i dem  einen M adehen b e tra e h tlie h  geandert.

A uch  P f e if f e r  p r iifte  eine R eihe von  Schulm adchen d re im a l (m it 
je  e in ja h rig e r Z w ischenze it). E r fan d  d a fl d ie  ,,A rb e its ty p e n “  (d . h . d ie  be i 
A u fsa tzen  he rvo rtre ten de n  D a rs te llu ng s typ en ) n u r in  der gu ten  H a lfte  
a lle r F a lle , d ie In te ressen typen  in  un d  d ie  V o rs te llu n g s typ e n  in  e tw a  D re i- 
v ie rte l de r F a lle  ko n s ta n t b lieben . D ie  K on stanz nahm  m it steigendem  
A l te r zu. (544 S. 104 u . 114, 701 S. 180).

W iede rho lte  P riifu n g e n  in  g ro fle ren  Zw ischenraum en s iad  an e in igen 
R echenkunstle rn , z. B . I n a u d i  un d  D r. R u c k l e , an ge ste llt w orden. H ie r 
ergaben d ie  N a ch p riifu n g e n  m eines W issens ste ts eine B esta tigun g  des 
u rs p riin g lic h  gefundenen T ypus. So kon n te  ic h  be i D r. R u c k l e  im  Jahre 
1911 fes ts te llen , daB sein Z ahlen lernen un d  Rechnen s ich  durchaus in  den 
typ isch en  Form en bewegte, w ie  sie M u l l e r  f i i r  1902 f f .  geseh ilde rt 
h a t (458 a). —  F re ilic h  is t d ie  S ta b ilita t de r V erhaltungsw eisen b e i der- 
a rtig e n  V irtu o se n  n ic h t a lle in  a u f das K o n s ta n tb le ib o n  der Typusanlage, 
sondem  m indestens ebensosehr au f d ie  F ix ie ru n g  d u rch  tag lich e  tjb im g  
z u riic k z u fiih re n ;

Leichter d u rc h fiilirb a r und n ich t m inder w ich tig  is t dagegen 
eine andere in tra -in d iv id u e lle  Synthese: die U ntersuchung des 
zur Rede stehenden Typus m it verschiedenartigen, sich erganzenden 
Verfahrungsweisen. E ine typische D isposition b e ta tig t sich ja  
nie nu r an einer A rt psychischer Phanomene und A kte , sondern 
an y ie len ; daher kann man sich ih r konzentrisch von verschiedenen
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Seiten her nahern; man kann eine Pravalenz, die sich beim  H ilfe - 
Storungsverfahren gezeigt ha t, durch ein W ahlverfahren kon- 
tro lheren, man kann die Selbstbeobachtim g heranziehen und zu- 
sehen, in  w ie fem  ihre  Aussagen m it den ob jektiven  Befunden 
in  E in k la ng stehen. D urch diese V ie lse itigke it der P riifung  eines 
und desselben Ind iv iduum s nahert die Typenforschung ih r  Yer- 
fahren der psychographischen Methode.

B in e t s  eben genannte U nte rsuchung an seinen zw ei T och te m  is t 
e in  B e isp ie l auch f i i r  dies V e rfa h re n ; denn e r suchte den In te llig e n z ty p u s  
jedes M adchens d u rch  zehn oder m eh r versch iedenartige V erfahrungs- 
weisen abzustecken. —  P f e if f e r  1 s te llt an seinen Versuchspersonen den 
A rb e its typ u s , den In te ressen typus un d  den V o rs te llu ngs typ us  fes t und  
ve rg le ich t diese n ic h t n u r un te re inande r, sondem  auch m it den Tagebuch- 
aufzeichm m gen des Lehre rs iib e r diese Personen.

D ie  V erg le ichung der Selbstbeobachtungsangaben m it den o b je k tiv e n  
E rgebnissen v e rw e rte t Se g a l  z u r genaueren B estim m ung des V o rs te llungs- 
typ u s . s —  A uch  F e u c h t w a n g e r  p r iif t  zu gleichem  Zw eck seine V ersuchs- 
personen m it e ine r M e h rh e it von  M ethoden s. —  Sehr v ie ls e itig  is t endhch 
der neuerdings von  B a r w a l o  ausgearbeitete Fragebogen zu r U n te rsuchung 
des „m o to risch e n “  T ypus, da h ie r je de r B e a n tw o rte r f i i r  d ie  m annigfaohsten 
seelischen Phanom ene fes ts te llen  so li, w elchen A n te il Bew egungsvorste l- 
lungen un d  B ew egungsim pulse an ih rem  Zustandekom m en haben ł .

Je m ehr sich bei solcher M ethodenverkniipfung zeigt, da8 die 
auf einem Gebiet festgestellte Pravalenz auch auf anderen ver- 
wandten aber n ich t identischen besteht, um  so geringer is t die 
W ahrschein lichkeit, dafi die Pravalenz n u r auBeren Bedingungen 
zuzuschreiben is t, um  so groBer also die Berechtigung, von einer 
vorw altenden D i s p o s i t i o n  zu sprechen.

F iir  den i n t e r i n d i v i d u e l l e n  T e il der Typenfor
schung ergeben sich dann einige w eitere Fordenm gen. Zunachst 
diese, daB man in  jeder Untersuchungsserie das Menschenm aterial 
m oglichst g le ichartig  wahle, dam it die gefundenen Unterschiede 
tatsachlich der inneren D isposition und n ich t irgendeinem  auBeren 
D nterscheidungsfaktor, der B ildung, dem U n te rric h t, der 
Rasse, dem A lte r usw. zugeschrieben werden konnen. N u r dann, 
wenn gerade die K o rre la tio n  des Typus m it diesen Faktoren 
untersucht werden soli, is t n a tu rlich  ih re  Einbeziehung gerecht- 
fe rtig t.

D ie H om ogeneitat des M ateria ls ha t fre ilic h  zur Folgę, 
daB die in  seinem U m kreis gefundene T yp ik  durchaus keine Gewahr 
f i ir  eine V o lls tand igke it der Ghederimg g ib t; denn es konnte ja  
sein, daB die iibereinstim m enden Bedingim gen, welchen alle

1 701. « 546. * 520. * 509.
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G epriiften unterstehen, nu r die Typenscheidung a, b oder c er- 
lauben, dagegen den sonst m óglichen Typus d n ich t zulassen.

So w ird  eine an K iin s tle m  vorgenommene Untersuchung 
auf gewisse Typen, die sich vorwiegend bei abstrakten Denkem  
finden, v ie lle ich t gar n ich t stoBen.

Bedenklich in  dieser H ins ich t is t es, daB sich bisher die er- 
driickende M ehrheit a lle r exakt-psychologischen Untersuchungen 
an norm alen Menschen auf nu r zwei Kategorien erstreckten: 
auf Studenten einerseits, auf V olksschulkinder andererseits. Auch 
fast alle neu aufgestellten Typengliederungen sind led ig lich  an 
diesen Gruppen gefunden worden. W ir wissen vo rlau fig  noch gar 
n ich t, ob gleich um fangreiche Untersuchungen an Menschen 
hoheren A lte rs, an Angehorigen der arbeitenden Klassen, an 
Schiilern hoherer Schulen, an N a tu rvo lkem  usw. n ich t wiederum  
ganz andere bisher unbekannte Typen der Aufm erksam keit und 
des Auffassens, des Vorstellens und des D arstellens usw. entdecken 
wurden.

Es is t also w e iter zu fo rdem :
Man stelle f i ir  m oghchst vie le, in  sich homogene Gruppen 

die Typenbildung fest; n u r so is t es m oglich, sich dem Gesamt- 
um fang der f i ir  ein bestim m tes M erkm al bestehenden Typen- 
y a ria b ilita t zu nahem . D ie apriorische U bertragung der bei 
einer einzelnen Gruppe gefundenen T yp ik  auf eine Gruppe von 
andersartiger S tru k tu r is t ungerech tfertig t.

Aber selbst innerhalb einer homogenen Gruppe is t die Aus- 
dehnung der bei den untersuchten M itghedem  der Gruppe ge
fundenen T yp ik  auf die Gruppe iiberhaup t n ich t ohne weiteres 
angangig; es g ilt h ie r die friih e r erwahnte Bezugnahme auf die 
E x te n s ita t der Untersuchung (s. S. 81).

SchlieBlich is t die A ufste llung der T yp ik  noch durch die A rt 
bestim m t, w ie sich die Ergebnisse der in te r-ind iv idue llen  Ver- 
gleichung zueinander gruppieren.

D er einfachste F a li is t die re in  q u a lita tive  Gruppierung. 
Es kann ja  vorkom m en, daB sich die gepriiften  Ind iv idue n  in  zwei, 
d re i oder m ehr charakteristisch yerschiedene Abteilungen re in - 
lich  scheiden —  obgleich eine solche klassenartige Absonderung, 
w ie schon friih e r e ro rte rt, f i i r  psyehische Beschaffenheiten ais 
Ausnahme gelten muB. A ber auch da, wo Ubergangsformen 
existieren, is t es im m erhin o ft genug m oglich, diejenigen Falle, 
welche sich irgendeiner teleologischen Idea lfo rm  annahern, ais 
„typ isch e 11 zu unterscheiden von jenen „a typ ischen11, die sich
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ais H albheiten, U nstim m igkeiten, unorganische Mischungen dar- 
stellen. D urch Zahlung der den einzelnen Gruppen zugeteilten 
Personen kann dann die r e l a t i  v e  H a u f i g k e i t  der Typen 
bestim m t werden.

Das V e rfah ren  is t von  H e y m a n s  angew andt w orden, der 110 Personen 
a u f G rund ih re r B io g ra ph ien  den von  ih m  the o re tisch  au fgeste llten  8 Tem - 
peram entenfachem  zuw ies1. E r fan d  20 „N e rvo se “ , 14 „S e n tim e n ta le ", 
10 „S a n g u in ik e r“ , 21 „P h le g m a tik e r“ , 16 „C h o le rik e r11, 21 „P a ss io n ie rte “ , 
0 „A m o rp h e 11, 0 „A p a th ik e r11. 8 Personen lie fle n  sioh n ic h t e in d e u tig  e in - 
ordnen. M an e rs ie h t h ie raus s o fo rt, d a fi d ie  re la tiv e  H a u fig k e it de r am  
s ta rks te n  ve rtre te nen  T ypen  (de r N ervosen, P h le g m a tike r un d  Passio- 
n ie rte n ) fa s t id en tiseh  is t ;  je d e r T y p  um faB t e in  F u n fte l a lle r g ru p p ie rte n  
Personen. D ie  C h o le rike r, S en tim enta len un d  S angu in ike r te ile n  sich  ab- 
steigend in  d ie  iib rig e n  zw ei F u n fte l. N a tu rlic h  d a rf aber eine an n u r e tw a 
100 Personen gewonnene V e rte ilu n g  n ic h t ais re p ra se n ta tiv  f i i r  d ie  h ie r 
iib e rh a u p t obw a ltenden H a u fig ke itsve rh a ltn isse  g e lte n ; auch de r V e r- 
fasser se lbst d e n k t n ic h t an eine solehe V era llgem einerung.

Sind dieselben Personen nacb verschiedenen Gesichtspunkten 
in  solehe qua lita tive n  Gruppen ge te ilt, so kann man sie durch die 
spater zu besprechende Methode der G ruppenkorre lation (K o n tin - 
genz) zu K om plextypen kom binieren und so ein wesentlich exak- 
teres B ild  der ta tsachlich vorhandenen Typengliederung erhalten.

Das bisher zuweilen angestrebte Z ie l, durch d irekte  M  e s s u n g 
einer einzelnen psychischen Verhaltungsweise eine Typengliederung 
zu gewinnen, is t n u r innerhalb  sehr enger Grenzen und m it g ro fite r 
V orsich t erreichbar. Es sei irgend eine geistige Leistung an yielen 
Personen gemessen, derart, daB w ir die erhaltenen M afie in  eine 
Reihe ordnen konnen —  warm haben w ir das Reeht, aus einer 
solchen Stufenreihe Typenbilder abzuleiten ?

Ganz unzulanglich is t die h ie r und da angewandte Methode, 
daB man einfach den D urchschnittsw ert der Reihe berechnet 
und die iibe r dem D urchschn itt stehenden V arianten dem einen 
Typus, die un te r dem D urehschn itt stehende dem anderen Typus 
zuweist. H ie r w ird  der B e g riff des Typus falsch aufgefaBt.

P f e if f e r , z . B . v e rfu h r, um  den sach lichen V o rs te llim g s typ u s  seiner 
Versuchspersonen fes tzuste llen , folgenderm aBen *. E r nann te  ih ne n  eine 
R eihe von W o rte n  m it de r A ufgabe , n iederzuschre iben, was sie sich  be i 
jedem  W o rt dachten . D ie  N ie d e rsch rifte n  e rh ie lte n  be i je d e r Person op- 
tische , akustische un d  kinasthe tisehe  In h a lte  in  b e stim m te r A nza h l. N u n  
w u rden  d ie  A nzah len de r op tischen In h a lte  je de r Versuchsperson in  eine 
R e ihe geordne t, de r Z e n tra lw e rt gesucht und  a lle  iib e r dem  Z e n tra lw e rt 
stehenden Personen ais A ngehórige dea v isu e llen  T ypus angesprochen.

1 804. * 544.
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Ebenso w urde m it den akustischen u n d  den k inasthe tischen  In h a lte n  ve r- 
fah ren . (N a tiir lic h  ka n n  eine Yersuchsperson u n te r U m standen in  a llen  
d re i R eihen iib e r dem  Z e n tra lw e rt stehen; sie b ild e t dann nach P f e if f e r  
einen K o m p le x typ u s . D ie  W e rtig k e it de r T e ilty p e n  w ird  nach dem  re la - 
tiv e n  A bsta nd  vom  Z e n tra lw e rt b e s tim m t.) —  tjb e r  d ie  A nw endim g der 
entsprechenden M ethode du rch  P f e if f e r  be i den D a rs te llu ng styp en  vg l. 
S. 205/6.

D er einzige zułassige Weg, um  aus einer e i n z e l n e n  Mes- 
sungsreihe Ergebnisse f i ir  die Typenkunde zu ziehen, is t der 
folgende: M an stelle die H au figke it fest, m it der die einzelnen
yertretenen MaBwerte vorkom m en und ordne sie in  eine H au fig - 
ke itskurye. H a t die K urve  die einfachste Form , nam lich einen 
einzigen in  der M itte  liegenden G ipfe l (GAUsssche K u rve ), dann 
besteht keine M oglichkeit, daraus eine Typengliederung abzu- 
le ite n ; derm jene Form  bedeutet, daB der m ittle re  Grad der D is
position  am haufigsten is t, und daB von d o rt nach oben und unten 
die H a u fig ke it s te tig  abnim m t. Anders wenn die K u rve  zwei- oder 
m ehrgipfhg is t. Denn dann kann jedes solches H aufigkeitsm axim um  
ais Zentrum  eines Typus angesehen w erden; zugleich laB t sich aus 
der K u rve  ablesen, ob die verschiedenen Typen in  annahemd 
gleicher oder in  verschiedener H au figke it vorkom m en.

M it diesem statistischen Verfahren w ird  m an vo r allem  a n ti- 
typische A usdriicke daraufh in  p riife n  konnen, ob ihnen tatsach- 
hch eine Typengruppierung en tsprich t, oder ob sie ied ig lich  be- 
queme Bezeichnungen f i ir  gewisse extrem  hegende E inzelfa lle  
sind. Auch die etwaige Berechtigung, die Indifferenzzone zwischen 
zwei Gegentypen zu einem besonderen M itte ltyp u s  (type m ixte ) 
zu erheben, laB t sich daran p riife n , ob sich h ie r noch ein besonderes 
M axim um  der K urve  finde t.

U m  aber auch ein etwaiges Ergebnis dieser A r t n ich t zu 
iiberschatzen, muB man sich im m er gegenwartig ha lten, daB man 
hochstens phanomenologische Typen gefunden hat, die sich auf 
die gemessene E inzelle istung beziehen. E rs t dann wenn man 
durch die friih e r erwahnten Methodensynthesen und durch K orre - 
lationsrechnung die gefundene H aufigke itsve rte ilung  im  groBen 
und ganzen im m er w ieder besta tig t finde t, ha t man ein Reoht, 
sie ais Ausdruck einer eigentlichen dispositionellen T yp ik  
zu betrachten.

M it den le tzten Betrachtungen haben w ir uns schon aus der 
re in  qua lita tive n  Fragestellung en tfe rn t und dem Problem  der 
q u a n tita tive n  V a ria tion  sowie der K o rre la tio n ss ta tis tik  genahert, 
die in  den folgenden K a p ite lu  selbstandig behandelt werden.

Z uvor aber sei noch an einigen konkreten H auptgebieten
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der modemen Typenforschung gezeigt, welcher S tand m it H ilfe  
der geschilderten Methoden bisher e rre ich t wurde und in  welcher 
R ich tung F o rtsch ritte  zu erhoffen sind. Ich  wahle dazu absich tlich  
Gebiete, die in  le tz te r Z e it n ich t (w ie etwa das der Vorstellungs- 
typen) von anderer Seite zusammenfassende Behandlung erfahren 
haben, die aber, w ie m ir scheint, berufen sind, in  der Forschung 
der nachsten Jahre m it im  Vordergrunde des Interesses zu stehen.

2. D a r s t e l l u n g s t y p e n .

A.  M e t h o d i s c h e s .  A is „D arste llungstypen”  bezeichne 
ich  alle diejenigen typischen Besonderheiten, die in  der W ieder- 
gabe zusammenhangender Erlebniskom plexe hervortre ten. F u r 
die h ierher gehorigen T yp iken  sind bisher yerschiedene andere 
Namen yerw andt worden, z. B . „In te llig e n z typ e n ”  (B in e t) , 
„A rb e its typ e n ”  ( P f e if f e r ) , „Beschreibungstypen”  ( M e u m a n n ). D ie 
A usdriicke sind indessen te ils  zu w e it, te ils  zu eng, te ils  schief. 
O biger Name scheint schon deshalb den Yorzug zu yerdienen, 
w e il er am wenigsten voraussetzt, y ie lm ehr n u r die Erscheinung 
benennt, an der sich die T y p ik  bekundet.

Ic h  selbst ha tte  friih e r von „Auffassungstypen”  gesprochen; 
aber auch h ie r muB m an einen Y orbeha lt machen.

Von irgendeinem  E rlebniskom plex bis zu seiner D arste llung 
f iih r t ein w e iter Weg, au f welchem eine mehrfache Auslese s ta tt- 
fin d e t. Sowie nu r dasjenige zum Gegenstand der W ahrnehm ung 
w ird , was die Em pfindlichkeits-S chw elle iibe rsch ritten  ha t, so hebt 
ein w eiterer A k t des Ind iy iduum s w iederum  aus diesem W ahr- 
nehm ungsm aterial gewisse Elem ente iib e r die Schwelle des A u f- 
fassens und interessebetonten Verstehens, wahrend andere darun ter 
bleiben. Diese Auslese is t zweifellos zum  groBen T e il von inneren 
D ispositionen des Ind iy iduum s abhangig; aber die h ie r etwa vo r- 
handenen Typen der Auffassung sind dem Beobachter deswegen 
n ich t ohne weiteres zuganglich, w e il die nach auBen tretende D ar
ste llung n ich t ein einfaches Spiegelbild der Auffassung is t. Es 
w iederholt sich h ie r nam lich der AusleseprozeB noch eine d ritte s  
M ai. Durchaus n ich t alles, was aufgefaBt worden is t, w ird  iibe r 
die Darstellungsschwelle gehoben, manches n ich t, w e il ihm  die 
W ucht fe h lt, um  sich in  eine AuBerung umsetzen zu konnen, 
anderes n ich t, w e il die Technik versagt, w ieder anderes n ich t, 
w e il das D arste llen selber seine eigenen W ahl- und Gestaltungs- 
p rinz ip ien  ha t. Som it sind die D arstellungsprodukte selbst, ais 
die le tzten  uns zuganglichen G lieder dieser K e tte , kaum  m ehr
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daraufh in  analysierbar, welchen A n te il W ahrnehm ungs-, A u f- 
fassungs- und eigentliche D arstellungsfahigkeiten an ihnen haben; 
aber um so deutlicher tre ten  diejenigen Eigenschaften des In - 
d ividuum s in  ihnen hervor, die n ich t dieser oder jener E inzel- 
fu n k tio n , sondem der in te llek tue llen  Stellungnahm e des In d iv i- 
duums iibe rhaup t anhaften und sich daher ebenso beim  W ahr- 
nehmen wie beim  Auffassen wie beim  D arstellen betatigen.

Das D arste llen kann entweder auf dem Wege des Sprach- 
lichen oder des B ildnerischen (durch Zeichnen, M alen, M odel- 
lieren) erfolgen. A u f letzterem  Gebiet sind Typenproblem e bis- 
her m it exakten M itte ln  noch kaum  bearbeite t w orden; nu r K ik  
ha t den Versuch gem acht, eine Reihe von Typen zeichnerischer 
Begabungen (bei iibem orm alen K indem ) zu beschreiben1.

Dagegen is t die s p r a c h l i c h e D a r s t e l l u n g s t y p i k 2 
vie lfach untersucht worden, allerdings ganz vorw iegend bei K indem . 
Auch h ier w ar B in e t  der Wegweiser. Spater verein igten sich m i t  

seinen Anregungen gewisse Befunde der Aussagepsychologie; 
endhch wurde durch die Analyse des deutschen Aufsatzes die 
U ntersuchung bedeutend gefordert.

Das Gemeinsame a lle r Methoden besteht darin , daB die Ver- 
suchspersonen veranłaB t werden, irgendein E rlebnis oder einen 
Kom plex von E ind riicken  sprachlich darzustellen.

A is O b jekte  der D a rs te llu n g  d ien te n  be i fa s t a lle n  TJntersuchem  in  
e rs te r R e ihe B ild e r; auBerdem  w urden  ve rw a n d t: Gegenstande (eine Z iga- 
re tte  und andere D inge be i B in e t  3, eine U h r be i L e c l e r e  4, eine S ta tu e tte  
be i N o g r a d y  6, e in  F ede rha lte r be i E r d m a n n  6, gehorte E rzah lungen, ge- 
sehene Vorgange, ganze E rle bn iskom p lexe  ( N e t s c h a je f f  7: d ie  N ew a; 
C o h n - D ie f f e n b a c h e r  8: Leben un d  T re ib en  a u f dem  B ahnhofe in  F re i- 
b u rg ). L o b s ie n  gab f iin f  is o lie rte  W o rte r, um  welche herum  eine G eschichte 
e rdaeht w erden so llte  9.

D ie  D a rs te llim g  e rfo lg te  b a ld  in  Gegen w a rt des darzuste łlenden B ildes 
oder O bjektes („B e sch re ib u n g "), ba ld  k iirze re  oder langere Z e it, naehdem  
es gesehen w orden w a r (,,B e ric h t“ ). Sie fan d  be i m anchen U ntersuehungen 
m iin d lic h  s ta tt, w obei m its te n o g ra p h ie rt w urde, be i anderen s c h riftlie h . 
Jede dieser m ethodischen V ersehiedenheiten is t von  groBem  E in flu B  au f 
d ie  ganze psychologische S tru k tu r der D a rs te llu n g s ta tig k e it und  daher 
auch a u f d ie  resu ltie rende  D a rs te llu n g  s e lb s t10.

1 908. 9 B ib lio g ra p h ie  A b t. B  V I I .
a 688—  690; 692. * 696. 6 697. » 693 a. ’ 696 b . 8 104.
8 696 a.
10 E in e  w e ite re  m ethodolog ische U n te rsche idung , d ie  n a m e n tlich  f i ir  

Aussageversuche g ilt ,  ko m m t f i i r  unsere Zweeke n ic h t in  B e tra c h t, n a m lich  
d ie  Sonderung zw ischen spontaner D a rs te llim g  (,,B e rie h t“ ) und  du rch  
F ragen p ro vo z ie rte r D a rs te llu n g  (,,V e rh o r“ ). F iir  d ie  E rfo rschung  der
D a rs te llu ng s typ en  sind  n a tiir lic h  a lłe in  d ie  spontanen B e rich te  verw endbar.
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W ahrend  sich  m anche Forscher d a m it begn iig ten, ih re n  Versuchs- 
personen n u r e i n O b je k t oder B ild  zu r D a rs te llu n g  vorzu legen, ve rlang ten  
andere vo n  jedem  P r iiflin g  m e h r e r e  D a rs te llu ng en ; B in e t  1 und  B o b e r - 
t a g  * leg ten je  d re i B ild e r v o r, P f e if f e r  3 s te llte  6 verschiedene A u fsa tz - 
them en und  zw ar denselben Versuchspersonen d re im a l m it e in ja h rigen  
Zw ischenraum en. A m  m annigfachsten w a r d ie  P riifu n g  be i C o h n  und 
D ie f f e n b a c h e r , da die Versuchspersonen e in  sich tbares B ild  zu beschreiben, 
iib e r e in  fr iih e r gesehenes aus der E rin n e ru n g  zu be rich te n  und end lich  
einen A u fsa tz  iib e r den B ahnhof zu ve rfe rtig e n  h a tte n .

Die Bestim m ung der Typen erfolgte in  den meisten Fallen, 
insbesondere bei B in e t  und seinen Nachfolgern, durch S c h a t  - 
z u n g des Gesamteindruckes, den die D arstellungen hervorrufen. 
D ie deutsche Forschung suchte dies im m erhin unsichere Verfahren 
durch ein exakteres zu erganzen oder zu ersetzen, indem  sie jede 
D arstellung in  ih re  Elem ente zerlegte, diese zahlte und gruppierte , 
endlich nach dem H aufigke itsverha ltn is der Elem ente zueinander 
die Gesamtdarstellung charakterisierte. Diese Methode der D  a r  - 
s t e l l u n g s a n a l y s e  is t f i ir  Zwecke der Typenbestim m ung 
angewandt w orden: v o n  S t e r n 4, R o d e n w a l d 5, B a e r w a l d 6, C o h n  

und D ie f f e n b a c h e r  bei Aussagen iibe r B ilde r, von P f e if f e r  und 
C o h n - D ie f f e n b a c h e r  bei Aufsatzen verschiedener A rt.

D ie  psychologischen A ufsa tzana lysen der le tz tgenann ten  Forscher 
s ind  von  groBer A u s fiih rlic h k e it und  S u b tilita t. F iir  w e ite re  A rb e ite n  
a u f diesem  G ebiet w erden w o h l d ie  G esich tspunkte von  C o h n  und D ie f f e n 
b a c h e r  noch m ehr ais d ie jen igen von  P f e if f e r  m afigebend sein m iissen; 
ih re  A na lyse e rs tre ck t sich n ic h t n u r a u f den In h a lt, sondern auch a u f den 
S til de r A u fsa tze ; auBerdem  aber w ird  der A u fsa tz  noch ais Ganzes charak- 
te ris ie rt 7.

P f e if f e r  such t v o r a llem  in  sehr weitgehendem  M afie d ie  E rge b
nisse der A ufsa tzana lyse zu r F ests te llu ng  der T ypeng liederung zu ve r- 
w e rte n ; le id e r w ird  d ie  B edeutung dieser dankensw erten U nte rsuchungen 
du rch  ein ige m ethodologische Bedenken s ta rk  b e e in tra c h tig t. P f e if f e r  ve r- 
fa h rt na m lich  fo lgenderm a fien : D io  A ufsa tze w erden zerleg t in  v ie le  lo 
gische und psychologische K a te go rien , sog. „A rb e itsw e ise n “ ; es w ird  nu n  
berechnet, w ie h a u fig  jede „A rb e itsw e ise “  in  jedem  A u fsa tz  jedes K indes 
vo rko m m t und  aus diesen H a u fig ke itszah le n  eine in te rin d iv id u e lle  R eihe 
f i ir  d ie  be tre ffende  A rbe itsw e ise  des A ufsatzes ge b ilde t. In  dieser Reihe 
werden d ie  K in d e r du rch  den Z e n tra lw e rt in  zw ei G ruppen ge g lied e rt: in  
solche, welche d ie  A rbe itsw e ise in  dem  A u fsa tz  ha u fig e r ais d ie  M ehrzah l, 
im d  in  solche, welche sie w en iger h a u fig  a is d ie  M ehrzah l angew andt haben.

1 666. * 668. 3 701.
4 575. 3 572. « 686.
7 D e r V o lls ta n d ig k e it ha lbe r sei auch die A ufsatzana lyse von  Sc h m id t  

e rw ah n t (981). Sie ge ho rt n ic h t e ig e n tlich  h ie rhe r, da n u r d ie  F e h le rh a ftig - 
k e it de r A u fsa tze , n ic h t aber de r In h a lt a n a lys ie rt und  s ta tis tis c h  ve r- 
w e rte t w ird .
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D ies w ird  f i ir  jede A rbe itsw e ise  w ie d e rh o lt. D a  jede Versuchsperson nun  
sechs A u fsa tze  zu  m achen h a tte , w a r es m og lich  festzuste llen , welehe 
A rbe itsw e ise  be i ih r  am  ha u fig s te n  iib e r dem  Z e n tra lw e rt la g : diese be
s tim m te  den T ypus in  e rs te r R e ihe ; andere ebenfa lls h a u fig  w iederkehrende 
A rbe itsw e isen  lie fe rte n  —  m it absteigendem  G ew ich t —  w e ite re  T e iltyp e n .

D ie  M ethode, T ypengliederungen a u f eine H a lb ie ru n g  vo n  G rad- 
re ihen  zu s tiitz e n , is t schon oben (S . 201 ) bem angelt w orden. D e r M angel 
w ird  d u rch  d ie  A nw endung des H au figke itsgesich tspunktes zw ar etwas 
g e m ild e rt, n ic h t aber b e se itig t. D enn w ir e rfahren n u r, w ie o f  t , n ic h t 
aber w ie s t a r k  eine A rbe itsw e ise  be i e iner Versuchsperson den Z e n tra l
w e rt iib e rs te ig t; aber gerade diese S ta rkę  is t das un ve rg le ich lich  w ich tige re . 
D enn da d ie  in  der N iih e  des Z en tra lw e rts  liegenden W erte  n u r w en ig  von- 
e inander zu d iffe rie re n  brauchen, is t es in  w e item  M afie  Sache des Zu- 
fa lls , ob im  E in z e lfa lle  eine A rbe itsw e ise  etwas diesseits oder jense its des 
Z e n tra lw e rts  lie g t. D ie  vorhandenen s ta tis tisch en  W erte  w erden also zu r 
T ypenbestim m ung n ic h t geniigend ausgenutzt, da der Abw eichungsgrad 
vom  Z e n tra lw e rt n ic h t einbezogen w ird .

E in  anderer m ethod ischer F eh le r besteh t d a rin , d a fi d ie  Versuchs- 
personen nach je de r A rbe itsw e ise  is o lie rt ra n g ie rt w u rden, w ahrend das 
in tra -in d iv id u e lle  V e r h a l t n i s  der A rbe itsw e isen n ic h t b e riic k s ic h tig t 
w ird . H ie r g ilt  also m u ta tis  m u tan d is  dieselbe K r it ik ,  d ie  S e g a l an andere 
U ntersuchungen P f e i f f e r s  iib e r V o rs te llu ngs typ en  ange legt h a t (s. S. 197 
A nm .).

W ir kommen nun zu den aufgestellten Typen selbst. D ie h ier 
obwaltende M ann ig fa ltig ke it zeigt, w ie sta rk die G ruppierung 
in  der T a t von der jew eiligen Aufgabe abhangig is t, w ie vorsich tig  
man daher sein muG in  der tjbe rtragung  einer f i ir  dieses oder 
jenes B ild  oder f i ir  ein einzełnes Aufsatzthem a gefundenen, phano- 
menologischen T y p ik  auf die dauemde Beschaffenheit ih re r A u- 
toren. Im m erh in  ergeben sich doch bei a lle r Buntscheckigkeit 
gewisse stereotyp wiederkehrende Ziige und diese weisen uns den 
Weg zu den eigentlichen dispositionellen Typen der Darstellungs- 
catigke it.

B . A l l g e m e i n e  D a r s t e l l u n g s t y p e n .  Bei B in e t  
selbst begegnen uns die D arstellungstypen in  mehreren voneinander 
abweichenden Form en.

In  seiner ersten P ub lika tion  (gemeinsam m it H e n r i) 1 nennt 
er v ie r Typen, die bei sch riftliche r D arste llung des In h a lts  eines 
eben gesehenen Bildes h e rvo rtra te n : den t y p e d e s c r i p t e u r ,  
o b s e r y a t e u r ,  ć m o t i o n n e l  und ó r  u d i  t. D er beschrei- 
bende T yp  g ib t eine einfache unzusammenhangende Aufzahlung 
der E inze linha lte  des B ildes; der beobachtende T yp  ordnet das 
Einzelne in  den Gesamtzusammenhang ein, bezieht und deutet,

’ 4.
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v e rk n iip ft und sondert das Gegebene, f iig t w ohl auch um  des 
Zusammenhanges w illen  manches hinzu, was gar n ich t gegeben 
is t. D er gefuhlsmaBige T yp  b rin g t die sub jektive  G em utsreaktion 
auf den In h a lt des B ildes; der gelehrte T yp  benutzt die W ahr- 
nehmungen nu r ais Gelegenheit, um  seine von friih e r her bere it- 
liegenden Kenntnisse ins Spiel zu setzen.

B ald darauf berichtete B in e t  iib e r die T yp ik , die sich bei 
D arstellung eines Objektes (einer Z igarette) ergeben h a tte 1: D ie 
dre i m ehr in te llektua listischen Typen (descripteur, observateur, 
e rud it) sind auch h ie r vorhanden; an Stelle des G em iitstypus 
is t der ihm  nahe verwandte t y p e  i m a g i n a t i f  e t  p o e t i q u e  
getreten, bei dem Phantasie und E in fiih lu n g  eine starkę Rolle 
spielen.

D er Gegensatz des letztgenannten Typs zu den iib rigen  
D arstellungstypen is t dann auf eine klare A ntithese gebracht 
in  der Untersuchung l ’observateur und 1’im a g in a tif2. B in e t s  

bei de Tochter figurie ren h ie r ais V e rtre te r der beiden Typen; 
der Ausdruck „observateur“  ha t n ich t m ehr den speziellen Sinn 
wie oben, sondem w ird  unterschiedslos f i ir  die beschreibende und 
beobachtende A r t benutzt. B in e t  steuert h ie r also offenbar auf 
eine einfache A n tity p ik  von ob jek tive r und sub jektive r D arstel- 
lungsweise zu.

Im  Gegensatz zu dieser Vereinfachungstendenz B in e t s  

haben andere, die seine Versuche aufnahmen, geglaubt, die Typen- 
zahl verm ehren zu miissen.

So k o m m t L e c l e r e  b e i B eschreibung e iner U lir  zu sieben T ypen , 
d ie  in  verschiedenen V erb indungen a u ftre te n  konnen : es s ind  d ie  T ypen 
d e r B eschreibung, B eobachtung, E in b ild u n g s k ra ft, G elehrsam keit, der 
e infachen E m o tio n , de r asthetischen E m o tio n , des Hanges zum  M o ra li- 
sieren. —  N o g r a d y  z a h lt (be i D a rs te llu n g  eines B ilde s un d  e iner S ta tu e tte ) 
sechs T ypen  a u f: den beschreibenden, beobachtenden, em pfindsam en, 
ge lehrten , phan tas ievo llen , re fle k tie re nde n .

G r u n w a l d s 3 un d  E r d m a n n s  T ypene in te ilungen  s tinunen  im  wesent- 
lich e n  m it de r BiNETschen T y p ik  iib e re in ; doch le g t E r d m a n n  aufierdem  
noch W e rt a u f d ie  G egenuberste llung eines , .w issenschaftlichen “  un d  eines 
.,lite ra risch e n “  T ypus.

D e r e infacheren E in te ilu n g  n a h e rt sich  w ieder W o l o d k e w it s c h  4 (be i 
B ild d a rs te llu n g e n ), dessen rechnerisehes V e rfah ren  fre ilic h  so w en ig  e in - 
w a nd fre i is t, d a fi seinen d a ra u f g e s tiitz te n  E rgebnissen k e in  groCer W e rt 
be ige legt w erden kann . E s un te rsche ide t einen beschreibenden un d  einen 
em otiona len T ypus, dereń je de r in  m ehrere U n te rg ru ppe n  z e rfa llt.

P f e if f e r  endlich gelangt auf dem oben geschilderten Wege 
(der Verw ertung der haufigsten ,,Arbeitsweisen“ ) am Aufsatz

1 689. * 690. 3 695 b. 4 703.
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zu folgenden Typen, die f i ir  sich a lle in  oder in  Typenkom plexen 
auftre ten konnen: beschreibender, beobachtender, erinnem der, 
beziehender, schlieBender, reflektierender, p raktisch urte ilender, 
ethisch urte ilender, asthetisch urte ilender, e in fiih lender, phanta- 
sierender Typ. Um  diese etwas unsystem atische L istę  auf ein 
einfacheres, iibersichtlicheres System zu bringen, faB t P f e if f e r  

sie bald in  die zwei H auptgruppen der ,,ob jektiven “  und ,,sub- 
je k tiv e n “ , ba ld  in  die der ,,assoziativen“  und „apperzeptiven“  
Typen zusammen (siehe h ie riibe r w e ite r unten).

U berblicken w ir die bisher genannten Versuche, eine a ll
gemeine D arste llungstyp ik zu geben, so zeigt sich, dafi bei den 
meisten zwei E inteilungsgesichtspunkte regellos m iteinander ver- 
q u ick t worden sind, die nach deutlicherer Scheidung verlangen. 
E inerseits nam lich lie g t eine G liederung vo r nach der gesamten 
A rt, w ie das S ubjekt zur W e lt und zu den O bjekten S t e l l u n g  
n i  m  m t ;  h ie r stehen sich ein ,,ob je k tive r“  und ein ,,sub jektiver“  
D arste llungstyp gegeniiber. Andererseits e x is tie rt eine T yp ik  
nach der A rt, w ie das M ateria ł des Erlebnisses i n t e l l e k t u e l l  
bew a ltig t worden is t ; die Benennungen: beschreibend, beobachtend, 
gelehrt, re flektierend, assoziativ, apperzipierend usw. gehoren 
hierher. Der Um stand nun, dafi man die U nterabteilungen beider 
G liederungen ais Bestandteile e i n e s  Typenschemas nebenein- 
ander ordnete, ha t die K la rung  unseres Gebiets sehr beein trach tig t. 
In  W irkhchke it sind die D arstellungstypen K om plextypen, die 
aus Kreuzungen der beiden genannten Ghederungen (und v ie l- 
le ich t noch anderer) hervorgehen. Noch is t die Forschung n ich t 
so w eit, die verschiedenen R esultanten dieser K reuzung in  ih re r 
kom plextypischen Beschaffenheit ganz iibersehen zu konnen; 
dagegen ha t sie iibe r die elementaren T e iltypen, die in  jene K reu
zungen eirigehen, —  die „In te lłig e n z “ -Typen und die Typen der 
,,Stellung'nahm e“  —  schon eine Reihe bem erkenswerter Ergeb- 
nisse zutage gefordert, die je tz t kurz zusamm engestellt seien.

C ) I n t e l l i g e n z - T y p e n u n d - S t a d i e n ( a l s T e i l -  
t y p e n  d e s  D a r s t e l l e n s ) .  —  W ir lassen zunachst die 
etwaige R olle, welche sub jektive  Momente wie G efiih l, Phantasie, 
personliche Anteilnahm e bei der D arstellung spielen, bei Seite 
und behandeln nu r die Unterschiede, die in  der geistigen Beherr- 
schung des E rlebn isinha lts bestehen. Diese Unterschiede sind, 
w ie sich sofort e rg ib t, n ich t nu r q u a lita tive r, sondern zugleich 
gradueller A r t ;  die einzelnen Typen entsprechen nam lich zugleich 
yerschiedenen Graden geistiger Reife. Deshalb sind die in te lle k -
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tue llen D arstellungstypen fast stets in  Beziehung zum A lte rs- 
fo rts c h ritt untersucht w orden; sie sind also ais genetische Typen 
oder „S tad ien “  aufzufassen (s. S. 172/3).

So fand ich  bei m iind lichen Berichten iib e r ein eben gesehenes 
B ild  folgendes1: die verschiedenen logischen Kategorien, die an dem 
O bjekt darste llbar waren, (Gegenstande, Handlungen, E igen
schaften, Beziehungen) kommen bei yerschiedenen A lte rs tu fen  in  
sehr verschiedener V erte ilung  v o r; die Y erte ilung  innerhalb jedes 
Berichts laB t sich sta tistisch  durch Zahlung der zu jeder Kategorie 
gehorigen Angaben feststellen und durch D iagram m e yeranschau- 
lichen. Das niederste S tadium  is t durch A lle inherrscha ft oder doch 
unverhaltnism aBiges Uberwiegen unverbundener Gegenstands- 
nennungen gekeimzeichnet (,,Substanzstadium “ , von m ir haupt- 
sachlich gefunden bei siebenjahrigen Volksschulkindem ). Im  
nachsten Stadium  t r i t t  die Nennung von Handlungen im  groBeren 
Umfange h inzu (,,A ktionsstad ium “  bei zehn- bis e lfjahrigen 
K in d e m ); das d ritte  b rin g t endlich Angaben von naheren Be- 
stim m im gen, und zwar sowohl Beziehungen (nam enthch ortliche) 
der Gegenstande untereinander, w ie auch Eigenschaften der 
Einzelgegenstande („R e la tions- und M erkm alsstadium “ ; bei v ie r- 
zehnjahrigen und alteren)2.

Das von m ir yerw andte B ild 3 bo t wenig Gelegenheit zu D eutung 
und K om bina tion , so daB ein h ierauf beziighches S tadium  in  
m einer Aufzahlung feh lte . Diese L iicke  wurde von anderen Eor- 
schern ausge fiillt, d ie  m it anderen B ildem  arbeite ten; so fanden 
C o h n  und D ie f f e n b a c h e r , daB den d re i obigen Stadien ais weitere 
Entw icklungsphase ein ,,kritisch-re flektie rendes“  S tadium  an- 
zureihen se i4.

B in e t  und S im o n  haben die Beschreibung eines B ildes, w a h 
r e n d  es s ich tbar is t, in  ih r  S taffelsystem  ais einen der w ich- 
tigsten Tests eingereih t. D ie yon ihnen aufgestellten Stadien 
yerte ilen  sich folgenderm aBen: Aufzahlung (bei dre ijahrigen), 
Beschreibung (bei siebenjahrigen), E rk liiru n g  (bei zw olfjahrigen). —

1 575. W e ite re  U n te rsuchungen an dem selben B ild , so von  O p p e n - 
h e im , R o d e n w a l d t  im d  anderen, b e s ta tig te n  im  w esen tlichen das obige 
Typenschem a.

* N a tiir lic h  haben diese A lte rsangaben h ie r w ie  im  fo lgenden n u r d ie  
B edeu tung  von  ungefahren D u rch sch n itte w e rte n ; d ie  T ypen  fin d e n  s ich  
auch o ft b e i a lte ren  un d  jiin g e re n  K in d e m .

* V g l. h ie riib e r S. 103 A nm .
‘  S. 96.

Stern, Differentielle Psychologie. 14
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B o b e r t a g , der zu gleichen Zwecken andere B ilde r benutzte, kom m t 
doch zu einer ahnlichen S ta ffe lung1.

D er von C o h n  und D ie f f e n b a c h e r  analysierte Aufsatz „W as 
ich auf dem Freiburger Bahnhof gesehen und erlebt habe“  lieB 
ziem lich deutlich  v ie r in te llektue lle  D arstellungstypen erkennen, 
dereń A hn lichke it m it den eben genannten um so bemerkens- 
w erter is t, ais sich doch die Aufgabe von der Beschreibung eines 
Bildes ganz wesentlich unterscheidet. C o h n  und D ie f f e n b a c h e r  

unterscheiden nam lich den „beschreibenden“  T yp  (der auf das 
Gegenstandliche, den Bahnhof und seine Teile, die Ziige und 
Lokom otiven gerich te t is t), den „erzahlenden“  T yp  (der iibe r 
bestim m te Einzełerlebnisse berich te t), den „schildem den“  Typ  
(der dem Leben und Treiben auf dem Bahnhof zugewandt is t) und 
den ,,refłektierertden“  T yp  (der allgemeine Betrachtungen so- 
zialer, ethischer, ku ltu re lle r A r t a n s te llt)2. U nd w ieder is t die 
Beschreibung die typische Form  der Unterklassen, die R eflexion 
n u r in  den Oberklassen anzutreffen, wahrend Erzahlung und Schilde- 
rung charakteristisch f i ir  die M itte lklassen is t3.

D er Versuch P f e if f e r s , die groBe Zahl der von ihm  gefundenen 
Typen in  den zwei Gruppen der „assoziativen“  und „apperzep- 
tive n “  zu vereinen, gehort ebenfalls hierher. E r charakte ris ie rt 
die in te llek tue llen  Prozesse h ier im d d o rt folgenderm afien4: 
W ahrend bei diesen (den Angehorigen der assoziativen Typen) 
die Vorstellungen, die vom  O b jekt angeregt werden, sich nach den 
Gesetzen der Vorstełlungsm echanik aneinanderreihen, is t es 
h ier (beim  apperzeptiyem  Typ) das Ich , das gemaB seiner psychi- 
schen Beschaffenheit in  den Vorste llungsverlauf e ing re ift und den- 
selben in  seiner R ich tung bee in fluB t.“  Z u r „assoziativen“  Gruppe 
gehoren die dre i ersten Typen seiner L is tę , also der beschreibende, 
beobachtende, erinnernde T yp. P f e if f e r  fin d e t ebenfalls, daB 
sich m it steigender Klasse ebenso wie m it steigender Begabung 
das V erha ltn is der apperzeptiven zu den assoziativen Typen zu- 
gunsten der erstgenannten ye rsch ieb t5.

D . T y p e n  d e r  S t e l l u n g n a h m e  ( a i s  T e i l 
t y p e n  d e s  D a r s t e l l e n s ) .  —  U nte r ganz andere Be- 
trachtungsm otive ordnen w ir die D arstellungen, wenn w ir fragen,

1 Zug le ich  g ib t e r sehr w e rtv o lle  m ethodolog ische W in kę  f i i r  d ie 
A nw endung von  B ild e rte s ts .

2 701 S. 103. 3 S. 193 u. S. 212.
ł  104 S. 103. 5 S. 194.
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in  w ie fem  sich darin  die typische S tellung des Subjekts zum  
O b jekt bekundet.

Icb  selbst ha tte  bereits 1900 vorgescblagen, die V ie r- 
zabl der BiNETschen Typen un te r zwei O bertypen, den ,,ob jektiven “  
und den ,,sub jektiven“  zu ordnen. F iir  jenen wurde die Tendenz 
zu Darstellungen charakteristisch sein, die einen k iih l sachlicben 
C harakter haben, dem O bjekt ais solchem gerecht zu werden 
sucben; f i i r  diesen die Tendenz des D arstellers, vo r allem  sich selbst 
zu geben, seine personliehe Beziehung zu den Gegenstanden, 
seine G em iits-, W illens-, Pbantasiereaktion auf sie zum Ausdruck 
zu bringen.

W ir haben nun oben (S. 207) gesehen, w ie sich B i n e t  in  seinen 
spateren Untersuchungen dieser A n tity p ik  nahert, und auch bei 
W o lo d k e w i t s c h  (S. 207) fand sich eine ahnliche Scheidung. Aus- 
d riickhch  aufgenommen w urden dann —  und zw ar auch m it den 
gleichen Term inis —  die Gruppierungen von P f e i f f e r .  Z u  den 
,,ob jek tiven “  rechnet er die acht ersten T y p e n  seiner L is tę , zu den 
,,sub jektiven“  den ethischen, asthetischen, e infiih lenden und 
phantasierenden Typ. Es tra g t fre ilich  n ich t zur K la rh e it bei, 
daB P f e i f f e r  seine Typenreihe, die er eben in  eine assoziative 
und apperzeptive Gruppe g e te ilt ha tte , led ig lich  durch Verschie- 
bung der G renzlinien in  eine ob jek tiv -sub je k tive  G ruppierung 
zu bringen such t; er iibersieht, daB die E in te ilungsprinzip ien  h ie r 
und d o rt zwei verschiedenen Dimensionen angehoren1.

D ie klarste  und zugleich feinste H erausarbeitung dieses 
Gegensatzes verdanken w ie aber B a e r w a ld ;  seine A rb e it2 is t 
auBerdem eine von den seltenen Untersuchungen, die an E r- 
wachsenen angeste llt worden sind. B a e r w a ld  fin d e t bei D arste l
lung des Inha ltes eines B ildes, das den Beschauern bisher unbe- 
kann t und n ic h t ganz le ich t zu deuten w ar, zunachst die deutliche 
Scheidung eines „beschreibenden" und eines „se lbs tta tigen " 
Typs. D ie C harakte ris tik  des selbsttatigen Typs besteht, wie 
zahlenmaBig erwiesen w ird , in  folgenden M erkm alen: Neigung, 
den Zusammenhang des Ganzen zu beobachten, Vergleichungen 
vorzunehmen, iib e r n ich t gleich Verstandliches K on jektu ren  
aufzustellen, K r it ik  zu iiben, endlich die Beziehung zur eigenen 
Person sta rk zu betonen3; auch fin d e t sich o ft eine ziem liche

1 A u c h  C o h n - D ie f f e n b a c h e r  untersche iden be i den A ufsa tzen  ge-
fiih ls fre ie  und  g e fiih lsh a ltig e , ohne aber da rau f. eine e igen tliche  T ypen - 
untersche idung aufzubauen. 3 686.

3 B a e r w a l d  n in u n t eine Z ah lung  de r „ Ic h “ -A ngaben vo r.
14*
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F eh le rha ftig ke it der Angaben. D er b e s c h r e i b e n d e  Typ, 
welcher sich d ire k t der Sache zuwendet und wenig subjektive 
S e łbstta tigke it ve rra t, scheidet sich bei genauerer P riifu n g  in  
zwei ganz verschiedene Typen: den „passiven“  und den „v o r- 
sichtigen“ . D er geringe A n te il der S e łbstta tigke it beruh t d o rt auf 
ta tsachlicher Schwache, h ie r auf einer bewuBten Hem m ung; der 
vorsichtige T yp  is t daher durch vie le Zw eifel und Vorbehalte, 
sowie durch groBe Treue der Aussage gekennzeichnet.

D ie Scheidung der beiden A rte n  des beschreibenden Typs 
erscheint m ir m ethodologisch besonders w ic h tig ; sie zeigt, daB die 
auBerliche A h n lich ke it des Verhaltens noch n ich t zur E inordnung 
in  einen einheitlichen T yp  berechtigt, da sie aus innerlich  ganz 
yerschiedenen G riinden entspringen kann.

E nd lich  kenn t aber B a e r w a l d  noch einen T yp , der eine Syn- 
these des sełbsttatigen und des vorsichtigen Typs da rs te llt. Dieser 
,,harm onische“  T yp  auBert sich z. B . in  der Weise, daB zuerst, 
un te r absichthcher Hemm ung sub jektive r B eteiligung, eine sach- 
liche DarsteHung gegeben, dann aber in  abgeschlossenen K on- 
jek tu ren  und K ritik e n  der eigenen In te llig e n z ta tig ke it Spielraum  
gew ahrt w ird .

B a e r w a l d s  Untersuchungen scheinen m ir, in  Gemeinschaft 
m it den friih e r erwahnten, wohlgeeignete Grundlagen zu sein, 
um  auf diesem w ichtigen Gebiete w e iter zu arbeiten. D ie Existenz 
eines ob jektiven  und eines sub jektiyen D arstellungstypus da rf 
w ohl bereits ais erwiesen gelten, ebenso, daB kein R echt besteht, 
diese Typen (w ie es bei den in te llek tue llen  Typen m oglich war) in  
eine eindeutige W ertabstufung zu b ringen1.

Dagegen sind i n n e r h a l b  eines jeden der beiden Typen 
groBe W ertunterschiede m oglich.

D er ob jektive  T yp  kann, w ie B a e r w a l d  zeigte, bald die 
AuBerung einer U n fah igke it sein, das Ich  in  seiner besonderen 
E igenart A n te il nehmen zu lassen, also das Ergebnis eines 
tragen Sichschiebenlassens vom  O b jekt —  bald das Zeichen einer 
s tra ffen Selbstzucht und der E h rfu rc h t vo r der ob jektiven  T a t- 
sachlichkeit.

D er sub jektive  T yp  hinw iederum  kann einerseits auf 
H em m ungslosigkeit beruhen, auf dem Unverm ogen, individueHe

1 H ie rzu  s tim m t auch P f e if f e r s  R e s u lta t (701, S. 213), daB d ie  T ypeu 
d e r S te llungnahm e keine so d e u tlich e  K o rre la tio n  zu r Begabung haben, 
w ie  d ie  re in  in te lle k tu e lle n  D a rs te llu ng s typ en ,
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Laune und beliebige Vorste llungsverkettung durch ob jektive  
Forderungen zu norm ieren —  andererseits auf starker innerer 
A k tm ta t, die alles Erleben in  eigene T a t um setzt, und auf schopfe- 
rischer Gabe, die dem von auBen kommenden S to ff aus Eigenem 
G estalt und S tim m ung yerleihen muB. Es w ird  sehr notw endig sein, 
diese W ertstu fen der beiden Typen durch weitere Untersuchungen 
genauer zu umgrenzen. H ierzu w ird  vo r allem  die in tra -in d iv id u e lle  
Anwendung sehr m annigfacher D arstellungsstoffe dienen miissen. 
Denn die niederen Form en des ob jektiyen  wie des sub jektiven 
Typus werden sich durch eintonige Beibehaltung derselben D ar- 
stellungsweisen yerraten, g le ichg iiltig , ob das Thema sie fo rde rt, 
zulaB t oder e igentlich ve rb ie te t; die hoheren W ertstu fen dagegen 
werden zugleich durch eine bessere Anpassungsfahigkeit an die 
Aufgaben erkennbar sein; sie werden innerhalb ih re r O b je k tiv ita t, 
bzw. S u b je k tiv ita t doch nach Grad und A r t V aria tionen zeigen, 
die den gestellten Zieleń zu entsprechen suchen.

W o diese A bstufung in  der V erte ilung  von ob jektiyen  und 
subjektiven Einschlagen, je  nach den geforderten Aufgaben, 
am vollkom m ensten m ogłich is t, da haben w ir es n ich t m ehr m it 
dem „sub jek tiyen “  oder „o b je k tive n “ , sondem m it jenem  ,,har- 
monischen“  Typus zu tu n , den auch B a e r w a l d  bereits gefunden 
hatte .

3. D ie  T y p e n  d e r  o b j e k t i y e n  u n d  s u b j e k t i v e n
S t e l l u n g n a h m e  b e i  a n d e r e n  F u n k t i o n e n .

D er eben aufgestellte Gegensatz der ob jektiyen  und subjek- 
tive n  Stellungnahm e gew innt dadurch eine besondere Bedeutung, 
daB er ais T e ilty p ik  n ich t n u r in  die D arste llungstyp ik, sondem 
auch in  vie le  andere Typenghederungen eingeht, so daB er eine 
der umfassendsten V ariantenbildungen bezeichnet. Das S tellung- 
nehmen des Subjekts zum O b jekt bekundet sich ja  in  den ver- 
schiedensten seelischen Funktionen, im  Auffassen und Aufm erken, 
im  U rte ilen  und W erten, im  W ollen und H andeln, und iib e ra ll 
is t es zum m indesten theoretisch m oglich, daB sich ein V orw alten 
des ob jektiyen  und ein solches des sub jektiven Moments typ isch 
scheidet.

Erfreuhcherweise sind w ir h ie r nun n ich t m ehr n u r auf die 
theoretische A b le itung  angewiesen, da w ir iib e r empirisches 
M ate ria ł verfiigen. Experim entelle Untersuchungen an verschie- 
denen der eben genannten Funktionen haben —  m it m ehr oder 
m inder groBer S icherheit —  zur A ufste llung von T yp iken  g e fiih rt,



die zwar wechselnde Benennungen erhielten, aber im  Grunde 
im m er w ieder die Gegeniiberstellung von vorw altender O b je k tiv ita t 
und S u b je k tiv ita t bedeuteten. Ic h  erortere nu r einige der H aupt- 
gebiete.

M erkw iird ig  is t es, daB an dieser S telle die ersten Forschungs- 
objekte der experim entellen Psychologie: Reaktionszeit und 
U nterschiedsem pfindhchkeit, auch f i ir  die d iffe ren tie lle  U n te r
suchung w ich tig  werden. F re ilich  n ich t, sofem sie eine Analyse 
der elem entarsten Seelenfunktionen ermoglichen wollen, sondern 
sofem auch an ihnen die innerste W esenheit des Ind iv iduum s 
m itb e te ilig t is t.

A . Das R e a g i e r e n  (Beantw orten eines Reizes m it einer 
Bewegung) is t ja  das einfachste Schema f i ir  die Stellungnahme 
des Subjekts zum O bjekt iibe rhaup t; h ie r zeigt sich die seelische 
A k tiv ita t in  ihrem  d irekten Angeregtwerden durch die umgebende 
W elt. N un sind schon vo r langerer Z e it von B a ld  w i n 1 und 
F l o u r n o y 2 ,,R eaktionstypen“  aufgeste llt worden, die in  unseren 
Zusammenhang zu gehoren scheinen.

BekanntMch unterscheidet m an bei experim entellen R eaktions- 
zeitmessangen entsprechend der Aufgabestellung zwei Form en der 
R eaktion. Is t die Aufm erksam keit des Reagenten vo r jedem 
Versuch auf den zu erwartenden Sinneseindruck eingeste llt, so 
heiBt die R eaktion sensoriell; is t sie auf die auszufiihrende Be
wegung gerichtet, so heiBt sie m uskular. L u d w ig  L a n g e , der jenen 
Unterschied entdeckt ha t, fand eine durchgangige V erkiirzung 
der R eaktionszeit bei m uskularer R eaktion.

Nun ste llten  die oben genannten Forscher fest, daB bei ver- 
schiedenen Versuchspersonen erstens die Neigung zu einer der beiden 
Reaktionsform en sehr verschieden sta rk, zweitens die Zeitd ifferenz 
sehr verschieden groB sei (ja  zuweilen das Vorzeichen wechsle). 
Sie erschlossen daraus typische U nterschiede: dem ,,m uskularen“  
oder „m otorischen R eaktionstyp“  gehoren diejenigen an, die 
zu-einer E inste llung der Aufm erksam keit auf die eigene Bewegung 
neigen und in  diesem F a li auch besonders schnell reagieren; dem 
„sensoriellen R eaktionstyp“  gehoren diejenigen an, denen die 
sensorielle E inste llung am meisten zusagt und am besten gelingt.

F lo u r n o y  unte rsch ied  daneben noch zw ei w e ite re  T ypen : den „zen - 
tra le n “ , de r d ie  k iirze s te  R eaktionsdauer dann ze ig t, w enn d ie  A u fm e rk - 
sam ke it n ie h t au f diesen oder jenen T e ilyo rga ng , sondem  a u f den Zu-
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1 7 4 1 — 7 4 3 , 7 4 6 . 2 7 4 7 — 7 4 9 .
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sam m enhang des Prozesses g e rich te t is t, und  den „in d iffe re n te n ", dessen 
Z e itdauem  g le ic h g iiltig  gegen d ie  A u fm e rksa m ke its rieh tun g  sind.

Diese Typentheorie is t zwar vie lfach angefochten worden, 
so von W u n d t 1, T i t c h e n e r 2 u .  a . 3 3Mit Recht wandte sich die 
K r it ik  gegen den Versuch, die genannten Typen m it den V orstel- 
lungstypen in  Deckung zu bringen (der aud itive  und visueUe 
Vorste llungstyp sollte  m it dem sensorieUen R eaktionstyp, der 
m otorische Vorste llungstyp m it dem m uskularen R eaktionstyp 
zusammenfallen). Es handelt sich h ier um  so verschiedenartige 
Leistungen, daB diese Id e n tifik a tio n  von vornherein sehr unwahr- 
scheinhch is t.

D a B  aber innerhalb des Reagierens Typen bestehen, scheint 
unbestre itbar; und wenn w ir die im  E xperim ent gefundenen 
Unterschiede vergleichen m it jenen, die uns bei den na tiirlichen  
Reaktionen des Lebens auffa llen, so erg ib t sich, daB es sich wieder 
um  ein m ehr ,,subjektives“  und ein m ehr ,,ob jektives“  Verhalten 
handelt.

D er eine is t gewohnt, zu allem , was ihm  begegnet, a k tiv  
S tellung zu nehmen; f i ir  ihn  b ild e t sein eigenes Tun alleze it den 
M itte lp u n k t, die Umgebung aber is t nur von Bedeutung, sofern 
sie in  dieses Beziehungszentrum e in g re ift; er h a lt daher sein Ich  
stets in  Bereitschaft. D er andere p fleg t auliere E ind riicke  zu
nachst passiv auf sich w irken zu lassen, betrachtet sie theoretisch, 
ve rha lt sich kon tem p la tiv . Bei jenem besteht die Neigung, sich 
,,sprungbereit“  zu machen; die F inger sind gespannt, und die 
Psyche is t gespannt, er h a rrt nu r des Signals zum Handeln. F iir  
diesen is t die n a tiirlich e  Verfassung die sensoriell gerichtete A u f- 
m erksam keit; er f iih lt  sich dagegen beengt und ve rw irrt, wenn er 
gezwungen is t, auf sich zu achten, und die zu machende Bewegung 
einzustellen, noch ehe ih r AnlaB gegeben is t. Der erstere erw arte t 
s e i n  e i g e n e s  L o s b r e c h e n ,  der letztere erw artet d 'e n 
E i n d r u c k ;  f i ir  jenen is t der Reiz d ie  A u s l o s u n g ,  f iir  
diesen die U  r  s a c h e der Bewegung.

Diese Gegeniiberstellung ha t nun fre ilich  zwei Extrem e ge- 
sch ildert, die schon im  na tiirlich e n  Leben in  dieser R einhe it selten 
vorkom m en und noch weniger im  Experim ent zu erwarten sind. 
Denn dazu sind die Bedingungen des Experim ents zu k iin s tlich , 
und es sind die standig sich wiederholenden Reize und Be
wegungen zu e intonig , um  das Ind iv iduu m  zu einer so starken 
Bekundung seiner Sonderart zu veranlassen. Dennoch muB meines

1 P hys. Ps. 5. A u fl., B d . I I I  S. 427. 2 757/8. 3 739.
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Erachtens dasjenige, was das E xperim ent bisher an typischen 
Unterschieden zutage gefordert ha t, auf diese Momente zu riick - 
ge fuh rt werden; und es is t denkbar, daB eigens h ierau f eingestellte 
Reaktionsexperim ente m it yeranderter M ethodik unsere E ins ich t 
in  diese Typenbildungen vertie fen w erden1.

B . D ie p s y c h o p h y s i s c h e  M e s s u n g  der Reiz- im d 
Unterschiedsschwellen ha tte  u rsp riing lich  a lle in  den Zweck, die 
Abstufungen der menschlichen Em pfindungsphare kennen zu 
lem en. A llm ah lich  aber bem erkte man, daB man an die E m pfin - 
dung und ih re  Verschiedenheit selbst gar n ic h t herankam , sondern 
nu r die U  r  t  e i  1 e der Menschen iibe r ih re  eigenen Em pfindungs- 
verhaltnisse feststellen konnte. Diese U rte ile  sind aber n ichts 
weniger ais eine Planspiegelung der tatsachlichen sensoriellen 
Tatbestande selbst, sondem yerarbeiten diese in  m ehr oder m inder 
starker Weise.

N im  ha tten  die Experim entatoren schon langst bem erkt, 
daB die Versuchspersonen in  sehr verschiedenen Graden geeignet 
waren, reine psychophysische Resultate zu lie fem . Brauchbar 
waren h ie rfiir nu r jene Gruppen von P riiflingen , die in  ihren U r- 
te ilen iibe r G leichheit und Verschiedenheit, GroBer und K le ine r 
von dargebotenen Reizen m oglichst re in  und unverfa lscht den 
ta tsachlich erlebten E m pfindungsinha lt auszudriicken im stande 
waren. Daneben aber gab es eine andere Gruppe, dereń U rte ile  
so sehr von ind iv idue llen  Bedingungen der E rw artung und der vor- 
gefaBten M einung, der E rm iid im g und Stim m ung abhangig waren, 
daB ih re  Ergebnisse un te r dem G esichtspunkt der Schwellen- 
untersuchung unbrauchbar wurden.

D a fiir aber sind sie um  so w e rtvo lle r f i i r  unsere Zwecke; 
denn eben jene U n fah igke it, die U rte ile  iibe r einen bestim m ten 
E rlebn is inha lt (S inneseindriicke) von anderen sub jektiven Bedin-

‘  D ie  obige E rk la ru n g  de r R e aktio ns type n  is t be re ite  in  de r era ten  
A u fla ge  dieses Buches gegeben w orden. N euerd ings fin d e t sie s ich  auch 
d u rch  B eobachtungen M e u m a n n s  b s ta tig t. E r  sag t (886  B d . 1, S. 362 /3 ): 
„V o n  H ause aus reagieren m anche In d iv id u e n  ganz e rh eb lich  k iirz e r, m it 
s ta rk e r m o to rische r S pannungsen tw icklung u n d  e inse itige r A u fm erkaam ke its- 
ric h tu n g  a u f d ie  zu  bewegenden O rgane (im p u ls iv e r T ypus), es s in d  d ie  m ehr 
im p u ls ive n  N a tu re n , d ie  s ich  in  ih re m  ganzen W esen ais W illensm enschen 
bekunden; daneben fin d e  ic h  n u r noch einen z w  e i  t  e n  T ypus, den i  n  - 
t e l l e k t u e l l e n ;  d ie  zu  ih m  gehorigen M enschen w a rte n  den R e iz 
(d ie  E m p fin d u n g ) m it v o lle r R uhe ab, suchen ih n  d e u tlic h  aufzufassen, 
haben e rh eb lich  langere R e aktionsze iten  im d  bekunden s ich  in  ih re m  a ll-  
gem einen W esen ais m ehr beobachtende un d  re fle k tię re n d e  N a tu re n ."
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gungen zu isolieren, zeigt die Zugehorigkeit dieser Personen zu 
einem subjektiyen Typus; und die exakten Methoden der E m pfind- 
lichkeitsm essung erlauben zugleich, die S u b je k tiv ita t der einen 
und die O b je k tiv ita t der anderen Gruppe in  eindeutigen Form u- 
lierungen zu umschreiben.

Im  Jahre 1899 habe ich  eine Reihe h ierher gehoriger U nter
suchungen angestellt, welche geeignet sind, diesen Gegensatz zu 
illu s trie re n . Ic h  wurde h ierbei u n te rs tiitz t durch den Z u fa ll, 
daB meine zwei Versuchspersonen ausgesprochene Y e rtre te r der 
entgegengesetzten Typen waren und daB die A r t der Versuchsan- 
ordnung eine vie lse itige q u a n tita tive  Festlegung ihres Gegensatzes 
e rlaub te1.

D ie  e igen tliche  Tendenz de r Versuehe besfcand in  der F ests te llu ng  
de r W ahm ehm ungsschw elle f i i r  a llm ah liche  Tonveranderungen verschie- 
dener G eschw ind igke it. D e r von  m ir  zu diesem  Zweek ko n s tru ie rte  A ppa- 
ra t e rm og lich te  es, einen T on  in  seiner H ohe sehr langsam  u n d  in  
v o llig e r K o n tin u ita t abzuw andeln, zug le ich  den G eschw indigke itsg rad der 
V eranderung in n e rh a lb  w e ite r G renzen zu va riie re n . Ic h  benu tzte  7 A nde- 
rungsgeschw indigke iten zw ischen % un d  Y ie Sohw ingung in  de r Sek. 
D e r P r iiflin g  h a tte  d u rch  eine R eaktionsbew egung den M om ent de r W ahr- 
nehm ung anzugeben; es lieB  sich  h ieraus m it L e ic h tig k e it D auer u n d  U m - 
fang  de r b is  zum  W ahm ehm ungsm om ent e rfo lg te n  Tonveranderung be
stim m en . D ie  E xpe rim e n te  ze rfie le n  in  „un ge m isch te “  im d  ,,gem ischte“  
R e ihen zu  je  neun Versuchen. In  den u n g e m i s c h t e n  e n th ie lt jede 
E in ze lre ih e  n u r V eranderungen e i n e r  R ich tu n g , also n u r E rhohungen, 
bzw . V e rtie fu n g e n  des Tones, u n d  d ie  Versuehsperson w uB te , um  welche 
V erand e run gsrich tun g  es sich  in  de r R eihe hande lte . Dagegen w a r d ie 
R e ihenfo lge der sieben G esehw indigke iten in n e rh a lb  der R eihe sprung- 
weise ste igend oder fa lle n d  un d  dem  R eagenten u n b e ka n n t; ebenso w u fite  
e r n ic h t, daB in  jede E in ze lre ih e  zw ei Versuche e ingestreu t w aren, in  denen 
d e r T on  k o n s ta n t b lie b . In  den „ g e m i s c h t e n R e i h e  n “  w aren n ic h t 
n u r d ie  G esehw indigke iten, sondern auch d ie  R ich tun gen  der V eranderung 
in  e ine r dem  R eagenten unbekannten  W eise regellos durche inanderge- 
m isch t, im d  zw ar u m fa fite  jede D oppelre ihe zu 18 Versuchen d ie  7 E rhohungs-, 
d ie  7 V e rtie fungsgeschw ind igke iten  u n d  4 K onstanzen.

D ie  E rgebnisse ze ig ten n u n  folgende typ isch e  U nte rsch iede (de r 
V e rtre te r des o b je k tiv e n  T ypus is t m it O . der des su b je k tiye n  m it S. be- 
ze ichn e t):

1. B e ide P riiflin g e  reagieren, w ie  ye rs ta n d lich , schneller in  den u n - 
gem ischten R e ihen, (d . h . d o rt, w o sie w issen, was zu e rw a rten  s te h t) ais 
in  den gem ischten. A b e r d ie  D u rch sch n ittsd iffe re n z  is t  sehr versch ieden g roB : 
sie b e tra g t b e i O. 14 % , be i S. 8 %  de r „un ge m isch ten “  R eaktionsdauern . 
H ie rm it is t zusam m enzuhalten, daB O in  den  gem ischten R e ihen 16 % ,

1 F iir  d ie  V ersuchsanordnung v g l.: S t e r n ,  W ahm . v .  T onye rand . I I I .  
Z . Ps. 22, S. 4. —  F iir  d ie  D a rs te llu n g  der T ypen v g l. 424. E in ig e  S te llen 
s ind  von  d o rt w o rtlic h  iibem om m en.



218 Kapitel X IV . Typengliederung 11.

S. 26 % fa lscher U rte ile  aufzuw eisen h a t. D e u tu n g : S. ze ig t sich  d o rt, wo 
d ie  G efahr des Irrtu m s  in  hohem  M afie  vorhanden is t, n ic h t v ie l vo rs ich - 
tig e r und  zu ru ckha ltend e r ais d o rt, wo e r sich seiner Sache v o llig  sicher 
g la u b t; daher d ie  geringe Z e itd iffe re n z  un d  d ie  groBe F eh le rzah l. D ie  Z u- 
ve rlass ig ke it seines U rte ils  h a t be i ih m  einen w e it geringeren G rad ais be i O .

H ie rm it verg le iche m an d ie  Aussagen iib e r ih re  S elbstbeobachtungen: 
O : „ Ic h  gehe b is zu r G renze e ine r nach m einen B e g riffe n  sieheren S innes- 
w ahm ehm ung.“  S : „ Ic h  reagiere, sobald ich  iib e rh a u p t g laube, eine V e r- 
anderung wahrgenom m en zu  haben. Ic h  kón n te  sie s c h lie filic h  noch sicherer 
kon sta tie re n , aber o ft habe ic h  d ie  E m p fin d u n g , es is t ganz iib e rfliis s ig , 
noch langer zu w a rte n .“

2. Ganz verschieden ve rh a lte n  sich O. un d  S. gegeniiber den K o n -  
s t a n z e n  in  den gem ischten R eihen. O . lie fi gleichsam  den R e iz an 
s ich  h e ra n tre te n ; m e rk te  e r ke ine V eranderung, so w a rte te  e r eben noch 
langer, v ie lle ic h t daB sich  be i F o rtd a u e r des Reizes d ie  W ahrnehm ung e ine r 
k le in e n  V eranderung doch noch e ins te llen  kon n te . So kam  es denn o ft, 
daB der Y ersuch nach 20 Sek. aus technisehen G riin d e n  abgebrochen w erden 
m uB te , ohne daB O. iib e rh a u p t re a g ie rt h a tte  Ganz anders S. B e i

• ih m  w a r de r D rang  zu rascher B e ta tig u n g  v ie l zu groB, ais daB e r so re in  
k o n te m p la tiv  h a tte  b le ib en  konnen. E r reag ie rte  be i jedem  V ersuch, auch 
dann w enn e r ke ine V eranderung m e rk te ; in  le tz te re m  F a lle  bedeutete 
eben d ie  R e a k tio n , daB e r m it  seinem  U r te il „K o n s ta n z “  fe rtig  w a r. . . . . 
D iese R e a k tio n  e rfo lg te  d u rc h s c b n ittlic h  schon nach 10 Sek., obg le ich  
e r doch w u fite , da fi auch V eranderungen ganz langsam er G eschw ind igke it 
vorkam en, d ie  nam enthch im  A n fa ng  ih re r D auer le ic h t m it K onstanzen 
zu  verw echseln s ind . D ie  Folgę dieses V erha ltens is t eine v o liig e  U n fa h ig - 
k e it, K onstanzen o b je k tiv  zu be u rte ilen .

S elbstbeobachtungen: O : „B e i G le ich h e it w iird e  ic h  in  in fin itm n  
w a rte n .“  „D a  ic h  ta tsa ch lich  zuw eilen e rs t be i 20 Sek. eine langsam e Y e r- 
anderung w ahm ehm e, w a rte  ic h  solange.“

S : „W e im  e;ne gewisse Z e it vergangen is t, verg le iche ic h  den gegen- 
w tirtig e n  T on m it d e r E rin n e ru n g  des A nfangs. M erke ic h  dann ke ine 
V eranderung, so habe ic h  d ie  E m p fin d u n g , das is t „to te n s ic h e r11 g le ich  
un d  w ird  sich  auch n ie  m ehr ve ra nd em .“

3. In  d ie  „un g e m isch te n " R e ihen w aren eben fa łls K onstanzen e in - 
ge stre u t w orden, von  denen d ie  R eagenten n ich ts  w uB ten. Sie e rw a r- 
te te n  also jedesm al eine V eranderung b e stim m te r R ic h tu n g , n u r in  w ech- 
selnder G eschw ind igke it zu horen. H ie r t r i t t  d ie  E r w a r t u n g s s u g  - 
g e s t i o n  scha rf h e rv o r: S. h a t vo n  den 40 K onstanzen n u r 10 r ic h tig  
e rka n n t, in  30 F a lle n  dagegen d ie  e rw a rte te  V eranderung zu vernehm en 
ge g laub t! B e i O. is t das V e rh a ltn is  von  fa lschen zu ric h tig e n  U rte ile n  gerade 
um gekehrt.

4. Sehr w ic h tig  s in d  e n d lich  d ie  z e i t l i c h e n  Beziehungen des 
U rte ile n s . H ie r w erden n a m lich  d ie  o b je k tiv e n  R eizbedingungen von  
einem  su b jo k tive n  F a k to r d u re h kre u z t: dem  period ischen A u f- un d  N iede r- 
schw anken der psychischen E nerg ie. D a unseren Versuchspersonen selbst 
d ie  W a h l des A ugenblickes iiberlassen w a r, in  dem  sie d u rch  eine Bew egung 
den A bschluB  ih res U rte ils  zu  bezeugen h a tte n , so is t es k e in  W under, daB 
diese H a n d lim g  zum  gro fien  T e il von  de r K u lm in a tio n  der A u fm e rksa m ke its -
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p e rio d ik  ab h ing . U n d  so zeigte es sich in  der T a t, daB in  den R eaktionen  
gewisse Z e itw e rte  auB ero rden tlich  h a u fig , andere w iederum  sehr selten 
vorkom m en. E in e  erste V orzugsze it fu r  d ie  U rte ils fa llu n g  lie g t um  4, eine 
zw e ite  um  8 Sek. h e ru m ; auch d ie  Z e iten  12 un d  16 zeigen noch m erkbare , 
w enn auch k le ine  K u lm in a tio n e n .

P r iif t  m an n u n  d ie  V  e r t e i l u n g  de r gewonnenen Z e itw e rte  (ohne 
R iic k s ic h t a u f d ie  verschiedenen G eschw indigkeiten) *, so ze ig t S. eine groBe 
K o n ze n tra tio n  der w e itaus m eisten R e su lta te  a u f d ie  kurze Spanne zw ischen 
zw ei u n d  f iin f  Sekunden, O . dagegen eine v ie l groBere S treuung de r Z e iten . 
D e u tun g : B e i S. la B t der zu e iner bestim m ten  Z e it hervorbrechende D rang  
nach psych ischer B e ta tig u n g  d ie  o b je k tiy e n  U nterschiede des E m pfindungs- 
m a te ria ls , an  dem  er sich  zu be ta tige n  h a t, durchaus in  den H in te rg ru n d  
tre te n . E r m uB reagieren, w enn seine Z e it gekom m en is t, w obei es sich 
z ie m lich  g le ieh b le ib t, ob d ie  A nderung , d ie zu r B e u rte ilu n g  s te h t eine lang -
sam eoder eine schnelle is t N i c h t  e r  b e h e r r s c h t  d e n  G e g e n -
s t a n d ,  s o n d e r n  e r  w i r d  b e h e r r s c h t  v o n  s e i n e m  e i -  
g e n e n s u b j e k t i v e n Z u s t a n d .  O. w e is t zw ar auch e in  V orw iegen 
de r ersten O p tim a lze it a u f, aber d ie  Tendenz h ie r zu reagieren, is t n ic h t 
a llm a e h tig . D ie  V e rsch ie d e n a rtig ke it des V erha ltens paB t sich  eben der 
V e rsch ie den artig ke it des zu beurte ilenden  S toffes w e it m ehr an.

Es w iirde  sich v ie lle ich t verlohnen, psychophysische U n te r
suchungen m it einer von vornherein auf die genannten Disposi- 
tionsunterschiede gerichteten Tendenz zu Yeranstalten. V or allem  
ware an groBeren Personenzahlen zu p riife n , ob es sich w irk lich  
um  einigermaBen deutlich  unterscheidbare Typen oder um  ein 
nu r graduell abgestuftes Verhalten handelt, das sein H aufigke its- 
m axim um  in  einer m ittle ren  Gegend hat.

Auch bei den zahlreichen, m it obigem nahe ver\vandten 
Forschungen iibe r die S uggestib ilita t bei Sinneswahrnehmungen2 
is t meines Wissens noch n ich t untersucht worden, ob die groBen 
Unterschiede zwischen sta rk  suggestiblen (also subjektiven) und 
schwach suggestiblen (ob jektiyen) Personen nur graduellen oder 
echt typischen Charakter hat.

C. Dagegen is t auf einem anderen ebenfalls verwandten 
LeistungBgebiet —  dem E r k e n n e n  k u r z  e x p o n i e r t e r  
R e i z e  —  der experim entelle Beweis eines ob jektiyen  und eines 
subjektiven Typus yersucht worden —  fre ilich  n ich t ohne W ider- 
spruch z u erfahren.

M e s s m e r 3 ha t Versuche iibe r das Lesen sinnvoller W orter 
im  Tachistoskop angestellt. Es wurden 4— 5 silbige W orter

1 Im  O rig in a l d u rch  D iagram m e ve ranschau lich t.
* V g l. B ib lio g ra p h ie  A b t. B  V I I I .
3 M es sm ek  415 S. 13— 20. M e u m a n n  886  B d. I I ,  S. 250— 253.
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so kurze Z e it exponiert, daB sie bei erstm aligem  Zeigen n ich t ge- 
lesen werden konnten ; die D arbietung wurde m it im m er gleicher 
Expositionsze it so o ft w iederbolt, bis das ganze W o rt ric h tig  
gelesen worden war. Bei Erwachsenen g laub t nun M e s s m e r  zwei 
Typen gefunden zu haben, die sich sowohl durch das Verhalten 
der A ufm erksam keit w ie durch die ob jektiye  Treue der Lesungen 
unterschieden. Der o b j e k t i v e  T y p u s  zeigt „fix ie rende “  
A ufm erksam keit; d. h. die A ufm erksam keit is t bei jeder Lesung nu r 
auf einen kleinen B ru ch te il des E indrucks gerich te t, um  diesen 
desto in tensiver fassen zu konnen. Der s u b j e k t i v e  T y p u s  
„ flu k tu ie r t“  dagegen m it seiner A ufm erksam keit, um  einen mog- 
hchst groBen E indruckskom plex auf einm al zu ergreifen. Der 
o b j e k t i v e  T y p  is t fem er nach auBen gerich te t; seine ,,psy- 
chische Energie erschopft sich gleichsam im  R e izob jekt“ . Daher 
fin d e t ein bloBes R aten n u r selten s ta tt; und wo es geschieht, 
verm ag die Versuchsperson doch ' deuthch Sinnwahm ehm ung 
und sub jektive  Z u ta t zu unterscheiden. D er V ertre te r des s u  b - 
j e k t i v e n T y p u s  sucht dagegen von Anfang an das zu Lesende 
ais sinnvolles Ganzes zu fassen, wobei o ft dem w irk lichen  Reiz sehr 
unahnliche W orte herauskommen. E r achtet weniger auf die Be- 
schaffenheit des Reizes selbst, sondem b rin g t das nu r ungefa.hr 
Gesehene sofort m it einem W o rt aus dem yerfiigbaren W ortschatz 
in  Verbindung, wobei die sub jektive  Z u ta t m eist n ic h t ais solche 
erkannt w ird .

Da auch M e s s m e r  n u r m it ganz wenigen Personen arbeitete, 
von denen zudem noch zwei bei einer spateren N achpriifung  durch 
S c h u m a n n  ein etwas abweichendes V erhalten zeigten, d a rf die 
von ihm  aufgestellte T y p ik  noch n ic h t ais erwiesen ge lten ł . Im m er- 
h in  aber is t doch die Beschreibim g, die M e s s m e r  von seinen Typen 
g ib t, in  so iiberraschender Ubereinstim m ung m it den C harakteristi- 
ken des ob jektiven  und des sub jektiven Typus, die f i ir  ganz 
andere seelische Funktionsgebiete (siehe oben) gegeben worden 
sind, daB dadurch seine A ufste llungen zum  m indesten an W ahr- 
sche in lichke it gewinnen.

D . E nd lich  ha t P f e i f f e r  die sub jek tiv -ob je k tive  A n tity p ik  
auch auf das Gebiet der kind lichen  I n t e r e s s e n r i c h t u n g e n  
angew andt2. E r lieB sich von seinen S chiilerinnen (die er d re i 
Jahre h indurch un te rrich te te ) m ehrmals die Lieblingsgedichte,

1 V g l. S c h u m a n n s  K r it ik :  2. Co. Ps. in  W u rzb u rg  S. 168/9. 1907.
2 701 S. 78 ff.
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L ieb lings lektiire  und Lieblingsfacher nennen. Jeder genannte 
Gegenstand wurde ais ,,o b je k tiv “  oder „s u b je k tiv “  rang ie rt, 
und nach dem Uberwiegen dieser oder jener Gegenstande in  den 
Nennungen eines K indes wurde dann dessen Interessentypus 
bestim m t. Es ergab sich, daB auBer den ausgesprochenen Typen 
auch M ischtypen (je nach der yorwiegenden R ichtung ais o b je k tiy - 
sub jek tiv  oder su b je k tiv -o b je k tiv  bezeichnet) vorkam en.

Das Verfahren is t an sich einigerm afien w illk iir lic h ; daB es 
aber doch n ich t ganz zu yerwerfen is t, zeigen die von P f e if f e r  

gefundenen K o r r e l a t i o n e n  zwischen dem Interessetypus 
und dem sub jektiv -ob jektiven  Verhalten au f anderen Gebieten 
der Stellungnahme. P f e if f e r  ha tte  nam lich die Interessenunter- 
suchungen an solchen Schiilerinnen vorgenommen, die auch sonst 
seine Versuchspersonen gewesen waren. Es ergab sich nun durch- 
weg eine s t a r k ę  D e c k u n g  z w i s c h e n  I n t e r e s s e t y p  
u n d  D a r s t e l l u n g s t y p  in  bezug au f S u b je k tiv ita t und 
O b je k tiv ita t; in  m ehr ais 4/s a lle r Fa lle  gehorten die P riiflin g e  
f iir  beide Funktionen dem gleichen Typus an.

D ie weitere Forschung w ird  sich beziig lich der T yp ik  des 
Stellungnehmens folgende Aufgaben setzen m iissen:

1. Es sind moghchst yerschiedene Gebiete, auf denen die 
Stellungnahm e des Subjekts zum O bjekt q u a n tita tiv  meBbar 
is t, daraufh in  du rchzupriifen :

a) ob deutliche Unterschiede in  dem Grade der S u b je k tiv ita t, 
bzw. O b je k tiv ita t der Stellungnahm e hervortre ten,

b) an welchen yerschiedenen Sym ptom en innerhalb  eines 
Leistungsgebiets sie sich bekunden,

c) ob ih re  Y a ria b ilita t nu r graduellen oder echt typischen 
C harakter hat.

2. Es is t ye rm itte ls  D urchp riifung  yerschiedener Leistungs- 
gebiete an denselben Personen und angeschlossener K orre la tions- 
rechnung zu untersuchen, ob und in  welchem Umfange h ie r eine 
„homogene K o m p le x typ ik “  (s. S. 178) yo rlieg t, d. h. ob sich eine 
nachgewiesene S u b je k tiv ita t (O b je k tiv ita t) gleichm aBig iibe r die 
yerschiedenen A rten  des Stellungnehm ens: Reaktionen, Sinnes- 
u rte ile , Erkennungsprozesse, Interesserichtungen, Darstellungen
u. a. m. erstreckt. Gerade h ier w ird  man sich in  acht nehmen 
miissen, n ich t a p rio ri dem subjektiyen und ob jektiven  T yp  einen 
zu groBen Typenbereich zuzumessen.
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3. Es is t zu untersuchen, ob die U n tertypen des subjektiven 
und des ob jektiyen  Typs, die w ir oben (S. 212) f i ir  die D arstellungs- 
ta tig k e it fo rm u lie rten , auch f i ir  andere Funktionsgebiete gelten.

4. SchlieB lich mogę auch die Frage behandelt werden, w ie 
sich die T yp ik  der Stellungnahm e zu den Typen des Tem pera- 
ments (insbesondere zu den von H e y m a n s  aufgestellten Gegen- 
satzen der Grundeigenschaften a k tiv /n ic h ta k tiv ; em otione ll/n ich t- 
em otionell) yerhalte .
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K a p ite l X V .

Graduelle Variationen.

1. B e d e u t u n g  d e s  g r a d u e l l e n  V a r i i e r e n s .

Q uan tita tive  Varia tionen zwischen Mensch und Mensch 
konnen in  d re i Form en ausgedriickt werden. D ie erste und ein- 
fachste is t die Benutzung des K o m p a r a t i v s  f i ir  z w e i  In - 
d iv id u e n : A  is t k liig e r ais B . D ie zweite is t die f o r t l a u f e n d e  
Benutzung des K om parativs f i ir  eine ganze Reihe von, Indm duen  
und die dadurch erm oglichte H erstellung einer R angordnung: 
A  ha t den ersten P la tz, B den zweiten, C den d ritte n  usw. D ie 
hochste Form  endhch is t die M  e s s u n g jedes einzelnen Falles, 
wodurch n ich t n u r eine Rangordnung, sondern auch die D istanz- 
feststellung f i ir  je  zwei aufeinander folgende Fa lle  m oglich w ird .

A lle  d re i Form en finden w ir schon in  der P raxis des 
K ulturlebens v e rw irk lic h t: paarweise Gradschatzungen und Ver- 
gleichungen menschhcher Leistungen und Eigenschaften werden 
jeden Tag tausendfach vorgenom m en; auf Rangordnungen is t 
unser gesamtes Schulwesen aufgebaut; messende Feststellungen 
finden w ir ebenso bei den N um m em pradikaten der Zeugnisse, 
wie bei den Punktzahlungen der W ettkam pfe und den Z e it- 
messungen der W ettrerm en. Aber h ierbei muBte sich eben die 
K u ltu rp ra x is  m it eigenen ad hoc gebildeten Gesichtspunkten 
durchhelfen, so gu t oder schlecht es g ing; ein klares BewuBt
sein besteht weder dariiber, w a s  man eigentlich vergle icht, 
rang ie rt und m iB t, noch w ie  man es m acht, und so ha t denn 
die wissenschaftliehe Selbstbesinnung neben ihren re in  theore ti- 
schen Aufgaben gerade h ier W ichtiges ais angewandte D isz ip lin  
zu leisten. H ie rbe i e n th u llt uns schon die einfachste Aufgabe, 
nam lich die paarweise G radvergleichung, die ganze F iille  der 
Schw ierigkeiten.

Zunachst miissen w ir —  ahnlich w ie bei den Typen —  eine 
phanomenologische und eine d ispositionelle Bedeutung der S tufen- 
b ildung unterscheiden.
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D er erste F a li lie g t re la tiv  k la r. F iir  jedes menschliche E inze l- 
verhalten, bei dem iibe rhaup t eine q u a n tita tive  Seite gedanklich 
iso lie rt werden kann, verm ag man anzugeben, ob diese in  einem 
gegebenen F a li bei A  oder bei B  starker h e rv o rtritt. Bei der Losung 
bestim m ter Rechenaufgaben m acht A  m ehr Fehler ais B ; beim  E r- 
lem en eines aufgegebenen Stoffes le m t C schneller ais D ; bei 
den A n tw orten  auf Suggestivfragen un te rlie g t E  haufiger der 
Suggestion ais F  usw. A lle  exakten MaBmethoden der modemen 
Psychologie sind in  dieser Weise auf die phanomenologische 
G radvergleichung zwischen Mensch und Mensch anwendbar.

Das Problem  kom p liz ie rt sich aber in  dem Augenblick, in  
welchem man n ich t Leistungsgrade um ih re r selbst w illen  ver- 
gleichen, sondem sie ais Symptom e f i ir  d i s p o s i t i o n e l l e  
G r a d u n t e r s c h i e d e  benutzen w ill. Das schnellere Lem en 
in teressiert ja  n u r ais Zeichen eines besseren Gedachtnisses, das 
korrektere K o ihb in ie ren  ais K rite riu m  einer hoheren In te lligenz. 
W elchen Sinn ha t nun eine solche, auf eine D isposition bezogene 
Gradangabe ?

W ir unterschieden fr iih e r1 zwei Form en der D ispos ition : die 
Anlagen und die Eigenschaften. Anlagen sind D ispositionen zu 
k iin ftig e n  E n tw ick lungen ; E igenschaften sind D ispositionen zu 
gegenwartigen Verhaltungsweisen. N un is t fre ilich  niem als eine 
D isposition nu r Anlage oder nu r E igenschaft; stets sind beide 
A rten  der Z ie ls treb igke it ve re in ig t, nu r in  sehr verschiedener M i- 
schung. Aber f i ir  theoretische Fragen muB man die Scheidung 
durchfuhren, so auch f i ir  das Problem  der Gradangabe. B e trach te t 
man nam lich die D isposition ais E igenschaft, so is t ih r Grad 
die gegenwartig feststellbare Hohe ih re r Le istungsfahigke it. Be
tra ch te t man sie ais Anlage, so is t ih r G rad nu r meBbar an dem 
N iveau dessen, was sie moglicherweise einm al werden konnte, 
wenn die inneren Bedingungen der E n tw ick lung  und die auBeren 
der tJbung, der Forderung durch die U nw e lt usw. in  denkbar 
vo llstand igster Weise m itw irken . O ffenbar w ird  aber h ierdurch 
die Gradangabe f i i r  eine Anlage ais solche unm oglich gemacht. 
Auch die scheinbar stab ilste  E igenschaft ha t ja  noch Z ukunfts- 
m oglichkeiten, is t noch n ich t in  allen ih ren T e ilfunktionen  bis 
zum G ipfe l m axim aler tlb u n g  ve rw irkh ch t; der G rad, der in  ih r 
m itentha ltenen ,,Anlage“  is t also n ich t bestim m bar.

E inen unm itte lbaren Sinn kann daher die Bezeichnung 
„G ra d  einer D isposition41 n u r haben, wenn er auf den gegenwartig

1 S. 27.
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ta tsach lich  aufweisbaren Leistungsstand, also auf die D isposition 
ais E igenschaft bezogen w ird . U nd n u r in d ire k t karm  man auf 
diesem Wege spater einm al v ie lle ich t dazu kom men, eine D ispo
s itio n , sofem  sie Anlage is t, ebenfalls zu graduieren. W enn w ir 
nam lich  sukzessiv bei einem In d iv id u u m  die Grade verfolgen, in  
denen eine E igenschaft zu verschiedenen Zeiten a u ftr itt, so w ird  
m an a llm ah lich  auch bei anderen Ind iv idue n  einen bestim m ten 
G rad der E igenschaft p r o g n o s t i s c h  verw erten konnen f i ir  
k iin ftig  zu erwartende hohere Grade. So w ird  z. B . bei den 
S. 166 erwahnten Problem en, die sich an das iibem orm ale K in d  
kn iip fen , diese M ethode anzuwenden sein.

D ie folgende B etrachtung bezieht sich nu r auf die Grade 
gegenwartig w irksam er Eigenschaften.

W enn w ir von einer E igenschaft im  ganzen sagen, daB A  sie 
im  hoheren MaBe besitze ais B , so is t dies zunachst teleologisch 
gem eint. Denn das, was eine E igenschaft zu einer E in h e it m acht, 
is t die E in h e it des Ziels, au f dessen E rre ichung sie eingeste llt 
is t. Hohere In te lligen z bedeutet a lso: bessere Anpassungsfahigkeit 
des Denkens an neue Daseinsbedingungen und Anforderungen; 
starkeres Gedachtnis bedeutet: bessere V e rfiig b a rke it iib e r friih e r 
gemachte E rfahrungen; hohere m usikalische Begabung bedeutet 
eine Le istungsfahigkeit, die hohere o b je k tire  W erte auf dem Gebiet 
der M usik erzeugen kann. D er „G ra d “  s te llt h ie r also die groBere 
oder geringere Annaherung an ein Idea ł der vollkom m en gedachten 
D isposition dar, m ith in  eine W ertung, wobei n a tiir lic h  das Idea ł 
ebensowohl ein positives w ie ein negatives sein kann. Auch die 
Anwendung des Dispositionsgrades im  praktischen Leben schheBt 
ja  im m er eine W ertung ein.

D ie w issenschaftliche Psychologie w ird  diesen Weg einer 
G raduierung n ich t ganz vemachlassigen d iirfe n  (allerdings w ohl 
nu r ais Vorbereitung f i ir  anderweitige und exaktere S kalenbil- 
dungen). Das einzuschlagende Verfahren is t dann das der 
S c h a t z u n g  d e s  G e s a m t e i n d r u c k s ,  den die Eigen
schaft des X  in  dem B eurte ile r h e rvo rru ft. E ine Analyse fin d e t 
nu r so w e it s ta tt, ais anderweitige, n ich t hierhergehorige E igen
schaften des X  bei der Schatzung ausgeschaltet werden sollen.

So h a t s ich  z. B . m ehrfach  z u r E in le itu n g  von  K o rre la tio n s u n te r- 
suchungen iib e r In te llig e n z  ais w iinschensw ert erw iesen, d a fi de r L e h re r 
an  den S ch iile rn  seiner K lasse eine In te llig enzse ha tzu ng  vom ahm  un d  
d a ra u f eine R angordnung g riin d e te 1. H ie rb e i m u fite  v e rla n g t w erden, d a fi

1 s. S. 98.
S te rn , Differentielle Psychologie. 15
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andere E igenschaften —  w ie  F le iC , Spezialbegabung usw . —  d ie  S chatzung 
n ic h t beeinflussen d u rfte n . Dagegen w a r es n ic h t m og lich , d ie  Yerschie
denen, d ie  In te llig e n z  se lbst ko n s titu ie re n d e n  T e ilfu n k tio n e n  e inze ln  be- 
riic k s ic h tig e n  zu  lassen, da  h ie rd u rch  d ie  H e rs te llu n g  e ine r G esam tschat- 
zim g v e rh in d e rt w orden ware.

Dazu kom m t der weitere Mangel, daB der Schatzende sich 
der einzelnen E ind riicke , die sein schlieBliehes U rte il bestim m en, 
n ich t bewuBt sein kann. Das Verfahren is t also sta rk  von subjek
tiye n  und unkontro llie rbaren  Momenten abhangig und kann n ich t 
von anderen im te r gleichen Bedingungen w iederholt oder nach- 
g e p riift werden.

Deshalb muB sich die W issenschaft das Problem  stellen, die 
G radbestim m ung einer D isposition auf eine A n a l y s e  u n d  
E  i  n  z e 1 p r  i i  f  u n  g d e r  i n  i h r  e n t h a l t e n e n  T e i l 
f u n k t i o n e n  zu griinden. H ierbe i kann der A usdruck: „D ie  
D isposition ha t bei A  einen hoheren Grad ais bei B “  zwei Bedeu- 
tungen haben, die sich schematisch so darstellen lassen: 1. A lle  
d ire k t meBbaren T e ilfunktionen  haben bei A  hohere Grade ais 
bei B . 2. A  ha t dieselben Te ilfah igke iten  w ie B  (in  gleichem oder 
hóherem Grade), aber dazu noch eine T e ilfa h ig ke it mehr.

D er Satz „A  is t m usikalischer ais B “  bedeutet also einen 
Unterschied der „D ispositions s t a r k  e“ , wenn A  besser ais B  
Tone, In te rva lle , M elodien und H arm onien behalten, unterscheiden, 
wiedererkennen und wiedergeben, besser nach dem Gehor spielen, 
besser die Technik bewaltigen kann. Derselbe Satz bedeutet 
aber einen Unterschied des „D ispositions b e r  e i  c h s“ , wenn 
A  alles Genannte ebenso gu t w ie B  (oder besser ais B ) kann, auBer
dem aber auch noch selber kom ponieren kann, wozu jener n ich t 
im stande is t.

E igen tlich  is t nu r die erstgenannte Yerschiedenheit eine re in  
q u a n tita tive  D iffe renzierung; die E rw eiterung des D ispositions- 
bereichs b rin g t ja  ein q u a lita tiv  neues E lem ent h ine in  und g ib t 
dadurch der G esam tstruktur der D isposition eine andere Be
schaffenheit; der m usikalisch P roduktive  is t n ich t nu r m usi
kalischer ais der bloB Rezeptive oder R eproduktive , sondern 
auch in  a n d e r e r  Weise m usikalisch ais dieser.

N un sind aber sowohl die Steigerungs- w ie die E rw eiterungs- 
fa lle  led ig lich  Grenzform en, die in  der eben konstru ie rten  R ein- 
h e it n ich t existieren. N iem als e rstreckt sich die groBere „  S tarkę“  
einer E igenschaft innerhalb eines In d iy id u u m s ta tsach lich  auf 
ih re  sam tlichen T e ilfah igke iten ; yie lm ehr yariie ren  —  tro tz  a lle r 
K o rre la tio n  —  die T e ilfunktionen  doch einigermaBen ungleich.
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D er „in te llig e n te re “  A  is t n ich t in  bezug auf jede geistige T e il- 
fu n k tio n  in te lligen te r ais der „w eniger in te lligen te “  B , sondern 
es g ib t m eist irgendwelcbe E inzelleistungen, in  denen B  dem A  
gle ichkom m t oder ih n  iib e rtr ifft. U nd ebenso is t es bei den Ver- 
schiedenheiten des „D ispositionsbereichs“  m oglich, da8 zwar A  
eine T e ilfah igke it m ehr ha t ais B , daB aber B  in  manchen der 
beiden gemeinsamen T e ilfunktionen m ehr le is te t ais A . (E in  
B o e c k l in  z . B .  beging so grobe Zeicbenfebler w ie sie die meisten 
D utzendm aler sich nie zuscbulden kommen lassen.)

So lost sich denn der scheinbar einfache dispositionelle G rad- 
unterschied zwiscben A  und B  in  ein G ew irr von verscbieden 
gericbteten D ifferenzen a u f; A  is t dem B  in  manchen Te ilfah igke iten  
der G esam tdisposition iiberlegen, in  anderen gleich, in  w ieder 
anderen unterlegen; einige ba t er v ie lle ich t in  einer anderen, 
graduell iibe rhaup t n ich t vergleichbaren Beschaffenheit. Und da 
sich bei A  w ie bei B  die jew eilig  vorhandenen Teilgrade zu einem 
einbeitbchen S tru k tu rb ild  zusammenschbeBen, so sind die Ge- 
sam tdispositionen bei beiden q u a lita tiv  und n ich t q u a n tita tiv  
verscbieden.

N a tiirlic h  is t schon dies psychologisch recbt w e rtvo ll, 
w enn man den D ispositionsunterschied zwischen A  und B  durch 
sorgfaltige Analyse in  eine Summę verschieden groBer (und zum 
T e il verschieden gerichteter) Teildifferenzen zerlegen kann. A lle in  
das B ed iirfn is , die Gesam tdispositionen ais ganze zu vergleichen 
und daraufh in  eine Reihe von Ind iv iduen  in  eine Skala zu ordnen, 
b le ib t daneben doch bestehen. U m  nun aus den Graden der T e il- 
dispositionen einen resultierenden Gesamtgrad abzuleiten, is t es 
erforderlich , das r  e 1 a t  i  v  e G e w i c h t  abzuschatzen, das jeder 
T e ild isposition innerhalb der S tru k tu r der Gesam tdisposition 
zukom m t. H ierbei muB man sich allerdings dessen stets bewuBt 
bleiben, daB w ieder ein Schatzungsmoment hineinkom m t, und daB 
dam it die G raduierung von einer gewissen W illk u r n ich t ganz 
fre i is t.

D ie Gesichtspunkte f i ir  eine solehe A b le itung eines Gesamt- 
grades sind die folgenden:

E ine Gesam tdisposition is t bei A  hoher zu rangieren ais 
bei B ,

1. wenn die iiberwiegende M ehrheit der Teildispositionen 
bei A  starker is t und nu r yerstreute und iso lierte  E inzelfahigkeiten 
weniger sta rk  ausgepragt sind ais bei B ;

2. wenn die bei A  starker ausgepragte Teild isposition (oder
15*
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Gruppe von solchen) t e l e o l o g i s c h  hóher steht ais die ge- 
ringer ausgepragte Te ild isposition  (oder Gruppe von solchen);

3. wenn die bei A  starker ausgepragte Te ild isposition  (oder 
Gruppe von solchen) zugleich S e l t e n h e i t s w e r t  ha t, wahrend 
die schwacher ausgepragte haufiger vorkom m t.

D ie dre i Gesichtspunkte sind n ic h t im m er gleichmaBig an- 
w endbar; es kann sogar zuweilen ein K o n flik t un te r ihnen entstehen. 
D er erste G esichtspunkt setzt z. B . voraus, daB die einzelnen T e il- 
funktionen ihrem  G ew icht nach ungefahr gleichgesetzt werden, 
so daB nu r die H aufung der Gewichte den Gesamtgrad bestim m t. 
D ie beiden anderen K rite rie n  verleihen dagegen einer einzelnen 
T e ilfu n k tio n  ein ganz besonderes G ew icht, so daB dereń tlb e r- 
legenheit die U nterlegenheit von viełen anderen Teild ispositionen 
kompensieren oder iiberkom pęnsieren kann. Es hangt nun 
ganz vom  speziellen Problem  ab, welche Gesichtspunkte man 
bestim m end sein laB t, nu r muB man in  jedem  Palle k la r den 
gewahlten G esichtspunkt angeben und folgerecht durchfiih ren . 
Bei den gewóhnlichen Messungen der In te lligenz w ird  z. B . das 
erste K rite riu m  vorw altend sein miissen (nach ihm  verfuh r 
B in e t  bei seinem bald zu besprechenden MaBsystem). F iir  G rad- 
bestim mungen kiinstle rischer oder w issenschaftlicher Begabung 
dagegen w ird  man m eist die beiden anderen G esichtspunkte 
m itsprechen lassen. D ie F ah igke it, in  der B o e c k l in  h in te r anderen 
zuriickstand (F ah igke it des korrekten Zeichnens) is t eine wesent- 
lic h  rep roduktive  und vielen Menschen zukom m ende; die F ah igke it, 
in  der er die anderen iib e rtra f, die F a rb igke it des inneren Schauens 
und die schopferische Phantasie, sind p roduktive , durch welche 
er neue, fr iih e r n ic h t geahnte k iinstlerische W erte schuf, und es 
sind zugleich sehr seltene Fahigkeiten. D arum  d iirfe n  w ir den 
Gesamtgrad seiner kiinstlerischen Begabung durch diese t)b e r- 
w e rtig ke it und n ich t durch jene M inderw ertigke it bestim m t 
sein lassen.

2. F e s t s t e l l u n g  d e r  G r a d v a r i a t i o n e n .

D ie Bestim m ung phanomenologischer Grade f i ir  irgendein 
einzelnes Leistungsgebiet bedarf keiner weiteren Besprechung; 
da h ie r nu r, w ie schon S. 224 erw ahnt, die Anwendung der a lt- 
bekaim ten psychologischen MaBmethoden in  B etrach t kom m t.

Dagegen muB noch e ro rte rt werden, w ie die „D ispositions- 
grade“ , dereń Sinn w ir eben besprochen haben, nun im  konkreten 
F a li bestim m t werden konnen. Es hande lt sich h ierbei n u r um
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einige Erganzungen der Gedankengange, die schon friih e r im  
K ą p ie l V I iib e r die Testm ethode vorgekom m en waren.

D o rt w ar bereits (S. 99) das Bestreben, in  einem einzelnen 
Testverfahren den G radp riife r einer E igenschaft zu sehen, k r itis ie rt 
w orden; die le tzten  Betrachtungen waren geeignet, jene K r it ik  
zu verstarken. W ir m iissen daher f i i r  die G raduierung einiger- 
maBen umfassender D ispositionskom plexe die Ausbildung v ie l- 
se itiger P riifungsserien fordem , dereń Teilergebnisse, w ie w ir eben 
sahen, zu einem R e s u l t a n t e n w e r t  zu verarbeiten sind.

Welche MaBregeln sind bei dieser Resultantengew innung an- 
zuwenden ?

Es is t zunachst interessant zu beobachten, w ie bereits das 
praktische K u ltu rb e d iirfn is  f i ir  seine Graduierungen neben dem 
E inze ltest den R esultantenw ert ausgebildet ha t.

Das m arkan teste  B e isp ie l b ild e t d ie  F es ts te llu ng  des R eifegrades 
de r S ch iile r in  einem  bestim m ten  F a c h 1.

F riih e r w u rde  h ie r e in  besonders groBes G ew ich t ge legt a u f is o lie rte  
S tichp roben , n a m lich  a u f „P ro b e a rb e ite n “ , d ie  a u s d riic k lic h  d ie  Zensur 
bzw . V ersetzung entseheiden so llte n . U n d  be i den m e isten  S chu l- u n d  S taats- 
p ru fu ng en  is t es sch lieB lich  a h n lic h : eine allgem eine F a h ig k e it s o li d u rch  
eine m eh r oder w en iger engum grenzte E in ze lle is tu n g  in  ih re m  G rade be- 
s tim m t w erden. Indessen h a t d ie  le tz te  Z e it —  v ie lle ic h t n ic h t ganz ohne 
B e te ilig u n g  psychologischer E rw agungen —  h ie r e inen W ande l der A n - 
schauungen e in g e le ite t. M an b e g in n t m ehr u n d  m eh r einzusehen, d a fi d ie  
E in ze lle is tu n g  n iem a ls e in  e indeutiges P riifu n g s m itte l f i i r  e inen a llge 
m einen B efahigungsgrad sein k a n ii, da n ic h t n u r tem porare  G riin d e  (A u f- 
regung, E rm iid u n g ), sondem  auch d ie  no tw endige E in s e itig k e it de r be- 
r iih r te n  seelischen F u n k tio n e n  ih re n  sym ptom atischen W e rt sehr herab- 
se tz t. S ta tt dessen such t m an n u n  d ie  R e su lta n ten w erte , d ie  m an ja  im m er 
schon b e riic k s ic h tig t h a tte , m ehr un d  m eh r in  den V o rd e rg rund  zu  schieben.

D u rch  stand ige B eobachtung h a t de r L e h re r w ahrend des S chul- 
ja h rs  d ie  be tre ffende  L e is tu n g s fa h ig ke it des S ch iile rs in  denkbar v ie l- 
se itig e r B e ta tig u n g  kennen g e le m t; h ie raus s o li e in  F a z it gezogen u n d  e in  
G esam tp rad ika t a b g e le ite t w erden. U m  aber W illk iir  zu  verm e iden, run  
auszusch lie fien , daB besonders m a rka n te  u n d  dadu rch  im  G edachtnis 
des Lehre rs haftengebliebene E in ze lle is tu ng en  das U rte il vorw iegend be
stim m en , is t  m an o ft vo n  e ine r bloBen B e s u lta n te n s c h a tz u n g  zu 
e ine r R e s u lta n te n re c h n u n g  iibergegangen. So w erden e tw a a lle  g ro - 
Beren m undU chen Le is tungen des S ch iile rs  jedesm al m it einem  Zahlen- 
p ra d ik a t n o tie rt u n d  aus diesen N o ten  d ie  S em esterdurchschnitte  gezogen; 
a h n lich  w erden d ie  s c h riftlic h e n  A rb e ite n  nach F eh lerzah len oder P ra d ika te n  
behande lt, und  sch lieB lich  w ird  so eine allgem eine R e su lta n ten zah l gewonnen, 
in  w e lcher der G esam tbestand de r Le istungen  des S ch iile rs k r is ta llis ie r t is t. 
Das V e rfa h re n  is t re ic h lic h  g rób u n d  kan n  auch in  de r Schułe n u r W e rt 
haben, w enn es m it d e r m eh r in tu itiv e n  S chatzung des Lehre rs verbunden

1 V g l. h ie rzu  B ib lio g ra p h ie  A b t. C IV  4.
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w ird . A b e r das d a rin  zum  A usd ruck  kom m ende R e su lta n ten  p r  i  n  z i  p  

v e rd ie n t doch B eachtung.
E in e  ahn liche  M ethoda  ze ig t das P un ktie rsys tem , das be i W e tt- 

kam pfen  angew andt w ird . H a n d e lt es sich  h ie r um  eine re in  q u a n tita tiv e  
Le is tu n g  (z. B . S e h n e llig ke it be im  R u dem , R e iten , A u to fa h re n ), dann 
g e n iig t der E in ze lte s t m it seiner d ire k te n  M essung. H a n d e lt es sich  aber um  
Q ua lita ts le is tu n g e n  (K unstschw im m en, S ch littsch u h la u fe n , A th le tik  usw .), 
so g re ift m an zu der A u s k u n ft, da fi jede L e is tu n g  nach ih re r G iite  e in  Zahlen- 
p ra d ik a t (eine A n za h l von  P u n k te n ) e rh a lt, u n d  d a fi diese P u n kte  f i i r  d ie 
G esam tw urd igung zusam m enaddiert w erden.

F iir  w issenschaftlich psychologische Gradbestim mungen w ar 
das R esultantenverfahren bis vo r kurzem  iibe rhaup t noch n ich t 
angewandt worden; erst die InteUigenzuntersuchungen B in e t s  

haben h ie r bahnbrechend gew irk t. B in e t  sucht nam lich f i ir  jedes 
g ep riifte  K in d  aus sam tlichen Testergebnissen einen R esultanten- 
w e rt zu berechnen, der das „In te llig e n z a lte r“  des K indes aus- 
d riicken  so li und m it dem w irk lichen  A lte r verghchen werden 
kann (s. S. 100). B in e t s  Verfahren w ird  uns bei der weiteren 
methodologischen Besprechung ais H auptbe isp ie l dienen.

D ie erste S chw ierigkeit des R esultantenverfahrens besteht 
da rin , daB die Kom ponenten, die in  die R esultante eingehen 
sollen, u n g l e i c h a r t i g  sein miissen. Denn es hande lt sich 
ja  h ie r n ic h t um  die bekannte Aufgabe, aus m ehrfach w iederholten 
Leistungen e i n e r  bestim m ten A rt den M itte lw e rt zu ziehen, 
sondem darum , die v e r s c h i e d e n e n  zur Gesamtdisposi
tio n  gehorigen T e ilfunktionen  in  einen T o ta lw e rt hineinzupressen. 
E ine gewisse G ew altsam keit lie g t h ierbei im  Wesen der Sache; 
w ir konnen led ig lich  versuchen, sie auf ein M indestmaB zu riick - 
zu fiih ren . Dazu is t no tig , zwischen zu groBer U ng le icha rtig ke it 
und zu groBer G le ichartigke it der Kom ponenten die rich tige  M itte  
zu finden.

Bei zu groBer G le icha rtigke it w ird  n ich t die Gesamtdisposi
tio n , sondem n u r eine Seite von ih r getroffen. W enn z. B . die 
„In te llig e n z 1* durch eine Serie von zehn Tests g e p riift w ird , die —  
bei a lle r Verschiedenheit —  doch sam tlich eine K om binations- 
ta tig k e it erfordern, so is t der R esultantenw ert hochstens ein 
solcher f i ir  die K om bina tionsfah igke it, n ich t aber f i ir  die In 
te lligenz; denn diese b e ta tig t sich in  noch ganz andersartigen 
Leistungsform en ais im  Kom binieren. H aufung der Tests a lle in  
inach t also die P riifu n g  noch n ich t v ie lse itig .

Zu groBe U ng le icha rtig ke it w iederum  ve rb ie te t eine V ere in i- 
gung der Ergebnisse. F iig t man etwa zu mehreren Tests, welche 
der rezeptiven und rep roduktiven  Seite einer Begabung gew idm et
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sind, einen h inzu, der eine schópferische Leistung yerlangt, so 
is t es n ich t angangig, den h ie r gewonnenen W ert ebenso wie 
jeden einzelnen anderen innerhalb der R esultante in  Anrechnung 
zu bringen. S ollte man aber die hoherwertige Leistung m it irgend- 
einem vielfachen Zahlenw ert f i ir  die R esultantenbildung ver- 
rechnen, so ware w iedem m  der W illk u r T o r und T u r geóffnet. 
W ir kom m en also zu der Forderung: D ie zur R esultante zusammen- 
gezogenen E inzelleistungen sollen zwar q u a h ta tiv  verschieden 
sein, aber sie miissen in  ih re r Bedeutung f i ir  die Gesamtdisposi- 
tio n  ungefahr zur gleichen W ertordnung gehoren.

Ob d ie  BiNET8chen Serien f i i r  d ie  e inzelnen A lte rss tu fe n  schon in  
geniigender W eise dieser F o rde rung  entsprechen, is t fra g lic h . M an be- 
tra c h te  z. B . fo lgende Zusam m enstellungen:

F iir  ne un jah rige  K in d e r: Angabe des Tagesdatm ns; A ufsagen de r 
W ochentage; O rdnen vo n  5 g le ich  aussehenden, aber versch ieden schweren 
G ew ich ten ; G eld herausgeben; D e fin ie ren  von  K o n kre te m  (es w ird  e in  
H inansgehen iib e r d ie  b lo fie  Zweckangabe g e fo rd e rt); E rin n e ru n g  an Ge- 
lesenes (sechs E inze le rinnenm gen w erden g e fo rd e rt).

F iir  zehn jahrige  K in d e r: A ufsagen de r M on a te ; K e n n tn is  sam tliche r 
M iin ze n ; B ild e n  eines Satzes (oder hochstens zw eier Satze) aus d re i ge- 
gebenen W o rte n . D re i le ich te re , f iin f  schwerere In te llig e n z fra g e n .

F iir  e lfja h rig e  K in d e r: K r it ik  absurder S atze; B ild e n  eines einzigen 
Satzes aus d re i gegebenen W o rte n ; F in d e n  von  m indestens sechzig W orten  
in  d re i M in u te n ; D e fin ie re n  von  ab s tra k te n  B e g riffe n ; O rdnen der du rch - 
e inander g e w iirfe lte n  W o rte  eines Satzes.

U nd noch eine weitere, nam lich ursachliche, G le ichartigke it 
m u6 gew ahrt bleiben, die gerade bei den praktischen Resul- 
tantenberechnungen im  Schul- und Examenswesen bisher zu ver- 
missen war. D ie Schule zensiert jede E inzelle istung nach ih re r 
auBeren K o rre k th e it oder F eh le rha ftigke it und b ild e t daraus die 
Resultante f i ir  die Fachzensur. Diese Leistungsresultante ha t 
aber keinen eigentlichen inneren S inn ; denn die Grade der 
E inzelle istung sind durch zahlreiche zueinander disparate und 
im  einzelnen unkontro llie rbare  Ursachen bestim m t worden, von 
denen einige bereits friih e r (S. 93 oben) zusam m engestellt sind. 
D ie  innere d ispositionelle Beschaffenheit des Schiilers steckt 
n a tiir lic h  auch m it darin , aber nu r ais Teilursache, dereń 
W irkungsgrad n ich t bestim m bar is t. —  D ie wdssenschaftliche 
Resultantenrechnung dagegen muB gerade diese Teilursache mog- 
lich s t re in  isolieren. D ie  K o m p o n e n t e n  s i n d  d e m -  
n  a c h  s o z u  w  a h 1 e n  , d a B  j e d e s m a l  d e r  e r z i e l t e  
G r a d  t a t s a c h l i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  v o n  d e r  
S t a r k ę  d e r  D i s p o s i t i o n  u n d  n i c h t  v o n  a n d e r e n  
F a k t o r e n  b e s t i m m t  w i r d .
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B in e t  h a t sich g ro fie  M iih e  gegeben, a lle  d ie jen igen  Le istungen, d ie  
du roh  auBere B edingungen, w ie  Lem gelegenhe it, hausliche E in fliis s e  usw . 
ih re  G esta lt e rh a lte n , auszuschlieBen im d  n u r solche zu  verlangen , be i denen 
d ie  inne re  ge istige Y eranlagung d ire k t zum  A usd ruck ko m m t. F re ilic h  is t 
ih m  dies n ic h t v o ll gelungen, da e r m anche re in  m echanisch anzueignenden 
In h a lte  (w ie M onatsnam en, M iinzen ) ve rla n g t.

Die r e c h n e r i s c h e  B e s t i m m u n g  des Resultanten- 
werts f i ir  jedes Ind iv iduu m  is t auf dre i Yerschiedene Weisen 
m oglich.

a) A n z a h l r e s u l t a n t e n .  D ie Einzelaufgaben sind 
so eingerichtet, daB es beziig lich ih re r Losung n u r ein Ja oder 
N ein, aber keine G radation g ib t (A ltem a tiv tests  s. S. 98). Aus 
der Anzabl der P lus- und M inusfa lle  w ird  dann die R esultante 
gebildet.

So ge h t B in e t  v o r; sein V erfah ren  a rb e ite t h ie rb e i s ta rk  m it ko n - 
ve n tio n e lle n  Regeln. E r p r iif t  jedes K in d  n ic h t n u r m it de r Testserie seines 
A lte rs , sondern auch m it denen der benachbarten A lte rss tu fe n . Jede ge- 
los te  A ufgabe w ird  m it P lus ( + ) ,  jede n ich tge loste  m it M inus (— ) bezeichnet. 
H a t e in  K in d  sam tliche  A ufgaben e iner A lte rss tu fe  (w obe i eine Ausnahm e 
g e s ta tte t is t)  ge lost, so s te h t es m indestens a u f dem  in te lle k tu e lle n  N ive a u  
dieser S tu fe ; je  f iin f  w e ite re  geloste A ufgaben de r hoheren S tu fen  bedeuten 
einen Jahresvorsprung (e in  siebenjahriges K in d  also, das auBer den Tests 
f i i r  S iebenjahrige noch zehn f i i r  hohere A lte rss tu fe n  bestim m te  A ufgaben 
lo s t, s te h t a u f de r In te llig e n z s tu fe  der N e un jah rige n ). D ie  R e ch tfe rtig u n g  
f i i r  diese ko n ve n tio n e lle n  R egeln lie g t in  der E m p irie ; d u rch  zahllose P roben 
h a t B in e t  fe s tg e s te llt, daB d ie  so gewonnene R esultantenberechm m g im  
groBen u n d  ganzen g u t m it den S chatzungen s tim m t, welche d ie  L e h re r 
a u f G rund  dauem der B eobachtung vo n  dem  In te llig e n z s ta tu s  de r K in d e r 
geben.

D erartige K o n tro lle n  an der nicht-w issenschaftlichen E r
fahrung des P raktike rs sind vo rlau fig  noch unverm eid lich ; sie 
werden um  so m ehr zu riick tre ten  konnen, je  m ehr M ate ria ł exakter 
A r t schon vo rlieg t. AuBerdem is t zu w iinschen, daB f i ir  die Be- 
rechnung der Resultantenw erte einfachere und weniger w illk iir -  
liche Verfahrungsweisen gefunden werden mogen.

b) M a B r e s u l t a n t e n .  D ie Losung der E inzelaufgabe 
kann in  verschiedenem M  a B e gelingen; sam tliche vom  In d iv id u u m  
erzielten MaBzahlen werden zu einer Totalsum m e yere in ig t (Punk- 
tierm ethode bei W ettkam pfen), oder es w ird  aus ihnen ein Ge- 
sam tdurchschn itt gebildet (Zeugnisresultante in  der Schule). —  
Bei w issenschaftlicher Anwendung des Verfahrens muB n a tiirlic h  
d a fiir gesorgt werden, daB die MaBsysteme bei sam tlichen Leistungs- 
form en den gleichen Sinn haben und au f gleiche E inhe iten reduzie rt 
sind.
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W is s le r  h a t d ie  Versuchspersonen, d ie  e r e ine r R e ihe von  Tests 
u n te rw o rfe n  h a tte , zug le ich  nach ih re n  S chu lle istungen k la s s ifiz ie rt. Zu 
diesem  Zw eck h a t e r f i i r  jede Person d ie  Z ensu renziffem  a lle r E acher zu 
e ine r R e su lta n te  v e re in ig t u n d  nach diesen R esu ltan tenw erten  11 S tu fen  
g e b ild e t1. —  A h n lic h  v e rfu h r P f e i f f e r  m it den Zensurenw erten seiner V e r- 
suohspersonen 2.

c ) R a n g r e s u l t a n t e n .  Auch h ie r m iissen die Leistungen 
beziig lich jeder E inzelaufgabe einer abgestuften W ertung zuganglich 
sein; hiem ach werden die P riiflin g e  in  eine Rangordnung gebracht. 
So ergeben sich f i i r  jedes In d iv id u u m  im  ganzen ebenso v ie l 
R angplatze, ais verschiedene Leistungen oder verschiedene Seiten 
einer Leistung an ihm  g e p riift w urden. B ild e t m an nun aus 
den R angplatzen jedes Ind iv iduum s die Summę, so entsteht eine 
neue Zahlenreihe, nach der man die Ind ivduen  w iederum  in  eine 
„R esultantenrangordnung“  bringen kann. D er h ie r jeder Person 
zukommende P la tz  is t ih r  „R esu ltantenrang“ .

D ies Y e rfa h re n  haben K r u g e r  un d  S p ea rm an  m ehrfach  angew andt. 
Sie p r iifte n  z. B . d ie  A d d ie rfa h ig k e it ih re r Yersuchspersonen im d  m afien 
sow ohl d ie  G esehw ind igke it w ie  d ie  K o rre k th e it des A dd ie rens. A us be iden 
M aBreihen b ild e te n  sie R angordnungen, d ie  sie dann nach ob iger M ethode 
zu e ine r gem einsam en R angreihe ko m b in ie rte n  s.

D ie  besondere B edeu tung  der R ang resu ltan ten  f i i r  sym ptom a to - 
logische Zwecke is t a u f S. 102 be re its  k u rz  e rw a h n t un d  fin d e t am  
SchluB des X V I I I .  K a p ite ls  nahere E ro rte ru n g .

1 111. 2 701 S. 41 f f .  2 640 S. 71.
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K a p ite l X V I.

V ariationsstatistik.

Sind an einer groBeren Zahl von Ind iv idue n  q u a n tita tive  
Bestim m ungen beziig lich eines M erkm als gemacht worden, so 
konnen diese V arianten in  eine in te r-ind iv idue lle  Reihe geordnet 
und die so entstehende Reihe zur Grundlage sta tistischer Fest- 
stellungen gemacht werden. D ie im  folgenden zu besprechenden 
H ilfs m itte l dieser S ta tis tik  gelten, unabhangig davon, ob sich 
die G radbestim m ung auf ein akutes M erkm al oder auf eine D is
position  bezieht, ob sie ein E inzel- oder ein R esultantenw ert is t; 
Voraussetzung is t nur, daB die zur Reihe zu vereinigenden V a ri- 
anten un te r vergleichbaren Bedingungen gewonnen sind x.

D ie M athem atik der Y a ria tio n ss ta tis tik  is t dadurch begriindet 
worden, daB die GAusssche Theorie der Beobachtungsfehler von 
Q u e t e l e t  auf in te r-in d iv id u e lle  Variantenbildungen' yo lksw irt- 
schaftlicher A r t iibertragen wurde. G a l t o n  und seine Scbule 
wandten abweichende Verfahren f i ir  sozialpsychologische U n te r
suchungen an. M athem atisch durchgebildet wurde dann die 
Theorie von P e a r s o n ; auf ih n  s tiitzen  sich zum groBen T e il die 
deutschen A rbe iten  von D u n c k e r  2 und B e t z  3. D u n c k e r  g ib t eine 
recht brauchbare Zusammenfassung der varia tionsstatistischen 
P rinzip ien, zieh t aber (ebenso w ie der B otan iker D e  V r ie s ) nur 
die Anwendung auf biologische Probleme in  B etracht. B e t z ’ A rb e it 
is t psychologisch gerich te t, behandelt aber das Variationsproblem  
n ich t um  seiner selbst w illen , sondern n u r sofem es f i ir  K o rre - 
lationsrechnungen w ich tig  is t.

D ie V a ria tio n ss ta tis tik  bedarf jedoch einer selbstandigen Aus- 
gestaltm ig f i ir  psychologische Zwecke; besonders w ich tig  scheint 
m ir h ie rfiir die durchgangige E in fiih ru n g  re la tive r W erte zu 
sein. Im  folgenden konnen nu r einige H auptgesichtspunkte an-

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. A I I  4.
2 55. 3 54.

)
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gedeutet werden; die spezielle m athem atische D nrch fiih rung  muB 
der Spezialforschung iiberlassen bleiben.

A n einer q u a n tita tive n  Variantenre ihe sind dre i Gruppen 
von Zahlenwerten zu gew innen: R angplatz, MaBzahl und H aufig 
k e it; diese W erte tre ten  w iederum  zueinander in  mannigfache 
Beziebungen, welche sowohl m athem atisch auf Form eln w ie gra- 
phisch auf K u rven  gebracht werden konnen.

1. R a n g o r d n u n g  u n d  R a n g p l a t z .

D ie einfachste und daher auch am weitesten im d  leichtesten 
anwendbare Methode zur H erste llung einer Variationsreihe is t 
die ,,R angierung“ . H ie rbe i is t es nam lich n ich t no tig , daB die 
einzelne V arian te  gemessen w ird ; es gen iig t, daB ih r ein M ehr 
oder W eniger in  Yergleich zu den anderen V arianten zugeschrie- 
ben w ird .

Bei der Rangierung ordnet man sam tliche V arianten von der 
hochsten beginnend in  eine absteigende R eihe; hierbei e rha lt jede 
V ariante  ih ren  Rangplatz. D er ih r zugewiesene Zahlenwert be
deutet demnach eine O r d n u n g s z a h l ;  er mogę zur U n te r- 
scheidung von allen anderen W erten durch ein vorgesetztes „N r .“  
bezeichnet werden.

Sind mehrere V arianten ihrem  Grade nach gleich, so sind 
ih re  Rangnum m ern n ich t h intereinander, sondem nebeneinander 
zu ordnen, d. h. sie bekommen sam tlich dieselbe Rangnummer, 
welche gleich dem arithm etischen M itte l der von ihnen einge- 
nommenen P latze is t. W enn z. B . nach den ersten 7 V ai'ianten 
yon yerschiedenem Rangę 4 gleichw ertige V arianten folgen, so

8 + 9  +  1 0 + 1 1
erhalten diese sam tlich die Rangnumm er N r . ------------ -------------

=  N r. 9 y2.
D a nun aber die Gesamtreihe bald viele, ba ld  wenige Fa lle  

um faBt, so ha t jew e ilig  ein Rangplatz im m er nur die spezielle 
Bedeutung in  seiner Reihe. D er P la tz N r. 30 bedeutet etwas ganz 
anderes, wenn die ganze Rangordnung 200, ais wenn sie 40 Platze 
u m fa B t1. Deshalb w ird  es f i ir  gewisse Zwecke em pfehlenswert 
sein, an S telle des absoluten Zahlungsverfahrens ein re la tives zu 
yerwenden, indem  jede Rangordnung auf 100 P latze bezogen 
w ird . D ie einzelnen Y arianten erhalten dann ,,Prozentnum m ern“

1 In  den Schulen h ilf t  m an sich  no tig e n  F a lls  m it de r um stand lichen
F o rm e l: „P la tz  30 u n te r 40 S chu lem 11.
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(geschrieben: % N r.), welche den r e l a t i v e n  R a n g p l a t z  
ausdriicken.

In  den obengenannten beiden Beispielen w iirde  demnach 
dem absoluten R angplatz N r. 30 das eine M a i der re la tive  Rang-

/ 30 \ /30v
p la tz  j  . 100 =  % N r. 15, das andere M ai j  • 100 =  % N r. 75

entsprechen.
M it H ilfe  der Prozentnum m em  werden die Rangplatze aus 

Reihen yerschiedenen Um fangs m ite inander vergleichbar. Man 
kann durch sie z. B . feststellen, ob ein Schuler in  einer Klasse 
noch denselben re la tiven  P la tz e inn im m t, w ie in  der vorigen Klasse, 
selbst wenn die Klassen ganz verschiedene Schiilerzahl haben; 
m an kann die aus verschieden groBen (aber vergleichbaren) Serien 
stammenden Rangwerte zu einer neuen Reihe vereinigen usw.

W ar die Reihe groB genug, innerhalb dereń die re la tiven  
Rangplatze bestim m t worden sind, so haben diese geradezu p s y  - 
c h o g r a p h i s c h e n  W e rt; denn sie rangieren das Ind iv iduu m  
f i i r  die betreffende F u n k tio n  an eine bestim m te Stelle innerhalb 
der sozialen Gem einschaft, zu der es gehort.

E nd lich  d ien t der re la tiye  R angplatz ais konstantę Grenz- 
m arke bei F raktion ierungen der Gesamtreihe. D er „m ittle re  
R angp la tz", von dem aus gesehen ebensoviel bessere wie schlechtere 
V arian ten  yorkom m en (zu dem also ais M aBzahl das sog. „w a h r- 
scheinliche M itte l"  oder der „Z e n tra lw e rt" gehort), ha t stets die 
P rozentnum m ei %  N r. 501/ t . B e i D re ite ilung  einer Rangordnung 
re ich t das erste D r itte l von %  N r. 1 bis % N r. 33, das zweite von 
% N r. 34 bis °/o N r. 66, das d r itte  bis °/0 N r. 100.

D ie Reihe der Rangplatze is t ais Ausdruck der V a ria b ilita t 
des M erkm als n ich t so exakt w ie die Reihe der MaBzahlen; denn 
die Rangordnung g ib t ja  led ig lich  an, d a B  irgendeine V ariante  
p  zwischen den V arianten o und q lie g t, n ic h t aber (was durch 
die MaBzahlen ausgedriickt w ird ), u m  w i e v i e l  sich p  von seinen 
N achbam  unterscheidet. Es fin d e t som it eine Vem achlassigung 
der einzelnen Stufenunterschiede s ta tt, w odurch zuweilen w ichtige 
Tatbestande y e rh iillt werden. So kom m t z. B . in  der bloBen 
Rangordnung n ich t zum Ausdruck, daB innerhalb der hochsten 
und tie fs ten  W erte die Abstande von P la tz zu P la tz m eist be tracht- 
lich  groBer sind ais innerhalb der m ittle re n  Zone.

Dennoch w ird  die R angierung bei vie len Problem en, bei denen 
es n ic h t au f die feinere Verw ertung der einzelnen DistanzgroBen 
ankom m t, ausreichen (dies g ilt  zum  T e il f i i r  ih r  H auptyerw er-
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tungsgebiet, d ie spater zu besprechende K orre la tionsf orschung). 
Zugleich em pfieh lt sie sich durch ih r beąuemeres Zahlenm ateria l 
und vo r allem  durch ih re  v ie l weitere Anwendungsm oglichkeit. 
Denn es g ib t zahlreiche Variationsproblem e, bei denen zwar n ich t 
eine Messung der ind iy idue llen  W erte, w ohl aber die H erste llung 
einer Rangordnung un te r ihnen angangig is t. Auch muB ja  dam it 
gerechnet werden, daB w ir bei vie len varia tionsstatistischen U n te r
suchungen auf yorhandenes R eihem naterial des praktischen Lebens 
angewiesen sind ; dies aber is t uns sehr o ft —  man denke an die 
Schulen —  nu r in  der Form  der Rangordnungen zuganglich.

2. D ie  M a B z a h l e n ,

Is t e in psychisches M erkm al bei n Ind iv iduen  gemessen w or
den, so mogen die einzelnen MaBzahlen ais jp1, p2> P s  P« b®-
zeichnet werden.

und p„ stellen die obere und untere Grenze da r; es sind 
die MaBzahlen derjenigen Ind iv iduen , welche die Rangplatze 
% N r. 1 und 100 haben. D ie obere Grenze h a t stets einen end- 
lichen W e rt; die untere kann zuweilen 0 betragen (z. B . ha t 
die Farbenem pfind lichkeit bei B linden, der W ortschatz beim  
alalischen K in de den W ert 0). Da man indessen n u r w irk lich  
yergleichbare Ind iv idue n  zu einer solchen S ta tis tik  heranziehen 
soli, welche sam tlich das zu untersuchende M erkm al in  irgend 
einem, wenn auch noch so geringen Grade haben, so w ird  die 
untere Grenze 0 p raktisch  kaum  je  vorkom m en. —  D ie W ert- 
d ifferenz px— p„ is t das MaB der a b s o l u t e n  V a r i a t i o n s -  
b r  e i  t  e des M erkm als innerhalb der vorliegenden Reihe.

A d d ie rt man sam tliche MaBzahlen der Reihe und d iv id ie rt 
dn.nn die Summę durch die Zahl der Fa lle , so gew innt m an das 
arithm etische M itte l oder den R e i h e n d u r c h s c h n i t t  
(M itte lw e rt, m)

m _  P i ~t~Ps ~t~P.s • • • Pn 
n

Dieser ha t an sich keine yariationspsychologische Bedeutung, 
w e il ja  die V arianten ungeschieden in  ihm  enthalten sind, kann 
aber w iederum  der Ausgangspunkt f i ir  w eitere Bestim m im gen 
werden. Jeder E inze lfa ll ha t nam lich von diesem D urchschn itt 
eine A b w e i c h u n g  a, die entweder ein positives oder e in  nega- 
tives Vorzeichen tra g t (bzw. f i ir  diejenigen Falle, die genau auf 
dem D urchschn itt liegen, N u li w ird ).

= p 1 —  m, ai <=pi — m,.. .an — pn —  m.
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Is t z. B . das arifchmetische M itte l der Leistungen irgendeiner 
Reihe 17, so ha t die V ariante  14 die Abweichung —  3, die Y ariante 
25 die Abweichung +  8, Das Vorzeichen unterscheidet som it 
die „ u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n “  und die „ i i  b e r  - 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n “  V arianten (welche B egriffe fre i- 
lic h  n ich t m it „u n te r-“  und „iib e rn o rm a l“  verwechselt werden 
d iirfe n , s. S. 155).

D er einzelne Zahlenw ert einer Abweichung is t seiner absoluten 
GroBe nach ganz bedeutungslos; so ha t die Abweichung vom  
M itte l um  30 E inheiten (a =  -j- 30) eine ganz andere Bedeutung, 
wenn dieses M itte l 60 betragt, ais wenn dieses den W ert 240 ha t. 
Das eigentliche MaB einer Abweichung is t daher ih r prozentuelles 
V e r h a l t n i s  zum D urchschn itte ;

A - £ ,1 0 0 )

diese „ r  e 1 a t  i  v  e A b w e i c h u n g ”  be trag t im  ersten Falle

/30\ / 30 \
\6ó) ' 100 =  50 %> im  zwei ten Fa lle  | . 100 =  12 V2 % .

D ie re la tiven  Abweichungen konnen nach unten h in  niemals 
un te r dem W ert —  100 %  hinabgehen, da dieser der MaBzahl 
p  =  0 entsprich t. Dagegen bedeutet +  100 %> daB die V ariante 
das Doppelte des D urchschnittes be trag t (p =  2 m); dieser W ert 
kann nach oben h in  n a tu rlich  beliebig iibe rsch ritten  werden. Im  
ganzen aber miissen sam tliehe positiven und negatiyen Abw ei
chungen, wenn man sie add iert, den W ert N u li ergeben. Dies 
g ilt  ebenso f i ir  die absolute, w ie f i ir  die re la tiye  Berechnung der 
Abweichungen.

LaB t man dagegen bei den Abweichungen die Vorzeichen 
fo r t und ye re in ig t sie mm  zu einem D urchschn itt, so en tha lt man 
einen yariationspsychologisch auBerordentlich w ichtigen W e rt: 
die m i t t l e r e  A b w e i c h u n g .  Auch h ie r tu t m an gu t, den 
prozentuellen W ert zu berechnen, indem  man entweder den D urch
sch n itt aus den re la tiven  Einzelabweichungen b ild e t:

y_ _  (A \)  ~t~ (-Aj) +  (A&) ~ł~ • • • +  (A»)
n  ;

oder indem  man den D urchschn itt der absoluten E inzelabwei
chungen zu dem M itte lw e rt a lle r V arianten m ins V erha ltn is se tz t:

v  =  ^  ~ł~ • • • m ioo.
n-m

Beide W erte stim m en iibere in .
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D ie Bedeutung dieser m ittle re n  re la tiven  Abweichung lie g t 
non darin , daB sie das V a r i a b i l i t a t s m a B  des gepriiften  
M erkm als (wenigstens f i ir  die Bedingungen der jew eiligen U n te r
suchung) e n th a lt; denn V  g ib t an, u m  w i e v i e l  P r o z e n t  
d e s  M i t t e l w e r t e s  d u r  c h  s c h n i  11 l i  c h  d i e  e i n 
z e l n e n  F a l l e  v o n  d i e s e m  M i t t e l  a b w e i c h e n .  
Je b re ite r die Streuung is t, d. h. je  m ehr die einzelnen Falle 
auseinander liegen, um  so groBer is t die m ittle re  Abweichung. 
Indem  man sie ais re la tive  berechnet, is t m an zugleich in  der Lage, 
verschiedene M erkm ale, auch wenn sie ganz yerschiedene D urch- 
schnittsw erte haben mogen, doch in  bezug au f ih re  „V  a r  i  a - 
b i  1 i  t  a t “  zu vergleichen.

E n tsp rich t die „m ittle re  Abw eichung" dem „m ittle re n  F eh le r" 
der Fehlertheorie, so kann m an auch, dem „w ahrscheinlichen 
Fehler“  entsprechend, eine „ w a h r s c h e i n l i c h e  A b 
w e i c h u n g "  berechnen ( G a l t o n ) .  Sie bedeutet —  bei G eltung 
des GAUssschen Verteilungsgesetzes (s. w e ite r unten) —  d  i  e - 
j e n i g e  A b w e i c h u n g  e i n e r  b e s t i m m t e n  R i c h -  
t u n g ,  w e l c h e  v o n  a l l e n  A b w e i c h u n g e n  d e r  
g l e i c h e n  R i c h t u n g  e b e n s o  o f t  i i  b e r  s c h  r  i  11 e n 
w i e  u n t e r s c h r i t t e n  w i r d .

Ih re  Form el la u te t:

w. Abw . =  0,6745 j / f y  +  W + W - C T 1

3. D i e  Z u v e r l a s s i g k e i t  d e r  R a n g -  u n d  
M a B r e i h e n .

Jede durch Rangierung oder Messung hergestellte V arianten- 
reihe g ilt zunachst n u r f i ir  diejenigen Um stande, tm te r denen sie 
gewonnen is t. A ber ih re  Bedeutung soli iib e r diese speziellen 
Untersuchungsbedingungen hinausgehen; was man erstreb t, is t 
ja  eine dispositionelle R eihe; sie so li angeben, in  welchem k  o n - 
s t  a n  t  e n  Rang- oder M aBverhaltnis die psychischen Beschaffen- 
heiten der gep riiften  Personen zueinander stehen.

W urden die In d iv id u e n  n u r einm al g e p riift, so konnen bei 
yerschiedenen Personen unkontro lherbare E in fliisse  m itg e w irk t 
haben, die zur Folgę ha tten , daB jene Personen in  einer von ihrem  
durchschn ittlichen Verhalten be trach tlich  abweichenden Weise rea- 
gierten. D erartige Schwankungen sind ja  aus allen psychologischen 
Experim enten bekannt genug. D ie Folgę muB sein, daB die aus 
solchen einm aligen Bestim m ungen zusammengesetzte Y arianten-
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reihe keine Gewahr b ie te t, den w irk lic h  charakteristischen Aus
d ruck f i ir  die S tu fen le ite r der Personen darstellen, und dafi die 
Reihe zunachst n ich t zu anderen Zwecken (z. B . solchen der 
Korrelationsforschung) benutzt werden da rf. U m  diese zu fa l- 
ligen Storungen zu kon tro llie ren , is t m ehrm alige A nste llung der- 
selben Messung f i ir  dieselben Personen no tig .

H a t man Gelegenheit, f i ir  jede Person eine bestim m te Mes
sung sehr o ft vorzunehmen, so gew innt man aus diesen W ieder- 
holungen in tra in d iv id u e lle  D urchschnittsw erte, die —  wenn ihre  
m ittle re n  Abweichungen n ic h t sehr g ro fi sind —  ais charakteris- 
tische Indices der Person angesehen werden konnen. D ie aus 
solchen D urchschnittsw erten gebildeten V ariantenre ihen konnen 
dann auch ais zuverlassig angesehen werden.

N un is t aber bei der groBen E xte n s ita t, die f i ir  V aria tions- 
untersuchungen gefordert w ird , m eist ausgeschlossen, jedes zu 
priifende M erkm al an jeder der vie len zu untersuchenden Personen 
in  haufiger W iederholung zu messen. E inen Ausweg b ie te t h ie r 
die Korrelationsm ethode x. Nehmen w ir an, es sei dasselbe M erk
m al an derselben Personenreihe un te r m bghchst gleichen Be
dingungen z w  e i  m  a 1 gemessen worden, dann konnen w ir den 
zwischen den zwei Variantenreihen bestehenden K orre la tions- 
grad berechnen.

Is t dieser sehr hoch, so bedeutet dies, daB die W ertre ihen 
bei beiden P riifungen in  hohem MaBe p roportiona l (bei MaBzahlen) 
bzw. iibereinstim m end (bei Rangnum m ern) sind, m it anderen W or- 
ten, daB die zofa lligen Storungen n u r einen geringen E in fluB  
gehabt haben konnen. Diese K o rre la tio n  is t som it der „Z  u - 
v e r l a s s i g k e i t s - K o e f f i z i e n t “  f i ir  die zur Anwendung 
gekommene Priifungsm ethode.

W ie  w ic h tig  diese B estim m ung is t, zeigen F ests te llungen  vo n  K r u e g b r  
u n d  S p e a r m a n , w onach der Z u ve rla ss ig ke its -K o e ffiz ie n t f i i r  zw e i (du rch  
8 Tage ge tre nn te ) P riifu n g e n  des R aum sinns b e i denselben Personen sehr 
k le in  (0,42), f i i r  zw ei entsprechende P riifu n g e n  des A usw endig lem ens sehr 
gróB (0,92) w ar. W enn d ie  P riifu n g e n  de r T astscharfe  b e i denselben P e r
sonen an zw ei verschiedenen Tagen so ausfa llen , daB d ie  Personen sich  
jedesm al in  eine ganz andere R angre ihe ordnen, so is t dies e in  Zeichen, 
daB der d iffe re n tia lpsych o log ische  W e rt der asthesiom etrischen M ethode 
d u rch  d ie  GroBe der zu fa llig e n  S torungen fa s t ganz illu so risch  gem acht 
w ird . U m g eke hrt bew eist der hohe Z u ve rla ss ig ke its -K o e ffiz ie n t des A u s
w endig lem ens d ie  K onstanz de r E rgebnisse u n d  d a m it d ie  B ra u c h b a rk e it 
de r M ethode.

1 Z u e rs t von  K r u e g e r  u n d  S p e a r m a n  zu  diesem  Zwecke v e rw e rte t 
(640 S. 54 f.) .
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Is t die Menge der gemessenen Falle (w) um  ein V ielfaclies 
groBer ais die Menge der verschiedenen vorkom m enden MaBzahlen- 
so kann man die Berechnung aufstellen, w ie vie le Fa lle  (h) auf 
jede MaBzahl kommen. Is t die Menge der auf jede MaBzahl kom - 
menden Fa lle  zu k le in  zu solcher Berechnung, is t aber anderer- 
seits die Zahl der vorkom m enden MaBzahlen sehr groB, so kann 
man G ruppenhaufigkeiten bestimm en, indem  man je  eine bestim m te 
Anzahl benachbarter MaBzahlen ais eine Gruppe zusammenfaBt.

M an habe z. B . 200 Personen u n te rsu e h t in  bezug a u f ih re  L e m ze it 
f i i r  e inen be stim m te n  L e m s to ff; d ie  Z e it v a riie re  zw ischen 120 un d  240 
S ekunden: dann kann m an e tw a d ie  Le m ze ite n  von  120 b is  130, 130 b is 
140 . . . .  230 b is  240 Sekunden zusam m enfassen un d  je d e r dieser 12 G ruppen 
d ie  H a u fig ke ite n  des V orkom m ens zuordnen.

Auch bei den Haufigkeitsberechnungen sind re la tive  W erte 
durchaus zu bevorzugen; man setzt alle gep riiften  Fa lle  =  100 %  
und s te llt nun fest, welcher B ru ch te il von Fallen au f jeden MaB-

w ert e n tfa llt: H  =  |—j  . 100 bedeutet dann die re la tive  H au fig 

k e it des einzelnen MaBwertes.
U m  die G esam tverteilung der V arianten f i ir  ein gepriiftes 

M erkm al zu iiberbhcken, bedient man sich m it groBem V o rte il 
graphischer Darstellungsm ethoden. W ir schildem  dereń zwei;

r  100

%
%

!
3
.5

L
relal-lise Abweichungen

■50%

-100%

re la lire  Abweichungen

~SO%  
nach unben

*50%  
nach oben

J .
* 100%

Fig. 1.

hierbei bedienen w ir uns (was unseres Wissens bisher noch nicht 
yersucht worden ist) durchweg der relativen W erte ais Koordi- 
naten; dadurch entstehen fiir Variationsreihen verschiedensten 
Menschenmaterials und verschiedenster psychischer Merkmale 
durchweg vergleichbare Bilder.

S te rn , DUferentielle Psychologie. 16



242 Kapitel X V I.  Yariationsstatistik.

D ie w ichtigste  Form  is t die S t r e u u n g s k u r v e ;  h ier 
werden die Abszissen durch die MaBzahlen, die O rdinaten durch 
d ie jeder MaBzahl zukommenden H aufigke iten  dargeste llt. Nehmen 
w ir die MaBzahlen in  der Form  der re la tiven  Abweichungen A , 
die H aufigke iten  ais prozentuale H aufigke iten  H , so g ilt  f i ir  sam t- 
liche denkbaren Streuungskuryen das umstehende K oord ina ten- 
schema (F ig. 1). F iir  alle h ie r einzutragenden K u rven  muB die 
Summę a lle r O rdinaten eine konstantę GroBe haben, da sie die 
Prozentzahl 100 sam tlicher F a lle  um faBt.

T abe lle  I .

R e la tiv e  A bw eichungen 
vom  M itte l

R e la ti 

R eihe A  
(F ig . 2)

ve H a u fig k  

R e ihe B  
(F ig . 3)

e it de r V an  

R eihe C 
(F ig . 4)

an ten  

R e ihe D  
(F ig . 5)

—  65%  b is  —  55%
—  55%  „  —  45%
—  45%  „  —  35%

1
4 4 3

—  35%  „  —  25% 7 2 9 5
—  25%  „  —  15% 12 8 16 13
—  15%  „  —  5% 17 22 15 22

—  5%  b is  +  5% 18 36 12 16

+  5%  b is  +  15% 17 22 15 12
+  15%  „  +  25% 12 8 16 9
+  25%  „  +  35% 7 2 9 7
+  35%  „  +  45% 4 4 6
+  45%  „  +  55%  
+  55%  „  +  65%

1

Z ur Veranschaulichung der typischen H auptform en, in  denen 
die S treuungskurve vorkom m t, fing ieren w ir v ie r verschiedene 
Versuchsreihen, in  denen jedesmal die re la tiven  Abweichungen 
zu 10 prozentigen Gruppen zusammengefaBt sind (Tab. I) . F iir  
jede Reihe w ird  die K u rve  konstru ie rt, indem  in  der M itte  der A b- 
weichungsgruppen die O rdinaten e rrich te t und dereń E ndpunkte 
m ite inander verbunden werden. D ie Verbindung, die e igentlich 
ais gebrochene Grade erscheinen m iiB te, is t in  den Beispielen zu 
einer kon tinu ie rlichen K u rve  ausgezogen worden.

F igg. 2 und 3 zeigen die einfachste Form , die sog. „ G auss- 
sche Fehlerkurve“ , die ein allgem einer Ausdruck f i ir  das B inom  
(1/8 +  1/ i )c is t. Sie besitzt die sym m etrische Form  einer G locke 
m it dem D ichtigke itsm axim um  in  der M itte . Z e ig t die em pirische
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K urve  Annaherung an diese Form , so bedeutet es, daB die m itt-  
leren Grade des M erkm als am haufigsten vertre ten sind, daB die
jenigen Ursachen, welche die starkere Auspragung bedingen, die

gleiche W ahrscheinlichkeit haben wie diejenigen, welche die ab- 
geschwachten V arianten bedingen (G leichheit der beiden Summan- 
den des Binom s) und daB nach jeder R ich tung m it steigender A b- 
weichung die W ahrschein lichkeit zuerst sehr schnell und dann 
langsamer abnim m t, um  sich schlieBlich asym ptotisch der N u li 
zu nahem .

In  der GAussschen Streuungskurve w ird  der K u rven inh a lt 
(die Zahl a lle r gepriiften  Falle) durch die im  N u llp u n k t errich te te  
O rdinate ha lb ie rt. Es fa llen  dann also die M itte lw e rte  a lle r dre i 
Rechnungsweisen: m ittle re r R angplatz, D urchschn itt der MaB
zahlen und D ichtigke itsm axim um  zusammen. Anders ausgedriickt: 
diejenigen F alle , welche das Durchschnittsm aB zeigen, kommen 
am haufigsten vo r und liegen zugleich in  der M itte  der Rang
ordnung. Fem er w ird  in  der GAussschen K u rve  jede H a lfte  
noch einm al durch die „w ahrscheinliche Abweichung“  (s. S. 239) 
h a lb ie rt; es liegen dann die Rangplatze % N r. 1— 25 oberhalb 
der oberen wahrscheinlichen Abweichung, die P latze % N r. 76— 100 
unterhalb der unteren wahrscheinhchen Abweichim g.

F ig . 3.

D ie F igg. 2 und 3 unterscheiden sich led ig lich  in  der S te ilhe it 
der K urven. Da der F lacheninhalt gleich is t, w ird  die groBere

16*
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Hohe von F ig . 3 durch geringere Breitenausdehnung kom pensiert, 
d. h . die Fa lle  drangen sich d ich te r um  den M itte lw e rt zusammen 
oder die V a ria b ilita t des M erkm als is t geringer.

G auss h a t diesen S te ilhe itsg rad  folgenderm aBen au sgedruckt: d ie  
K u rv e  geho rch t dem  G esetz:

w o K  d ie  re la tiv e  H a u fig k e it e ine r M aB zahl, A  ih re  re la tiv e  A bw eichung 
vom  M itte l, n  d ie  K re isza h l un d  e d ie  Basia des n a tiir lic h e n  Lo g a rith m e n - 
system s bedeu te t. D ie  U nbekann te  z  is t um  so groBer, je  s te ile r d ie  K u rv e  
is t u n d  daher e in  MaB dieser S te ilh e it.

Dieser W ert z w ir d  von Gauss ais „PrazisionsmaB“ be- 
z e i c h n e t e r  kann ais umgekehrtes VariabilitatsmaB gelten, 
denn die Y ariab ilitat des Merkmals ist um so kleiner, je groBer z ist.

D ie K u rve  F ig . 4 is t ebenfalls sym m etrisch, h a t aber zwei 
seitbche D ich tigke itsm axim a; eine derartige Y erte ilung  w eist 
au f das W irken  zweier entgegengesetzt gerichteter Ursacben h in , 
dereń jede eine besonders groBe W abrscbeinbcbkeit des W irkens 
d o rt ha t, wo die andere besonders gering w irksam  is t; n a tiir lic h  sind 
auch dre i -und m ehrgipflige K u rven  denkbar. A lle  diese v ie l- 
g ip fligen  K u rven  beweisen, daB w ir es h ie r n ich t m ehr m it einer 
re in  q u a n tita tive n  A bstufung zu tu n  haben, sondem daB an be- 
stim m ten Stellen Bedingungen q u a lita tiv e r N a tu r eingreifen. 
Jeder G ip fe l ze ig t demnach einen T y p u s  an, der um  so ausge- 
prag te r is t, je  deutbcher der G ip fe l won dem anderen durch Taler 
geschieden is t. Das oben gezeichnete zweigipfbge Schema s te llt 
im  besonderen eine an tityp ische Gbederung dar (vg l. S. 202).

N un konnen aber die e ing ipfligen ebenso wie die m ehrgipf- 
ligen K urven  auch in  deutbcb asym m etrischen Form en au ftre ten  
(F ig . 5). H ie r w irken dann die Ursachen, welche die Abweichungen

1 D a  d ie  K u rv e  ja  von  G . fr iih e r f i i r  d ie  S treuung  de r B eobachtungs- 
fe h le r a u fg e s te llt w u rde , bezeichnet d ie  S te ilh e it de r K u rv e  in  de r T a t 
das MaB an P rfiz is io n , das den B eobachtungen zuko m m t.
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starken Graden. Auch f i ir  solche Yerteilungen laB t sich eine
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m athem atische Idea lkurve  konstruieren, welche dem B inom

( ~ ----- \- -—f — I en tsprich t . -  d riic k t h ier das V erha ltn is der
\p +  q 1 p +  ql r  g
beiden entgegengesetzt w irkenden Ursachen aus *.

D urch Superposition m ehrerer e ing ip fliger K urven  von asym- 
m etrischer Form  sind dann endlich auch die oben erwahnten 
m ehrgipfligen K uryen  m athem atisch konstru ierbar (sog. Kom - 
p lexkurven)2. S ind auch diese m ehrgipfligen K urven  sta rk  un- 
sym m etrisch, so heiB t dies, daB die daran bete ilig ten Typen sehr 
verschiedene H a u fig ke it haben.

D ie oben entworfenen K u rven  stellen n a tiir lic h  nu r Idea l- 
fa lle  da r; eine em pirisch gefundene Zahlenreihe, und mag sie noch 
so um fangreich sein, lie fe rt n u r eine A nzahl von O rdinatenend- 
punkten, dereń Verbindung hochstens eine gewisse Annaherung 
an eine m athem atisch konstruierbare K u rve  haben kann.

Diese Annaherung ha t nun f i ir  uns eine zwiefache Bedeutung.
Erstens is t die m athem atische K u rve  der Ausdruck eines 

allgemeinen Gesetzes; eine em pirische K u rve , welche zu einer 
m athem atischen geniigende Annaherung besitzt, zeigt daher an, 
daB f i ir  ein bestim m tes psychisches M erkm al die V ariantenbildung 
in  einer gesetzmaBigen Weise —  und in  welcher —  erfo lg t. Ins- 
besondere is t h ie r eine Annaherung an die GAUsssche Fehlerkurve 
ein Zeichen, daB die V a ria tion  re in  durch q u a n tita tive  A bstu fim g 
beding t is t.

D a m it hangt der zweite P unkt zusammen: E ine allgemeine 
GesetzmaBigkeit bezieht sich n ich t nu r auf die gep tiifte n  In d iv i-
duen A  N , sondem e n th a lt das P rinz ip  der Y erte ilung  f i ir  das in
Frage kommende M erkm al iibe rhaup t. D arum  haben w ir nun

1 D u n c k e r  (5 5 ) S . 121. * D u n c k e r  S. 123.
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ein K rite riu m , ob die gep riifte  Ind iv iduenzah l gen iig t, um  das 
V ariab ilita tsgesetz des M erkm als heryortre ten zu lassen.

So lange sieb die aus den Beobachtungen konstru ie rten  K u rven  
zu keiner m athem atischen K u rve  in  geniigender Annaherung 
befinden, is t es im m er noch m oglich, da fi durch gesteigerte Zahl 
der Beobachtungen eine vo lłige  Veranderung der H aufigke itsver- 
haltnisse e in tre ten kann. Is t dagegen jene Z u riic k fiih ru n g  mog
lich , so is t die W ahrschein lichke it gering, daB eine weitere V er- 
m ehrung des Beobachtim gsm aterials f i ir  dieses M erkm al an ver- 
gleichbaren Ind iv idue n  noch zu einer wesentlichen Anderung 
des V ariab ilita tsbefundes fiih re n  werde.

W  a n  n  d ie  U b ere instim m ung  zw ischen de r em pirischen un d  der 
m athem atischen K u rv e  ais ausreichend anzusehen sei, kan n  h ie r n ic h t 
im  einzelnen ausge fuh rt w e rden ; es sei d a fiir  a u f D u n o k e r  S. 137 v e r- 
w iesen.

Z ug le ich  la B t s ich  dann  m athem atisch  erw eisen, daB eine V e r- 
m ehrung des M a te ria ls  auch den V a r i a t i o n s u m f a n g  n u r in  sehr 
geringem  MaBe verandem  w urde . S te ig e rt m an n a m lich  ( f iir  d ie  e in fachste 
—  GAusssche —  K u rv e n fo rm ) d ie  Z a h l de r einbezogenen In d iv id u e n  a u f 
das c fache ih re r u rsp riin g lich e n  A n za h l, so w ird  de r V a ria tio nsum fan g  
n u r um  das Vc" fache ve rm e h rt.

D ie  O g i v e .  E ine andere Darstellungsweise der Streuungs- 
verhaltnisse b ie te t d ie von G a l t o n  e ingefiih rte  Ogive. Diese 
wurde bisher seltener gebraucht, is t aber f i ir  bestim m te Zwecke 
w ohl zu empfehlen.

D ie Ogive s te llt das V erha ltn is der einzelnen Rangplatze zu 
ih ren MaBzahlen dar. Es sind nam lich die Rangplatze ais A b- 
szissenpunkte gew ahlt, au f welche die dazugehorigen MaBzahlen 
ais O rdinaten eingetragen werden. D ie K u rve  ha t also eine 
durchweg fallende Tendenz. Je groBer der MaBunterschied 
zwischen zwei Rangplatzen, um  so ste iler der K urvenab fa ll 
zwischen ihnen. Da m m  bei re in  quan tita tive n  Abstufungen die 
MaBabstande der E inze lfa lle  besonders groB am Anfang und am 
Ende der Rangordnung sind, wahrend die in  der M itte  liegenden 
V arianten sich voneinander n u r sehr wenig unterscheiden, muB 
die K u rve  erst s te il, dann flach, dann w iederum  ste il verlaufen, 
also die Form  eines halben Spitzbogens (,,ogiveu)  haben.

W ah lt m an zur D arste llung w ieder re la tive  W erte (Prozent- 
num m em  f i ir  die Rangplatze und re la tive  Abweichungen f i ir  die 
MaBzahlen), so e rg ib t sich das nebenstehende Schema, in  welches 
beliebige Variationsreihen e inge fiig t werden konnen. Der K urven- 
te il iib e r der Abszisse e n th a lt die positiven Abweichungen vom  
M itte l, der andere die negativen. D er Durchgang durch die A b-
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szisse (D urchschnittsw ert der MaBzahl) muB im  Id e a lfa ll genau 
beim  m ittle ren  Rangplatz % N r. 50 1/ i  s ta ttfinden . Sind die 
beiden von K u rven  und Abszissen begrenzten Flachen kongruent, 
so bedeutet dies eine symm etrische V erte ilung der MaBzahlen 
um  den M itte lw e rt herum . D ie eingezeichnete K u rve  is t die 
D arste llung der nebenstehenden (fing ierten) Tabelle I I .

T abe lle  I I .  
M aBzahlen a ą u id is ta n te r 
R angp la tze . (S ta tt des 
P la tzes %  N r. 50 is t der 

„m ittle re  R a n g p la tz " 
% N r. 50Va e ingetragen.)

(%  N r.) 
R angpla tze

(re i. A bw .) 
M aBzahlen

1 + 70%
5 + 48%

10 + 37%
15 + 27%
20 + 2 0 %
25 + 15%
30 + 11%
35 + 7%
40 + 4%
45 + 2 %
50 y2 0
55 — 2 %
60 — 4%
65 — 7%
70 — 11%
75 — 15%
80 — 2 0 %
85 — 27%
90 — 37%
95 — 49%

100 — 70%

$
!
§

80%

60%

00%

-00%

SOi 6 0 8 0 100
z 0 0 o , J "

\

|

Rangplatze 
(  % Nr. )

F ig . 6 .

Eine noch einfachere, aber grobere D arstellung derselben 
Verhaltnisse is t auch in  linearer Weise m oglich durch die „S treu - 
ungslin ie ". Man tra g t auf einer L in ie  die MaBzahlen (re la tiven 
Abweichungen) ais gleich lange Strecken ab und setzt die w irk lich  
vorkom menden Falle ais P unkte in  die entsprechenden Teilstrecken 
ein. D ie verschiedene D ich tig ke it der P unkte g ib t dann ein un- 
m itte lbares B ild  der D ich tigke itsverte ilung . A llerd ings kann man 
m it der E intragung etwas ins Gedrange kommen, wenn sich fu r 
eine Teilstrecke die Punkte zu sehr haufen.
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Die D arste llung in  der Ogive (und ebenso die Streuungslinie) 
is t schon bei Reihen m oglich, die wegen ihres geringeren U m - 
fangs die D arstellung in  der Streuungskurve n ic h t gestatten. 
Denn bei der Streuungskurve muB jede MaBzahl in  einer groBeren 
Anzah l von Fa llen  vertre ten  sein, dereń H a u fig ke it gemessen w ird ; 
bei der Ogive dagegen e rha lt jeder E inze lfa ll seine besondere 
O rd inate.

5. D ie  F r a k t i o n i e r u n g  d e r  R e i h e n .

W ie bei den qua lita tive n  Unterschieden zwischen den Menschen 
besteht auch f i ir  die quan tita tiven  Unterschiede das wissenschaft- 
hche und ku ltu re lle  Bedurfnis, eine Gesamtreihe in  Gruppen zu 
g liedern; zu diesem Zweck sind aus der statistisch-m athem atischen 
Behandlung der Reihe E inteilungsgesichtspunkte abzuleiten. F iir  
eine solche G liederung in  abgestufte Gruppen g ilt  fre ihch  in  noch 
w e it hoherem M afie, was w ir schon bei den Typengliederungen 
aussprachen: daB die Grenzbestim m ung der einen Gruppe gegen 
die andere n ich t ohne eine gewisse W illk iir  m oglich is t.

D ie W ahl der k iins tlichen  Grenzpunkte w ird  verschieden 
ausfallen, je  nachdem man die Rangordnungen, die MaBzahlen 
oder die H aufigke itsve rte ilung  zur Grundlage der F raktion ie rung  
m acht.

D ie Z w e i t e i l u n g  der Reihen is t iib e ra ll le ich t durch- 
zu fiih ren. H a lt man sich an die Rangordnung, so te ilt der m ittle re  
Rangplatz % N r. 5 0 1/2 die Reihe in  zwei an P e r s o n e n -  
z a h l  g l e i c h e  Teile, also in  eine obere und eine untere H a lfte . 
W ah lt man die MaBzahlen, so g liedert der M itte lw e rt m die Reihe 
in  die F raktionen der tTberdurchschnittlichen und der U n te r- 
durchschnitthchen. B e riicks ich tig t man die D ich tigke itsve rte i- 
lim g, so kommen h ier nu r die eingipfligen K u rven  in  B etracht, 
da h ie r die langste O rdinate (also die S telle groBter D ich tig ke it) 
ais Teilungspunkt gelten kann. In  dem Falle, daB die Streuungs- 
kurve  eine sym m etrische is t, decken sich alle genannten Grenz
punkte ; em pirisch w ird  niem als vo llige  Deckung, zuweilen starkę 
U nstim m igke it vorhanden sein.

AuBer diesem Mangel kom m t der Zw eite ilung noch e in an- 
derer, schwerer wiegender zu : der S chn itt w ird  gerade in  die 
Gegend gelegt, in  der sich die ahnlichsten W erte haufen; die am 
S chn ittpun kt selbst gelegenen V arianten identischen W erts miissen 
zur H a lfte  der oberen, zur H a lfte  der unteren F ra k tio n  zugewiesen 
werden. D ie bei der F raktion ie rung  iiberhaup t vorhandene W illk iir
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m acht sich daher h ie r ganz besonders fiih lb a r; denn jede F ra k tio n  
en tha lt eine recht groBe Anzahl von W erten, die ebensogut oder 
fast ebensogut der anderen F ra k tio n  angehoren kónnten x.

Man kann daraus folgem , daB im  allgemeinen Teilungen in  
eine ungerade Anzahl von F raktionen, bei denen die M ittelgegend 
in  sich geschlossen b le ib t (oder erst sekundar g e te ilt w ird ), vo r- 
zuziehen sind.

Dies ha t man schon im m er in s tin k tiv  g e fu h lt; und deshalb 
is t die D r e i t e i l u n g  der Q uantitatsre ihen in  „g u te “ , „m itt-  
lere“  und „schw ache" V arianten in  W issenschaft und Leben 
zweifellos die beliebteste. Sie begegnete uns in  den Begriffen 
des Ubem orm alen, N orm alen und U ntem orm alen; bei allen 
Zensuren sind ,,g u t“ , ,,geniigend“ , ,,m angelhaft“  die dre i H aup t- 
p rad ika te ; und auch sozial grenzt sich der M itte ls tand  gegen die 
oberen Zehntausend ebenso w ie gegen das P ro le ta ria t ab. Fast 
alle  anderen Fraktion ierungen sind le tzten Endes auf diese D re i
te ilung  zuriickzufuhren, indem  die einzelnen F raktionen U n te r- 
abteilungen erh ie lten oder U bergangsfraktionen zwischen ihnen 
hergestellt wurden.

Auch die wissenschafthche Bearbeitung w ird  sich der D re i
te ilung  o ft bedienen; sie muB sich aber iibe r die dabei anzuwen- 
denden Gesichtspunkte genauere Rechenschaft geben.

Am  nachsten lie g t es w ieder, un ter Benutzung der Rang
ordnung alle Personen in  d re i g l e i c h  g r o f i e  F raktionen zu 
te ilen , dereń Grenzen, w ie schon friih e r erw ahnt, bei % N r. 33 ł/» 
und 66 2/3 liegen.

Diese, auch in  der Psychologie zuweilen angewandte Me
thode 2 ha t den V o rte il, daB man es bei Vergleichung der F rak
tionen stets m it gleichen Personenzahlen zu tu n  ha t, was die 
Rechnung sehr vere in facht. Daneben aber besteht der bisher 
n ich t geniigend beachtete N achte il, daB die Y a ria b ih ta t innerhalb 
der einzelnen F raktionen auBerordentlich verschieden is t. Wegen 
der gewohnlich w e it starkeren D ich tig ke it der MaBzahlen nach 
der M itte  zu en tha lt das m ittle re  D ritte l n u r Y arianten, die sich 
sehr nahe stehen, wahrend die beiden auBeren D ritte l e in hochst 
divergentes M ate ria ł umschlieBen.

Man betrachte daraufh in  Tab. I  (S. 242): bei Reihe B  kommen

1 P ra k tis c h  m ach t sich  das z. B . in  de r Schule bem erkbar, w enn d ie  
S c h iile r nach irgende ine r L e is tu n g  in  eine bessere un d  eine sch le ch te re H a lfte  
ge g lied e rt w erden so llen . —  In  de r psychologischen M e th o d ik  is t uns d ie  
M a n g e lh a ftig k e it des V erfahrens schon fr iih e r (S. 201) m e rk lic h  gew orden.

* So z. B . von  E b b in g h a u s  be i seinen S chulversuchen (604).
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36 %  alle r Falle (also das gute m ittle re  D ritte l) auf eine einzige 
M afistrecke; alle anderen W erte gehoren dem oberen oder unteren 
D ritte l an. U nd selbst bei Reihe A , welche die doppelte Streuung 
hat, liegen die Verhaltnisse n ich t v ie l besser. H ie r w ird  das m ittle re  
D ritte l gebildet aus den 18 % der Falle, welche den M itte lw e rt 
zeigen und aus je  8 %, die den beiden benachbarten MaBstrecken 
entnommen werden m iissen; der Rest gehort w ieder zur ersten 
und le tzten A bte ilung . M it anderen W orten : in  die beiden Grenz- 
abteilungen kommen noch Falle h inein, die ihrem  ganzen H abitus 
nach durchaus M itte lg u t sind. D ie besonderen Gruppenerschei- 
nungen, die speziell den „G u ten “  und den „Schwachen“  zu- 
kommen, und zu dereń Erforschung die F raktion ie rung  vorge- 
nommen w ird , werden hierdurch sta rk verschleiert.

Es is t deshałb eine solehe Teilung anzustreben, bei der die 
M itte  ais S telle groBter D ich tig ke it m it groBerer K op fzah l ver- 
tre ten  is t, ais jede der extrem en F raktionen.

H ie rfiir  g ib t es sowohl beziiglich der Rangordnungen wie der 
MaBzahlen Fraktionierungsgrundsatze, die zudem den V o rte il 
haben, f i ir  N orm alfa lle  auch untereinander in  guter Uberein- 
stim m ung zu stehen.

W o n u r eine Rangordnung ohne MaBzahlen zur V erfiigung 
steht oder wo es zu rechnerischen Zwecken erw iinscht is t, daB die 
Personenzahlen der einzelnen F raktionen in  einfachen Zahlen- 
verhaltnissen stehen, te ile  man die Reihe in  v i e r  an Personen- 
zahl gleiche Teile, rechne die ersten 25 % a lle r Ind iv iduen  ais 
gute A bte ilung , die folgenden 2 x  25 % ais m ittle re  und die 
le tzten 25 % ais schwache A bte ilung . Dann ha t m an die Gewahr, 
daB die beiden extrem en Abteilungen ih re r Hauptmasse nach 
von solchen V arianten gebildet werden, die sich wesentlich vom  
D urchschn itt entfernen, und daB andererseits die M itte lab te ilun g  
die kom pakte V e rtre te rin  derjenigen Fa lle  is t, die sich eng um  das 
D ichtigke itsm axim um  herum  scharen.

Sind MaBzahlen vorhanden, so b ieten sich die „m ittle re  A b
w eichung" oder die „w ahrscheinliche Abw eichung" ais geeignete 
Scheidungspunkte an. F iir  den Id e a lfa ll, daB die Reihe dem 
GAussschen Verteilungsgesetz gehorcht, deckt sich die G liederung 
nach der wahrscheinhchen Abweichung genau m it der oben ge
nannten nach der Personenzahl (s. S. 243). Denn auBerhalb der 
wahrscheinlichen Abweichungen nach oben und unten liegen je  
25 %, innerhalb der wahrscheinlichen Abweichungen liegen 50 % 
a lle r Falle.

Im  allgemeinen w ird  die beąuemer zu berechnende „m itt-
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lere Abweichung1' nicht ałlzusehr von der wahrscheinlichen Ab
weichung differieren, so dafi sie zur Fraktionierung meist aus- 
reicht. Sie erlaubt zugleich eine innerlich begriindete Definition  
der drei Fraktionen:

D ie  „ M i t t e l g r u p p e 11 i s t  d i e  Z u s a m m e n f a s -  
s u n g  a l l e r  d e r j e n i g e n  V a r i a n t e n ,  d i e  v o m  
D u r c h s c h n i t t w e n i g e r  a b w e i c h e n  a i s  d a s M i t t e l  
a l l e r  A b w e i c h u n g e n  b e t r a g t ;  zur „guten Gruppe11 
bzw. „schwachen Gruppe11 gehoren alle Varianten, die vom Durch- 
schnitt nach oben (unten) weiter abweichen ais die m ittlere Ab
weichung betragt.

In  de r fin g ie rte n  R e ihe A  de r T abe lle  I  w u rd e n  d ie  d re i m ittle re n  
M aBstrecken (vo n  der A bw eichung — 15% bi s + 1 5 % )  in n e rh a lb  de r 
m ittle re n  A bw eichung liegen, w elche ±  16,6%  b e tra g t. D ie  M itte lg ru p p e  
u m fa fit dem nach der H a u fig k e it nach 17 % +  18%  +  17%  =  52%  a lle r 
V a ria n te n .

Die Empfehlung der Viertelsteilung erfahrt nun aber eine 
eigentiimliche Verstarkung auf rein empirischem Wege. Es scheint 
namlich, dafi dort, wo aus immanenten Bediirfnissen, ohne R iick- 
sicht auf statistische Gesichtspunkte, eine Reihe fraktioniert 
wird, sich sehr oft von selbst die Viertelsteilung, zum mindesten 
fiir  die Abspaltung der schwachen Gruppe, einstellt. Dies von 
B o b e rta g  entdeckte Yerhalten kann man auch so formulieren: 
d ie  a l l g e m e i n e n  u n d  n o r m a l e n  A n f o r d e r u n g e n ,  
d i e  a n  b e s t i m m t e  M e n s c h e n g r u p p e n  i n  g e -  
w i s s e r  B e z i e h u n g  g e s t e l l t  w e r d e n ,  s i n d  o f t  
so d o s i e r t ,  d a f i  7 5 % a l l e r  I n d i v i d u e n  i h n e n  
—r i n  s e h r  v e r s c h i e d e n  h o h e m G r a d e  —  g e n i i g e n  
o d e r  m e h r  a i s  g e n i i g e n ,  w a h r e n d  2 5 % i h n e n  —  
w i e d e r u m  i n  v  e r s c h i  e d e n e m G r a d e  —  n i c h t  
g e n ii g e n. (D ie zuerst genannten 75 % umfassen dann die 
gute und die m ittlere Gruppe.)

B o b e rta g  ste llte  dies Y erhaltn is einerseits bei einer Zensuren- 
s ta tis tik , andererseits bei den Ergebnissen der BiNETschen In te lli-  
genzpriifungsm ethode fest, und zwar ebenso in  den von B in e t  
selbst angestellten Versuchen, w ie in  seinen eigenen E xperi- 
m enten \  Sodann fand er ahnliche E inteilungsgesichtspunkte bei 
Mc D o u g a ll und in  einer Zensurenstatistik von M a x  M e y e r  2

1 B e ric h t h ie riib e r in  de r be i Ausgabe dieses Buches noch n ic h t e r- 
schienen F o rtse tzun g  vo n  668 . V g l. auch L ip m a n n  675.

* 979.
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angewandt. Eine weitere Nachpriifung erscheint dringend er- 
wiinscht *.

Ganz andere Gesichtspunkte miissen naturgemaB obwalten, 
wenn es g ilt, eine an V arianten auBerordentlich zahlreiche Reihe 
in  eine ziem lich groBe Anzahl von Gruppen zu fraktion ie ren . W ir 
sprechen dann von S t u f e n b i l d u n g .

Man k a n n  S t u f e n  g l e i c h e r  H a u f i g k e i t  b ilden, 
indem  man je  x  in  der Rangordnung benachbarte V arianten zu 
einer S tufe zusammenfaBt. In  der Ogive sind die S tufen gleicher 
H a u fig ke it durch Abszissenabschnitte gleicher Lange reprasen- 
tie rt. M an kann dann untersuchen, w ie sich innerhalb der gleichen 
Personenzahl je  von Stufe zu S tufe die MaBzahlen andem . Das 
Verfahren ha t den Mangel, daB o ft, um  die gleiche Personenzahl 
zu erlangen, V arianten von identischen W erten (und gleichem 
R angplatz) doch yerschiedenen S tufen zugete ilt werden miissen.

M an kann andererseits S t u f e n  g l e i c h e r  B r e i t e  
b ilden, indem  m an die yorkom m enden MaBzahlen (am besten 
in  der Form  der re la tiven  Abweichungen) in  gleich groBe Strecken 
te ilt. In  der Streuungskurve sind die S tufen gleicher B re ite  durch 
Abszissenabschnitte gleicher Lange reprasentie rt; h ie r is t fest- 
zustellen, w ie sich innerhalb einer bestim m ten G raddistanz je  
von Stufe zu S tufe die H aufigke iten  andem . So w ahlten w ir in  
der Tabelle I  lO prozentige MaBdistanzen ais S tufen gleicher 
B re ite .

Nehmen w ir die ideale GAUsssche Kurve ais giiltig  an, so 
laBt sich fiir  jede angenommene Gesamtzahl von Stufen berechnen, 
m it welcher relativen Haufigkeit die einzelne Stufe yertreten ist. 
Allerdings miissen die Anfangs- und Endstufen wegen des asympto- 
tischen Yerlaufs der Kurye ais unbegrenzt betrachtet werden; 
dies kommt aber bei der verschwindenden Starkę ihrer Besetzung 
nicht in Betracht.

T e ilt man z. B . die Abszisse in  14 aąuid istante S tufen und 
2 asym ptotische Seitenstufen, so en th a lt bei idealer Y erte ilung 
jede S tufe die in  Tabelle I I I  angegebenen prozentualen H au fig 
ke iten . (Nach G alto n , dem w ir die Zahlen entnehmen, geben w ir  
auch die Verrechnung auf eine M illio n  Ind iv idue n  w ieder.)

W enn also f i ir  irgend ein M erkm al em pirisch festgeste llt is t, 
daB die S treuim g seiner V arianten eine geniigende Annaherung

1 W ahrend  de r D rueklegung des Buches e rsch e in t eine w e ite re  B e- 
s ta tig u n g : G o d d abd  (681») kam , be i A nw endung de r B in e t-T e s ts  an 1500 
S ch u lk in d e rn , zu  ganz ahn lichen  F ra k tio n ie ru n g e n .
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an die GAUsssche K u rve  zeigt, so is t man berechtig t, f i ir  das M erk- 
m al S tufen zu b ilden und dereń re la tive  Besetzung nach dem zu 
berechnenden Schema anzunehmen.

Dagegen is t der um gekehrte W eg n ich t zulassig, da li man 
a p rio ri f i ir  irgendein M erkm al die G iiltig k e it der GAussschen 
Fehlerkurve yoraussetzt und danach S tufen gleicher W eite m it 
den entsprechenden Besetzungsziffem  postu lie rt. So ve rfuh r vo r 
einem Menschenalter G a lto n . 1 E r w o llte  die G esam theit eines 
Volkes nach der geistigen Le istungsfahigke it in  eine Anzahi gleich 
abgestufter Klassen ghedem. U n te r Voraussetzung der GAuss
schen V erte ilung  b ilde te  er 16 S tufen (vg l Tab. U l) ,  nahm  an, 
daB der Begabungsabstand jeder Klasse von der benachbarten 
gleich groB sei und w ar nun iiberzeugt, daB je  eine M illin n  Men
schen sich ungefahr in  der berechneten Weise au f die 16 Klassen 
verte ile .

T abe lle  U L

H a u fig k e it

S tu fe a u f 100%
a u f 1 M illio i 

M enschen

1 (asym p t.) 0 ,0 0 0 1% 1
2 0,0014% 14
3 0,0233% 233
4 0,2423% 2 423
5 1,5696% 15 696
6 6,3563% 63 563
7 16,1279% 161 279
8 25,6791% 256 791
9 25,6791% 256 791

10 16,1279% 161 279
11 6,3563% 63 563
12 1,5696% 15 696
13 0,2423% 2 423
14 0,0233% 233
15 0,0014% 14

16 (asym p t.) 0 ,0 0 0 1 % 1

D er m ethodologische Fehler lie g t h ie r in  der schon oben er- 
wahnten unberechtigten Annahm e, daB die GAUsssche K u rve  das 
a llgem eing iiltige  V erte ilungsprinzip  f i ir  jede V ariantenb ildung 
iibe rhaup t bedeute.

1 324, 325.
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K a p ite l X V II.

Die Variabilitat.

U nte r V a r i a b i l i t a t  (Vb) eines M erkm als verstehen 
w ir den M annigfa ltigke itsgrad der V arianten, in  denen es vo r- 
kom m t. D ie V b eines M erkm als kann entweder im  allgemeinen 
oder f i ir  eine bestim m te Gruppe (z. B . das w eibliche Geschlecht, 
ein V o lk, einen Stand) untersucht werden.

D ie Vb is t zum T e il von iso lie rt p riifba ren  Bedingungen ab- 
hangig; sofem das M erkm al in  diesem M itva riie ren  m it wechseln- 
den Bedingungen betrach te t w ird , sprechen w ir von seiner K o n -  
v a r i a b i t a t  (Cvb). D ie F ah igke it einer Bedingung, V arianten 
zu erzeugen, nennen w ir ih re  V a r i a t i v i t a t  (V t) *.

Is t der V a riab ilita tsg ra d  eines M erkm als selber variabel, so 
lie g t V a r i a t i o n s w e c h s e l  oder V b zw eiter O rdnung vo r 
(entśprechend besteht bei der sie verursachenden Bedingung 
V t zw eiter O rdnung). Ih re  R iehtung is t p o s itiv , wenn der Vb- 
grad zu n im m t: fortschreitende D i f f e r e n z i e r u n g  des M erk
mals. Sie is t negativ, wenn der Vb-G rad abn im m t: fortschreitende 
U n i f o r m i e r u n g  des M erkm als.

1. B e s t i m m u n g  u n d  V e r g l e i c h u n g  d e r  V a r i a -
b i  1 i  t  a t.

D ie V a ria b ilita t eines M erkm als bekundet sich zunachst in  
der Z a h 1 der Q ualita ten oder Stufen, in  denen die Varianten 
auftre ten .

W enn ein M erkm al nu r in  d re i Typen, ein anderes in  v ie r 
Typen vorkom m t, so ha t jenes eine „arm ere“ , dieses eine 
„re ichere“  Y a ria b ilita t. Ebenso wenn von zwei Rangordnungen

1 B e z iig lic h  de r A u sd riicke  V a r ia b ilita t u n d  V a r ia tiv ita t verg le iche 
m an ahn liche  K orre la tbeze ichnungen , d ie  eben fa lls d ie  passive und  a k tiv e  
S eite eines iden tisehen Tatbestandes benennen, w ie  „S u g g e s tib ilita t"  und  
„  S u g g e s tiv ita t “ .
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gleicher Personenzahl und gleichen Umfanges die eine nur zehn 
Stufen umfaBt, die andere sich in zwanzig feiner abgestufte Unter
schiede te ilt. Diese A rt der Variabilitatshestimmung verspricht 
indessen keine bedeutende wissenschaftliehe Ausbeute und ist auch 
meines Wissens bisher nicht angewandt worden.

W e it w ich tige r is t die Bestim m ung der Y a ria b ilita t nach dem 
A  b s t  a n  d  der V arianten untereinander. Je nach der dichteren 
oder w eiteren Streuung um  den M itte lw e rt sprechen w ir dann von 
,,schwaęlierer“  und ,,starkerer“  V a ria b ilita t; auf sie a lle in  be
ziehen w ir auch den Ausdruck ,,V a ria b ilita tsg ra d “ . Dieser is t 
durch verschiedene W erte meBbar 1.

A m  bequemsten is t die bloBe Angabe der oberen und der 
unteren Grenze, z. B .: „D ie  Leistim gen der S chiiler schwankten 
zwischen 3 und 17 Fehlem “ . Aber die Bestim m ung is t auBer
o rden tlich  g rob; denn derartige Um fangswerte sind durch ganz 
zufa llige und vereinzelte Grenzleistungen bedingt, d ie S tellung 
der Hauptmasse der Y arianten kom m t da rin  n ic h t zu ihrem  Recht.

W ir m iissen solche W erte benutzen, in  welchen die einzelnen 
V arianten m it ih ren Abweichungen entha lten sind. D uncker  
w ah lt die W urzel aus der m ittle re n  quadratischen Abweichung, 
G alto n  die „w ahrscheinliche Abweichung11, welche zwei D ritte l 
des DuNCKERschen W ertes be trag t (s. d. Form el S. 239). Auch 
das GAUsssche PrazisionsmaB kann unserem Zweck dienen 
(s. S. 244); es is t aber rechnerisch sehr ko m p liz ie rt und nu r f iir  
GAUsssche V erte ilungskurven g iiltig .

F iir  unsere Zwecke w ird  w oh l durchweg die m i t t l e r e  
A b w e i c h u n g  —  und zwar m eist in  ih re r r e l a t i v e n  Form  
V  (s. S. 238/9) —  ein ausreichendes und bequem zu berechnen- 
des V ariab ilita tsm aB  f i ir  eine Reihe sein; sie lie fe rt uns den 
i n n e r e n  S t r e u u n g s i n d e x  d e r  R e i h e .

W ir brauchen aber aus ba ld  aufzuzeigenden G riinden auch 
ein MaB f i ir  die zwischen mehreren Gesamtreihen oder Gruppen 
bestehende V a ria b ilita t, also ih re  auBere Streuung. H ie rbe i w ird  
die einzelne Reihe durch ih ren M itte lw e rt m ve rtre ten . D ie A b
weichungen dieser m voneinander lie fe rn  daim  w iederum  ve rm itte ls  
der S. 238 angegebenen Berechnung einen W ert der re la tiven  
V a ria b ilita t V m den a u B e r e n  S t r e u u n g s i n d e x  d e r  R e i h e .

Bei der auBeren Streuung w ird  m an es aber o ft nu r m it dem 
Abstand z w  e i  e r  M itte lw e rte  zu tu n  haben; dann vere in facht 
sich die Rechnung. Zuweilen gen iig t schon die bloBe D ifferenz

1 Y g l .  D u n c k e r  55 S. 143 f f .
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der M ittelwerte m2— jmj1; w ill man auch hier einen relatiyen W ert

Der Variabilitatsgrad bietet nun fiir vergleichende Unter
suchungen ein sehr interessantes imd aussichtsreiches Objekt, das 
bisher noch fast gar nicht bearbeitet wurde. Man war von der 
generellen Psychologie her zu sehr gewohnt, die Streuung ledig- 
lich ais ein unangenehmes Zeichen fiir  die Ungenauigkeit des 
Mittelwertes anzusehen; je tzt zeigt sich, daB sie ein eigenes Problem  
ist, an Bedeutung dem M ittelw ert durchaus ebenbiirtig. So kommt 
es, dali in  den schon vorliegenden Publikationen latent zahlreiche 
Variabilitatswerte versteckt Megen, die noch nachtraglich durch 
besondere Berechnungen herausgeholt werden konnen. Die von 
uns gewahlten. Beispiele sind z. T . auf solehe Weise gewonnen.

Infolge der relativen Bedeutung des Wertes V  sind w ir in  
der Lage, die Variab ilitat von verschiedenen Merkmalen trotz 
verschiedener M ittelwerte miteinander zu vergleichen, sofem nur 
das bei beiden angewandte MaB vergleichbar ist. So kann z. B. 
die Gute der Leistungen in einer Schulklasse ebenso fiir Rech- 
nungs- wie fiir D ik ta t- und Ubersetzungsaufgaben durch das 
iibereinstimmende MaB der Fehlerprozentsatze gemessen werden; 
die drei gewonnenen V-W erte zeigen dann, in  welcher der drei 
Leistungsformen die Schiller am meisten differenziert sind.

E in  experim ente lles B e isp ie l: O e h r n  * h a t an zehn Personen L e m - 
versuche gem acht un d  zw ar e inm a l m it s innlosen S ilben , das andere M ai

1 E x a k te r ais dieser W e rt seheint de r von  L ip m a n n , Z tse h r. f .  P syoho l. 
48, vorgesohlagene Z e n tra lw e rt de r D iffe renzen  zu sein. Es w erden zw isehen 
jedem  W e rt d e r einen R e ihe un d  dem  a u f entsprechendem  R a ng p la tz  stehen
den W e rt de r zw e iten  R e ihe d ie  D iffe renzen  g e b ild e t un d  diese ih re rs e its  
in  eine R angre ihe gebracht. D e r a u f dem  m ittle re n  R a n g p la tz  stehende 
W e rt is t dann —  nach V orze ichen un d  GroBe —  reprasen tie rend  f i i r  den 
zw isehen beiden R e ihen iib e rh a u p t bestehenden U n te rsch ied . Das V e r- 
fah ren  e m p fie h lt s ich  besonders be i R e ihen m it groBer S treuung oder 
ge ringer D iffe re n z . * 442.

W2 — >»i

T abe lle  IV .

O h r n , Lem versuche 
an 10 Personen

L e m ze it in  Sek. f i i r

je  eine je  eine
sinnlose S ilbe  Z iffe r

M itte lw e rt
m it t l.  A b w ., absol.
m it t l.  A b w ., re la t. =  V .

11,8
2,9

25%

9.6
3.7 
88%
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m it s in nvo lle m  S to ff, n a m lich  Z iffe m . D ie  psychologisehe S tru k tu r der 
Le is tun g  is t o ffen ba r in  beiden F a lle n  sehr verschieden. B eifo lgende von  
m ir berechnete T abe lle  IV  ze ig t n u n , da fi das s in n vo lle  Lernen w eniger 
Z e it e rfo rd e rte , daB aber tro tz  dieser augenschein lich groBeren L e ic h tig - 
k e it de r A ufgabe das 's in n vo lle  Lem en eine ganz b e tra c h tlic h  s ta rke re  
S treuung der Lem ze iten  he rvo rb rach te .

D erartige Vb-Vergleichungen sind n a tiir lic h  nu r dann zu- 
lassig, wenn im  iib rigen  die Untersuchungsbedingungen f i ir  die 
verschiedenen Leistungen m oglichst g le ichartig  sind ; deshalb w ird  
man w ohl kaum  je  davon absehen konnen, daB die Untersuchungen 
an demselben M enscbenm aterial angestellt werden. Is t dies aber 
f i ir  eine gróBere Anzahl von Leistungen geschehen, so w ird  es unter 
Um standen m oglich sein, die Leistungen der Gruppe nach ih re r 
V a ria b ilita t in  eine Rangordnung zu bringen. D ie Zuverlassigkeit 
einer solchen Rangordnung ware dann durch entsprechende U n te r
suchungen an anderen Gruppen nachzupriifen.

2. D ie  I d e e  e i n e r  a l l g e m e i n e n  V a r i a b i l i t a t s -
s k a l a .

Den Befund iib e r den Vb-U nterschied verschiedener M erk
male kann man dadurch erw eitern, daB man die U ntersuchung 
un te r veranderten Bedingungen w iederholt. So laB t sich —  um 
bei obigem Beispiel zu bleiben —  den Vergleich sinnloser und sinn- 
vo lle r Lem leistungen an andersartigem  Lem m ateria l erneuem. 
Ze ig t sich dann jedesmal, daB die sinnlosen Leistungen yerschie- 
dener Personen untereinander weniger abweichen ais die sinn- 
vollen, so is t w ohl der SchluB berechtig t, daB das Lem en sinn- 
vo lle r S toffe eine im  a l l g e m e i n e n  starker variierende T a tig - 
k e it is t, ais das re in  mechanische Lernen.

Andere M ethoden, insbesondere die spater zu besprechende 
Messung der K onva ria tion , konnen in  gleichem Sinne verw andt 
w erden; und so is t es denkbar, daB man k iin ftig  Aussagen iibe r die 
a l l g e m e i n e  Y a r i a b i l i t a t  e i n e s  p s y c h i s c h e n  
M e r k m a l s  und iib e r das a l l g e m e i n e  V a r i a b i l i t a t s -  
r e r h a l t n i s  m e h r e r e r  p s y c h i s c h e n  M e r k m a l e  
untereinander w ird  machen konnen.

D er B eg riff der allgemeinen V a ria b ilita t ero ffnet Ausblicke 
in  psychologisches N euland; denn er s te llt ein neues Ordnungs- 
p rin z ip  der psychischen D ispositionen dar. Zu un te rs t stehen die 
re la tiv  invariab len Beschaffenheiten; sie b ildeń den wenig d iffe ren- 
z ierten Fundus f i ir  Menschen yerschiedenster A rt, bleiben im  
Wechsel der Zeiten ziem lich konstant, sind durch auBere E rn

stem, Dlfferentielle Psychologłe. 17
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w irkungen n ich t sehr beeinflu fibar. A n  sie reihen sich Hann die 
D ispositionen m it im m er groBerem Streuungsindex bis zu jenen, 
die von In d iv id u u m  zu In d iy id u u m  und von Gruppe zu Gruppe, 
ja  auch innerhalb des Ind iv iduum s von einem Zustand zum anderen 
am meisten variie ren und M ilieueinflussen in  hohem M afie zu- 
ganglich sind.

Ferner w ird  auf den Zusammenhang des allgemeinen V aria - 
b ilita tsgrades m it anderen Eigenschaften der gepriiften  Funktionen 
zu achten sein. So steht die V a ria b ilita t in  enger Beziehung zur 
K o m p le x ita t eines seelischen M erkm als. D ie Funktionen von 
hoherer Zusammengesetztheit sind auch die starker variierenden, 
die einfacheren auch zugleich die in te rin d iv id u e ll gleichform igeren. 
Diese —  schon von B in et  und H enki hervorgehobene —  Bezie
hung bew irk t, da fi die von der generellen Psychologie vorzugs- 
weise beachteten E lem entarfunktionen f i ir  d ie d iffe ren tie lle  eben 
wegen ih re r geringeren Streuung w e it weniger Bedeutung haben 
ais die kom plexeren Funktionen.

E ine ahnliche Beziehung besteht dann ve rm u tlich  auch 
zwischen V a ria b ilita t im d E ntw icklungsfo lge: Je spater eine 
F u nktion  in  der (ontogenetischen und phylogenetischen) E n t
w icklung des Menschen a u ftr itt, um  so starker is t auch im  a ll
gemeinen ih re  V a ria b ilita t.

Man sieht, dafi w ir h ie r zu einer Rangordnung der psychischen 
D ispositionen kommen, w ie sie im  A lltagsleben durch die W e r t -  
ausdriicke „n iedere“  und „hohere F unktionen " gekennzeichnet 
sind. D ie niederen sind die weniger variablen, einfacheren, friih e r 
auftretenden Funktionen, die hoheren die variableren, kom - 
plexeren, spater zur E n tw ick lim g  kommenden. Aber unsere 
vorangegangene Betrachtung laB t uns erst den Sinn und die 
Grenzen dieser W ertung ric h tig  beurteilen. Jedes In d m d u u m  
is t zugleich Gattungswesen und In d iv id u a lita t und ha t zugleich 
Aufgaben nach beiden Seiten zu losen. Diesen Aufgaben dienen 
nun jedoch die in  irgendeinem  In d iy id u u m  X  vorhandenen D is
positionen in  sehr yerschiedenem M afie. Denn die D ispositionen 
m it geringem Streuungsindex sind solche, in  denen X  allen anderen 
Ind iv idue n  sehr ahnlich is t : sie vertre ten  also das G attungsm afiige 
in  ihm . D ie D ispositionen m it hohem Streuungsindex dagegen 
smd solche, in  denen sich X  gewohnlich von den anderen In d i- 
viduen deu tlich  unterscheidet, sie sind es also yorzugsweise, die 
die Zuspitzung zur In d iv id u a lita t bedingen. M acht man also 
die Gattungsaufgabe des Menschen zum  M itte lp u n k t der W ertung, 
so sind die wenig yariablen „n iederen " Funktionen gerade die



Kapitel X V II.  Die Yariabilitdł. 259

hoherwertigen; denn sie a lle in  gewahrleisten die Hom ogeneitat 
und Konstanz der G attung. W ird  dagegen die Personlichkeits- 
b ildung zum  W ertzentrum  gemacht, dann sind die variableren 
F unktionen auch die hoherwertigen, w e il sie vor allem  die Aus- 
gestaltung personlicher E igenart herbeifiihren.

3. I n t e r  - u n d l n t r a y a r i a b i l i t a t .

Da die V b eines M erkm als ebenso in te rin d iy id u e ll wie in tra - 
in d iv id u e ll untersucht werden kann, so b ie te t sich h ie r zu Ver- 
gleichungen m annigfacher AnlaB.

D ie allgem einste Frage ob zwischen der In tra - und In te r- 
v a ria b ilita t eines M erkm als im  groBen und ganzen Analogie be- 
stehe, haben w ie bereits im  yorigen A bschn itt im p lic ite  be jaht. 
U nzw eife lha ft werden diejenigen M erkm ale, welche i  m  In d iv i- 
duum  sta rk zum V ariieren neigen, auch beim  Vergleich der In - 
d ividuen u n t e r e i n a n d e r  groBe Unterschiede lie fem  und 
um gekehrt. So sind z. B . auch innerhalb eines einzelnen In d iv i- 
duums die Leistungen des sinnvollen Gedachtnisses v ie l va ri- 
abler ais die des re in  mechanischen Gedachtnisses —  w ie w ir es 
entsprechend oben f i ir  die in te rind iv idu e lle  Vb. fanden.

Da aber die Analogie zwischen In tra - und In te rv a ria b ilita t 
niem als eine vollstandige sein w ird , so entsteht die weitere Frage 
nach dem V erha ltn is beider f i ir  ein und dasselbe M erkm al. Dies 
V erha ltn is w ird  ausgedriickt durch den „In te r-In tra -Q u o tie n te n “ :

In te r-V b  
In tra -V b

Is t der Q uotient groB, so bedeutet dies, daB das M erkm al 
innerhalb des E inzelind ividuum s re la tiv  konstant, aber zwischen 
vielen E inze lind ividuen sehr d iffe ren t is t: es ha t demnach einen 
hohen In d iv id u a lita tsw e rt. Bewegt sich der Q uotient dagegen 
um  den W ert 1 herum , so bedeutet dies, daB die Unterschiede 
zwischen den Ind iv iduen  n ich t betrach tlich  groBer sind ais d ie 
Unterschiede, die innerhalb eines Ind iv iduum s vorzukom m en 
pflegen; das M erkm al ha t also v ie l m ehr generelle (ob jektive) ais 
ind iv idue lle  (subjektiye, psychographische) Bedeutung.

M eines W issens is t dieser Q u o tie n t b isher e rs t e inm a l b e n u tz t w orden, 
n a m lich  von  F . L . W ells  zu r B estim m ung der O b je k tiv ita t von  in d iv id u e lle n  
U rte ile n 1. E r fa n d , daB je ne r Q u o tie n t be i der asthetischen B e u rte ilu n g  
fa rb ig e r A ns ich tska rten  g ro fle r ais 2, be i der Schatzung vo n  F arben-

1 427.
17*
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d iffe renzen  groBer ais 1 und bei der A nordnung von  sechs verschieden 
schweren G ew ichten u n te r U nstanden sogar k le in e r ais 1 w a r; d ie  d re i 
A rte n  des U rte ile n s  s te llen  also eine S kala fa lle n d e r S u b je k tiv ita t oder 
ste igender O b je k tiv ita t da r.

4. K o n v a r i a b i l i t a t  (Cvb).

D er B eg riff der K onva ria tion  eines M erkm als m it einer Be- 
dingung is t scbarf von dem der K o rre la tio n  (s. das nachste K ap ite l) 
zu unterscheiden. D  a B ein M erkm al m it einer Bedingung in  
K o rre la tion  stehe, d. h. m it ihm  iiberhaup t gemeinsam variiere, 
is t notwendige Voraussetzung, um  die K onva ria tion  zu berechnen. 
Diese aber bezieht sich auf die G r o B e  der D istanzen, welche an 
dem M erkm al durch die Bedingung erzeugt werden, also auf 
einen W ert, der bei der Korrelationsberechnung iiberhaup t n ich t 
in  B e tracht kom m t.

T abe lle  V .

Le istungsw erte
A lte rss tu fe f iir  Aufgabe

A B

I. 5 3
n. 6 5

m . 7 7
IV . 8 9

E in  einfaches (fingiertes) Beispiel erlautere diesen U nter- 
schied. I ,  I I ,  I I I ,  IV  seien 4 A ltersstufen von gleichen Abstanden; 
ihnen werden je  2 verschiedenartige Aufgaben A  und B gestellt. 
D ie MaBzahlen der Leistungen seien die im  Schema angegebenen. 
D a n n  sind die K orre la tionen der Leistung A  m it dem A lte r und der 
Leistung B  m it dem A lte r gleich (nam lich beide vollstandig, r  =  1). 
Ih re  K onvaria tionen m it dem A lte r sind aber ganz verschieden; 
denn Leistung B ko n va riie rt doppelt so sta rk wie Leistung A.

Z ur Berechnung der Cvb is t es n ich t notig , daB die varia - 
tiv e  Bedingung in  ih re r Vb selber, w ie in  obigem Beispiel, meB- 
bar is t; es geniigt, daB irgendein Unterschied, er mag quah ta tiv  
oder q u a n tita tiv  sein, festgehalten und mehreren K onvaria tions- 
berechnungen gleichmaBig zugrunde gelegt w ird . So kann z. B . 
der Unterschied des Geschlechtes oder der Unterschied der B il- 
dung eine solehe va ria tive  Bedingung darstellen, w o fiir w eiter 
im ten rechnerische Beispiele gegeben werden.
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D ie Messung der K onva ria tio n  eines Merkmales m it einer 
Bedingung kann in tra in d iv id u e ll oder in te rin d iv id u e ll erfolgen. 
E in  Beispiel f ik  die erste M ethode:

Ic h  untersuche etwa, ob die Gedachtnisleistungen eines X  
m it wechselnder Bedingung —  z. B . m it zunehmendem A lte r, oder 
bei verschiedenem Grade der tlb u n g , oder bei yerschiedener A u f- 
m erksam keitseinstellung —  sta rk variie ren oder ob sie schwach 
va riie ren ; die innere Streuung der E inzelw erte g ib t das MaB der 
K onya ria tio n . Vereinige ich  vie le so gewonnene W erte yerschie
dener Ind iv iduen , so erhalte ich  den durchschn ittlichen K on- 
yariationsgrad der G edachtnisleistung m it dem A lte r (oder m it 
der tlb u n g , oder m it der A ufm erksam keit).

D ie zweite Methode bedient sich der auBeren Streuung. 
D ie Leistungen a lle r Ind iv idue n  der einen Ubungsstufe (oder A lte rs 
stufe usw.) werden zu dem M itte lw e rte  mlt die einer andejren Stufe 
zu dem M itte lw e rte  m2, die einer d ritte n  zu ms zusammengefaBt 
usw. und nun w ird  die zwischen diesen m bestehende Streuung 
in  einer der. oben angegebenen Weisen bereehnet.

H a t man f i ir  mehrere M erkm ale ih re  Cvb m it derselben 
va ria tiven  Bedingung bereehnet, so kann man C vb-V  e r  g 1 e i  - 
c h  u n g e n yom ehm en. so w ie w ir es in  unserem fik tiv e n  B ei
spiel S. 260 bereits getan haben; bei m ehr ais zwei M erkm alen 
laB t sich auch eine Cvb-Skala aufstellen. Ze igt sich bei einer 
solchen Vergleichung oder Skalierung, daB die K o n ya ria tio n  des 
M erkmales a der des Merkmales b bei sehr yie len va ria tive n  Be- 
dingim gskom plexen iiberlegen is t, so konnen w ir h ie rin  w ieder 
eine allgemeine E igenschaft des Merkm ales a sehen.

B e isp ie l: B e i Aussageversuchen m it B ild e m  s ind  o ft an dieselben 
In d iv id u e n  sow ohl S uggestivfragen w ie  ,,N o rm a l“ -F ragen (F ragen ohne 
S uggestion m it ge ringer S chw ie rigke it) g e ric h te t w orden. A u f G rund  de r 
V ersuche von  O p p e n h e im  un d  solcher von  m ir  is t es nu n  m o g lich , d ie  A us- 
sagetreue f i i r  S uggestiy- tm d  f i i r  N o rm a lfrag en  in  verschiedener G ru p p ie ru n g  
zu  ye rg le iche n ; u n d  da ze ig t es sich , d a fi fa s t jede v a ria tiv e  B ed ingung 
be i de r S u g g e s tib ilita t s ta rkę  V a ria n te n , be i den A n tw o rte n  a u f N o rm a l
fragen  n u r sehwache V a ria n te n  h e rvo rtre te n  la B t. T abe lle  V  g ib t d ie  
au fie ren  S treuungen u n d  zw ar, da im m e r n u r je  zw ei R e ihen zu r V e r- 
g le ichung  kom m en, ais Q uo tien ten  der M itte l. D e r M itte lw e rt de r sehwache- 
re n  G ruppe is t ais 100 gese tz t; d ie  B riic h e  geben also an, um  w ie v ie l d ie  
s ta rke re  G ruppe d ie  schwachere iib e r tr if f t.  U n te rsu ch t w ird  d ie  K o n 
y a ria tio n  m it dem  A lte r 1, dem  G esch lech t1, de r S ch u lg a ttim g  *, de r 
Aussageerziehim g *, de r S chu lle is tim g  *. K eines dieser M om ente h a t a u f d ie

1 A u s : S t e r n  575 T ab. X X  u . X X I.
* V on  m ir  bereehnet nach R . O p p e n h e im  (571) T ab . V I I I  S. 369,

I I I  S. 72, X I  S. 91.
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Treue der N o rm a ła n tw o rte n  eine nennensw erte v a ria tiv e  W irk u n g  gehabt; 
d ie  besseren G ruppen untersche iden sich von  den schwacheren durehw eg 
n u r um  wenige P rozente. A nders d ie  Treue be i S uggestivfragen. H ie r is t 
de r U n te rsch ied  zw ischen den beiden G ruppen sehr b e tra c h tlic h . A m  
frapp an te sten  is t d ie  A lte rs w irk u n g : d ie  v ie rzeh n ja h rig en  iib e rtre ffe n  d ie  
sieben jahrigen an N o rm a ltre u e  n u r um  7%, an S uggestivtreue dagegen um 
63 % ! A be r auch d ie  iib rig e n  D iffe renzen  s in d  groB , m it Ausnahm e de r 
B e g a b u n g sru b rik ł . M ith in  d a rf m an schlieBen, daB d ie  S u g g e s tib ilita t 
a u f a lle  B edingungen, d ie  iib e rh a u p t in  e ind eu tig e r R ie h tu n g  a u f sie w irk e n , 
s ta rk  re a g ie rt, d . h . s ie  h a t  e i n e  s t a r k ę  a l l g e m e i n e  K o n -  
v a r i a b i l i t a t .  Dagegen is t d ie  Aussagetreue a u f no rm a le , n ic h t schwere 
un d  n ic h t suggestive F ragen eine psychische F u n k tio n  vo n  du rchgang ig 
ge ringer K o n v a ria b ilita t.

T abe lle  V I.

K o n v a ria b ilita t de r Aussagetreue m it verschiedenen B edingungen.

♦

T reue der 
s ta rke re n  G ruppe, 

a u f 100% der 
schw acheren G ruppe 

berechnet

V er- 
schiedene 

A lte rs - 
s tu fe n : 

14 y2 ja h r. 

7 ja h r.

Ge-
sch lech te r:

K naben

V er- 
schiedene 

S chul- 
g a ttu n g e n : 

H oh. 
Tocher- 
schule

N ach und 
v o r der 
Aussage- 

e rziehung : 
3. V ersuch

V er- 
schiedene 

S chul- 
le is tu n g e n : 

gu te 
S ch iile - 
rin n e nM adchen

M adchen-
V o lks -
schule

1. Versuch schwache
S ch iile -
rin n e n

107 104 107 104 109
N orm a lfrag en

100 100 100 100 100

163 111 122 135 /1 0 6 \
S uggestivfragen

lo o Too Too 100 y
Diese allgem eine K o n v a ria b ilita t is t n im  aber n iehts ais eine 

Teilerscheinung jener „allgem einen V a ria b ilita t“ , die w ir oben 
(S. 257) besprachen. Derm zweifellos w ird  irgendeine psychische 
D isposition , die in  sich s ta rk  zum V ariie ren ne ig t, auch m it m odi- 
fizierenden Bedingungen s ta rk  k  o n  variie ren  und um gekehrt.

M i t t e l b a r e  K o n r a r i a t i o n .  —  D er B eg riff der 
K o n v a ria b ilita t e rlaub t uns gewisse E inb licke  in  noch eine andere 
Problem gruppe. E ine Leistung a konvariie re  m it einer au f sie

1 D ieser A u s fa ll is t ve rs ta n d lich , ja  n o tw e n d ig ; zw ischen In te llig e n z - 
g ra d  un d  S u g g e s tib ilita t besteh t n a m lich , w ie  andere B efunde leh ren , 
ke ine  sichere K o rre la tio n , so m it haben w ir  (v g l. S. 260) iib e rh a u p t k e in  
R e ch t, d ie  K o n v a ria tio n  zu untersuchen.
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gerichteten va ria tiven  Bedingung in  gewissem Mafie (es finde 
etwa in  der Leistung fortsehreitende t)bung, oder eine fortschre i- 
tende E rm iidung s ta tt, oder sie werde unter wechselnde Form u- 
lie rung der Aufgaben geste llt; h ierdurch werden die Leistungs- 
werte verandert). G leichzeitig kann nun eine Leistung b, welche 
jener va ria tiven  Bedingung n i c h t  d ire k t untersteht, ebenfalls 
eine K onva ria tio n  hoheren oder geringeren Grades zeigen. Dies 
is t dann ein Zeichen, dafi b zu a in  einem inneren Zusammenhang 
steht, welcher ein Ausstrahlen des von der Bedingim g auf a ge- 
iib te n  Einflusses auch au f b zur Folgę hat. Diese Vorgange sind 
bisher in  einzelnen Fallen ais „M itiib u n g “  und ais ,,M ite rm iidung“  
untersucht worden; w ir sehen je tz t, dafi diese beiden Phanomene 
nu r Teilerscheinungen der m itte lbaren  K onva ria tio n  sind, die 
sich auch noch in  ganz anderen Form en aufiem  kann.

N un is t aber k la r, dafi diese Ausstrahlung von a auf b um  so 
starker sein w ird , je  enger beide Leistungsform en m iteinander 
zusammenhangen. Nennen w ir diesen Zusammenhang ,,Ver- 
w andtschaft“ , so sind w ir nun im stande die V erw andtschaft der 
beiden Leistungen q u a n tita tiv  zu bestim m en. W ir definieren nam 
lich  : z w e i  L e i s t u n g s g e b i e t e  h e i f i e n  v e r w a n d t ,  
w e n n  e i n e  B e d i n g u n g ,  w e l c h e  a u f  d i e  V a r i a -  
t i o n  d e r  e i n e n  L e i s t u n g  g e r i c h t e t  i s t ,  a u c h  
d i e  a n d e r e  i n d i r e k t  m i t v a r i i e r e n  l a f i t ;  d i e  
N a h e  d e r  V e r w a n d t s c h a f t  h a t  i h r  M a B  i n  d e m  
G r a d e  d e r  K o n v a r i a t i o n .

D er B e g riff der Verw andtschaft la f it  sich dann von den 
Leistungsgebieten au f die ihnen zugrunde hegenden D ispositionen 
iibertragen und w ir erhalten dam it ein neues M itte l, die disposi- 
tione lle  S tru k tu r des Ind iv iduum s zu erkennen.

5. D ie  V a r i a t i v i t a t  d e r  B e d i n g u n g e n  ( i n s -  
b e s o n d e r e  d e r  t J b u n g ) .

W ir betrachten nun die gleichen Tatbestande von einer an
deren Seite, indem  w ir fragen: W elche Bedeutung kom m t be- 
stim m ten Bedingungen zu im H ervorbringen psychischer V arianten ?

D ie W irkung  form aler Bedingungen - -  w ie Ubung und Ge- 
wohnung, E rm iidung und E rholung, E rle ich terung und Erschwe- 
rung, Ablenkung und K onzentra tion , Zwischenzeit, A lte r, B il-  
dungsgrad usw. —  auf das psychische Geschehen is t ja  von der 
generellen Psychologie sehr v ie lse itig  g e p riift worden, aber ih re
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W irkung auf die V a ria b ilita t wurde dabei doch hochstens ge- 
legentlich gestre ift.

D er Grad der V a ria tiv ita t (V t) is t n a tiirlic h  nur meBbar 
an dem Grad der Vb, den sie he rvo rb ring t; auf diese Weise sind 
sowohl die W irkungen einer einzelnen Bedingung zu untersuchen, 
wie auch mehrere Bedingungen m iteinander vergleichbar.

So la B t sich  z. B . d ie  V t des G eschlechtsunterschieds m it de r der S chu l- 
g a ttu n g  an T ab . V I ve rg le ichen ; sie ze ig t, daB be i Aussageversuehen 
(und zw ar ebenso be i N o rm a l- w ie  be i S uggestivfragen) der U n te rsch ied  
zw ischen V o lks- un d  hoherer Sehule w e it s ta rkere  V a ria n te n  he rvo rb rach te , 
ais der U n te rsch ied  zw ischen K naben un d  M adchen. Z u  einem  gleichen 
E rgebn is f i i r  S uggestivfragen kam  L ip m a n n 1.

Diejenige Bedingung, dereń Vt-Messung die groCte theo- 
retische und praktische W ich tig ke it ha t, is t w ohl die U b u n g ;  
sie sei ais H auptbeispie l etwas ausfiih rliche r behandelt. Bei einer 
und derselben Leistungsform  kann die D ifferenz, die zwischen 
dem Leistungsgrade in  ungeiibtem  und demjenigen in  m axim al 
geiibtem  Zustande besteht, eine ganz gewaltige sein; dies g ilt 
ebenso, wenn man zwei getrennte Personengruppen (ungeiibte und 
geiibte) vergle icht, wie wenn man an denselben Personen den 
U bungsfo rtsch ritt m iB t.

Da die bisherigen Untersuchungen iibe r die Ubung fast im m er 
nu r die allgemeinen Gesetze und R elationen im  Auge hatten, 
so is t die absolute GroBe der durch Ubung erzeugbaren V ariationen 
bisher weniger beachtet worden. U nd doch harren h ier vie le 
w ichtige ProWeme der Bearbeitung, so die Frage: auf welchen 
Gebieten die Ubung die starksten Variantenbildungen erzeugen 
konne, welche Gebiete dagegen dem UbungseinfluB gegeniiber 
re fra k ta r seien. (Es is t dies eines der Grundproblem e der 
gesamten Padagogik). —  Ferner: In  welchem MaBe die Ubung 
irgendeines Leistungsgebietes die Fah igke it auf anderen mehr 
oder m inder verwandten Gebieten konvariieren lasse (das Problem  
der M itiib u n g  und der form alen B ildung 2) und anderes mehr.

D ie va ria tive  Bedeutung der Ubung fo rd e rt gewisse theore- 
tische Uberlegungen heraus, die sich auf die Grundlage der d if
fe rentie llen Psychologie iiberhaupt, nam lich auf die Lehre von 
den D i s p o s i t i o n e n  beziehen. Jeder Mensch ha t ein eng 
begrenztes, durch B eru f und Interessen bestim mtes Gebiet auf dem 
seine Leistungen einen hohen, y ie lle ich t m axim alen Ubungsgrad

1 711 S. 534.
2 V g l. d ie  oben gegebenen A u s fiih ru n g e n  iib e r m itte lb a re  K o n v a ria - 

tion en .
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haben; auf allen anderen Gebieten is t gar keine oder eine gering- 
fiig ige  und unsystematische Ubung vorhanden. Demnach muB 
man auch die Fahigkeiten irgend eines Menschen in  die beiden 
Gruppen der „na tu rlichen  “  und der „m axim alen“  gliedern. D ie 
na turlichen Verhaltungsweisen sind f i ir  das Gesam tbild eines 
X  in  hohem MaBe charakteristisch; eine bestim m te F ah igke it 
zur Unterscheidung von Sinnesreizen, ein gewisser Grad der 
In te lligenzbetatigung, eine so und so beschaffene R eaktion auf 
asthetische E ind riicke  sind nun einm al f i ir  die ganze S tru k tu r 
seiner Lebenshaltung charakteristisch geworden und machen sein 
Wesen aus. Dennoch ware es falsch, den Grad dieser naturlichen 
Fahigkeiten ohne weiteres auf den Grad der zugrunde liegenden 
D ispositionen zu beziehen. Denn jede der genannten Verhaltungs- 
weisen is t iibba r, die eine m ehr, die andere m inder; und da auch 
die starkste U  bung niem als m ehr erzeugen kann, ais was der 
P o te n ta lita t nach schon vorhanden w ar, so schopft erst die m axi- 
male Ubung den ganzen Fundus der angeborenen D isposition aus.

D ie Unterscheidung zwisehen n a tiirlic h e r und m axim aler 
F ah igke it kann n im  bei vie len Spezialgebieten vo r Irrtiim e rn  
bewahren. Man ha t o ft die na tiirhche Yerhaltungsweise ais er- 
sehópfenden Ausdruck f i ir  die D isposition betrach te t und dabei 
iibersehen, daB sie nu r einen kleinen B ruch te il der vorhandenen 
Leistungskapazitat ve rw irk łich t. A m  haufigsten begegnete —  
und begegnet noch —  dieser Irrtu m  bei Bestim m ung der sinn- 
lichen Unterschiedsschwelle. Man ne ig t dazu, die geringe Fahig
k e it des unm usikalischen Menschen, Tonhohen zu unterscheiden, 
oder die G ie ich g iiltig ke it eines abstrakten Denkers gegen feine 
Farbennuancen d ire k t ais grobe Mangel ih re r re in  sinnhehen 
E m pfindungsfahigke it anzusehen; und erst der Nachweis, daB 
man durch Ubung diese scheinbaren Ausfalle ganz be trach tlich  
verringern kann x, f iih r t  jene M einung ad absurdum . N a tiirlich e  
U nterscheidungsfahigkeit im d w irk liche  S innesem pfindlichkeit 
sind eben zwei ganzlich yerschiedene Fahigkeiten . —  Das gleiche 
aber g ilt auf jedem  anderen Gebiet, welches durch U bung va ri- 
ie rt werden kann.

D er U m stand, daB bei jedem Menschen die vorhandenen 
D ispositionen n u r zu einem B ru ch te il der in  ihnen la te n t liegen-

1 G anzlich  unm usika lische M enschen konnen d u rch  fo rtge se tz te  
U bung dazu gebrach t w erden, U nte rsch iede de r Tonhohe, d ie  n u r 
B ru c h te ile  e iner Schw ingung betragen, zu erkennen, oder das absolute  T on- 
b e w u fltse in  zu erw erben.
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den M oglichkeiten ausgebildet sind, da rf nun aber n ich t falsch ge- 
deutet werden. D ie nu r pa rtie lle  Ausbildung is t durchaus n ich t 
eine reine Zufallssache, geschweige denn eine Vem achlassigung; 
sie is t v ie lm ehr durch die K rafteokonom ie des Ind iv iduum s ge
fo rde rt. W ohl kann jede einzelne D isposition, f i i r  s i c h  b e - 
t r a c h t e t ,  durch Ubung zu dem ind iv idue llen  M axim um  
ih re r E n tw ick lung  g e fiih rt werden, nie aber alle D ispositionen 
zusammen; die auf die starkę tjb u n g  einer D isposition gerichtete 
Energie muB anderen Betatigungsweisen entzogen werden. Der 
Glaube an die A llm ach t der Ubung, w ie er h ie r und da auch von 
Psychologen ausgesprochen w ird , is t daher irr ig . Es is t vie lm ehr 
f i ir  jeden Menschen eine A  u s 1 e s e derjenigen D ispositionen 
no tig , die er durch Ubung m axim al ausbilden kann, und bei dieser 
Auslese w ird  er zwar zum T e il durch auBere (padagogische, soziale) 
E in fliisse , zu einem anderen Teile aber durch gewisse ihm  im - 
manente Tendenzen, durch Neigungen, C harakter- und Tem- 
peramentseigenschaften bestim m t. U nd so w ird  es doch, tro tz  
system atischer Pflege von Ubim gen auf den verschiedensten Ge- 
bieten, bestehen bleiben, daB jeder Mensch neben einigen m axi- 
malen Fahigke iten ein weites Gebiet von ,,n a tiirlich e n “  (also 
n ich t bis zum m oglichen M axim um  ausgebildeten) F ahigke iten 
besitzt.

6. V a r i a t i o n s w e c h s e l .
( D i f f e r e n z i e r u n g  u n d  U n i f o r m i e r u n g . )

Da die Vb eines M erkm als in  einem einzigen Zahlenw ert 
ausdriickbar is t, so kann die Konstanz oder Inkonstanz dieses 
Zahlenwertes ihrerseits bestim m t werden. W ir messen dann die 
Vb zw eiter O rdnung.

Es g ib t psychische Eigenschaften, bei denen die einm al vor- 
handene Verschiedenheit der Ind iv idue n  ais eine A rt Fatum  
hingenommen und bei a llen sozialen und padagogischen U rte ilen  
und MaBnahmen in  Rechnung geste llt werden m uB; es g ib t andere, 
bei denen die urspriing licbe  M ann ig fa ltig ke it der V arianten sta rk  
beeinfluBbar is t —  bald im  Sinne steigender D ifferenzierung, 
ba ld im  Sinne einer Anahnelung. F iir  theoretische und prak- 
tische Fragen kann es w ich tig  werden, R ich tung und Grad dieses 
Variationswechsels zu bestimmen.

Sind V‘ und V" die zwei zu yergleichenden V b-W erte erster
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Ordnung, so is t die zwischen ihnen bestehende V b zw eiter O rd- 
nung ais re la tive r W ert durch folgende Form el ausdriickbar

Is t das Vorzeichen des so berechneten Ergebnisses p o s itiv  
(bezw. negativ), so ha t in  der R ich tung  von V' zu V“  D iffe ren 
zierung (bezw. U niform ierung) stattgefunden.

E ine A bstufung der seelischen D ispositionen nach dieser 
ih re r D ifferenzierungs- oder U niform ierungsm oglichkeit e rg ib t 
w ieder ein neues S tru k tu rb ild , das ve rm u tlich  von dem f i ir  die 
Vb erster Ordnung geltenden charakteristisch abweichen w ird . 
Denn es is t durchaus n ic h t von vom here in zu erw arten, dafi eine 
F unktion  m it starker Vb erster Ordnung auch eine starkę Vb 
zw eiter O rdnung besitze und um gekehrt.

So is t z. B . fo lgender F a li d e n kb a r: Irg e n d  eine L e is tu n g  a  werde 
an n  Personen zw e im al g e p riift und  zw ar jedes M a i u n te r anderen B e
dingungen. Is t  d e r D u r c h s c h n i t t s w e r t  be i de r zw e iten  R e ihe 
e rheb lich  abweiehend von  dem  de r ersten , so bedeu te t d ie s : D ie  Le is tun g  
h a t eine s ta rkę  K o n v a ria b ilita t e rs te r O rdnung zu de r genannten B e
d ingung . T ro tz  dieser V ersch iebung des D u rchsch n ittes  ka n n  aber d ie 
re la tiv e  S t r e u u n g  in  der zw e iten  R e ihe de r de r ersten sehr a h n lich  
se in : D ie  Le is tu n g  h a t dann eine geringe K o n v a ria b ilita t zw e ite r O rdnung 
zu  der be tre ffenden  B ed ingung.

Seine ganze Bedeutung e n th iillt aber der Variationsw echsel 
erst d o rt, wo man die B e d i n g u n g e n  betrachte t, durch welche 
er hervorgebracht w ird .

Da diese V a ria tiv ita t zw eiter O rdnung bisher noch sehr wenig 
w issenschaftlich psychologische Behandlung erfahren ha t, sei es 
gesta tte t, ih r Wesen durch eine Reihe von Beispielen zu illu s trie re n , 
die der schon vorhandenen L ite ra tu r entnom m en sind, zum T e il 
aber erst f i ir  unsere Zwecke umzurechnen waren.

a) D ie  A n g l e i c h u n g s  t e n d e n z  s o z i a l i s i e r e n -  
d e r  B e d i n g u n g e n .  DaB diejenigen Lebensform en, welche 
au f H erbeifuhrung und Ausgestaltung sozialer Gemeinschaften 
gehen, zugleich die Angehorigen der Gem einschaft einander an- 
zugleichen streben, da rf w ohl ais allgem ein zugestanden gelten. 
Aber iib e r A rt, G rad und Dauer dieser U n ifo rm ierungsw irkung 
is t n u r wenig Genaueres bekannt. W ie das Problem , wenn auch 
zunachst n u r f i ir  ein sehr eng begrenztes Problem , experim ente ll 
angegriffen werden kann, zeigen die A rbe iten  der W iirzburger
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Lehrer M a y e r  1 und S c h m id t  2. Sie untersuchten die W irkung 
der S c h u l g e m e i n s a m k e i t ,  fre ilic h  n ich t, sofern dadurch 
die D ispositionen der S chiiler dauem d beeinfluB t werden, sondern 
n u r sofern eine momentane Veranderung der Leistungen her- 
vorgerufen w ird . Sie verlangten nam lich von einer Anzahl von 
Schiilem  gewisse Le istim gen: das eine M ai, wahrend alle Schiiler 
in  einem gem einschaftlichen Raume sich befanden („G em ein- 
schaftsarbeit“ ), das andere M ai, wahrend jeder Schiiler iso lie rt 
arbeitete (,,E inze la rbe it“ ) 3. Jeder G em einschaftsarbeit lie f eine 
entsprechende und gleich schwere E inze la rbe it para lle l.

M a y e r , de r a u f sołehe W eise m iin d lich e s  u n d  sch riftlich e s  R echnen, 
D ik ta t, K o m b in a tio n , E inp ragen  e iner sinnlosen S ilbenre ihe au s fiih ren  
lie fi, h a t se lbst f i i r  d ie  e inzelnen A rb e ite n  d ie  „U n ifo rm ie n m g ste n d e n z“  
de r S chu lgem einsam keit berechnet. D a  aber sein R echnungsverfahren feh le r- 
h a ft w a r, habe ic h  seine Z ah len in  re la tiv e  S treuungsindizes um gerećhnet.* 
W enn h ie rb e i d ie  A ng le ichu ng sw irku ng  de r G em einschaftsa rbe it auch n ic h t 
so s ta rk  h e rv o rtra t, w ie  M a y e r  es seinen Z ahlen entnehm en w o llte , so is t 
doch ih r  V orhandensein unve rke nnb a r. D ie  Z e itdauem  de r A rb e ite n  zeigen 
eine d u rc h s c h n ittlic h e  S treuung von  15,2%  be i den E in ze la rbe iten , von  
12,3%  be i den G em einschaftsa rbe iten. D ie  F e h le rh a ftig k e it der Le is tun g  
h a t d o rt einen S treuungsindex von 24 ,4% , h ie r n u r e inen solchen vo n  21 % . 
S ch lieB lich  ve re in ig te  M . Z e itda ue r un d  F e h le rh a ftig k e it e iner jeden 
A rb e it zu e ine r „Q u a lita ts z iffe r“ ; diese zeigen d ie  S treuungsindizes 44%  
f i i r  d ie  E in z e l-, 35%  f i i r  d ie  G em einschaftsarbe iten. D ie  V b  is t also um  
V s ih res u rsp riin g lich e n  W ertes gesunken.

S peziellere E in bh cke  in  d ie  B ed ingungen de r U n ifo rm ie ru n g  ver- 
m it te lt  M . dadu rch , daB e r f i i r  d ie  e inzelnen Versuchsserien, in  d ie  sich  
seine U n te rsuchung  g lie d e rt, verschiedene E in s te llu n g e n  des arbe itenden 
S ch iile rs  schu f. In  e in igen Serien hieB d ie  In s tru k tio n : „A rb e ite  rasch 
un d  scho n !“ , in  anderen: „A rb e ite  re c h t ra s c h !“ , in  noch anderen: „A rb e ite  
schon un d  la ng sam !“  D iese le tz te  G ruppe ze ig t den s ta rks te n  V a ria tio n s - 
wechsel zw ischen E in ze l- u n d  G esa m ta rbe it; f i i r  d ie  Z e it b e tru g  d ie  V b : 
E in z e la rb e it 16% % , G em einschaftsa rbe it 11% ; f i i r  d ie  F eh le rzah len : 
E in z e la rb e it 29% % , G em einschaftsa rbe it 2 1 % ; f i i r  d ie  Q u a lita ts z iffe m : 
E in z e la rb e it 47% , G em einschaftsa rbe it 26% % .

D ies E rgebn is la B t s ich  m eines E rach tens so aussprechen: D e r A u f- 
fo rd e ru n g , s ich  be im  A rb e ite n  Z e it zu  lassen, w ird  be im  is o lie rte n  A rb e ite n  
v o n  jedem  S ćh iile r nach seiner n a tiir lic h e n  D isp o s itio n  entsprochen, daher

1 977. » 981.
* B e i M a y e r  fan d  d ie  is o lie rte  A rb e it in  einem  K lassenraum e s ta tt, 

in  dem  s ich  n u r noch  de r E x p e rim e n ta to r be fand , b e i S c h m id t  w a r sie 
a is H a u sa rb e it aufgegeben. —  B e i den gem einscha ftlichen  A rb e ite n  w a r 
n a tiir lic h  d e r V e rke h r der S ch iile r un te re inan de r v e rh in d e rt. E s so llte  
le d ig lic h  d ie  W irk u n g  de r rau m lich en  G em einsam keit im d  der allgem einen 
A rbe itss tim m u n g  e rfo rsch t w erden.

*  E in e  K r it ik  de r MAYERschen Rechnungsweise un d  d ie  um gerechnete 
T abe lle  s ind  im  A nhang gegeben.
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sta rkę  in d iv id u e lle  D iffe renzen. B e im  gem einschaftlichen A rb e ite n  w irk t 
der A n b lic k  de r m ita rb e ite nde n  S ch iile r un d  der dadureh erzeugte W e tt- 
e ife r gegen diese D isp o s itio n , und d ie  Z e itdauem  des A rbe itens werden 
sich ahn licbe r.

Besonders bem erkensw ert erscheint dann noch folgendes E rgebn is, 
das sich  aus M a y e r s  B efunden herausrechnen la fit. Seine Versuche zer- 
fie le n , w ie schon bem erkt, in  m ehrere (7) Serien, d ie u n te r verschiedenen 
In s tru k tio n e n  s tanden ; in  jede r Serie w urden a lle  Tests an den 14 S ch ille ra  
d u rc h g e p riift. N a tiir lic h  weichen nu n  auch d ie  f i ir  d ie verschiedenen Serien 
gewonnenen D u rchsehn ittsw e rte  von einander ab, aber w iederum  v ie l s ta rke r 
be i den E in ze la rbe iten  ais be i den G em einschaftsarbeiten. Es ergab sich 
n a m lich  ais S treuung der S eriendurchschn itte  f i i r  d ie  A rbe itsda ue m : E in ze l
a rb e ite n  21% , G em einschaftsarbeiten 16% % . F iir  d ie  F eh lerzah len: 
E in ze la rbe iten  14% % , G em einschaftsarbe iten n u r 6 % . Das bedeute t a lso: 
d ie  V erschiedenheit de r In s tru k tio n e n  f i ir  d ie  einzelnen Serien m achte 
sich d o rt s ta rk  ge ltend, wo d ie  S ch iile r is o lie rt a rb e ite te n ; dagegen w a r 
be i den G em einschaftsarbeiten d ie  v a ria tiv e  W irk u n g  de r In s tru k tio n  
v ie l ge ringe r; sie w urde uberdeckt von  de r ausgleichend w irkenden , w e il 
in  a llen  F a llen  g le iehm afiig  vorhandenen B ed ingung de r A rbe itsgem ein- 
schaft.

Aus der ScHsnDTschen A rb e it m ag eine einzelne P robe gen iige n1. 
E r h a t u . a. A ufsa tze  von  g le icher S chw ie rigke it e inm a l zu Hause, e inm a l 
in  der Schule an fe rtige n  lassen. Jeder V ersuch fand  m it denselben S ch iile r- 
re ihen zw eim al s ta tt. F iir  d ie  g e p riifte n  zw o lf S ch iile r g ib t n im  S c h m id t  
n ic h t n u r d ie  Fehlerprozente , sondem  auch —  w oran w ir  uns ha lte n  w o llen  
—  die U m fange der A rb e ite n  an. D ie  d u rch sch n ittlich e  W o rtza h l p ro  A u f- 
satz be tru g  be i den beiden H ausarbe iten  159 und  155, be i den Schul- 
a rbe iten  151 im d  126. D ie  innere S treuung V  b e tra g t zu Hause 16%  und 
17% , in  der Schule 9%  und  13,5% . D ie  V b  de r A ufsatzlange is t dem nach 
in  der Schule jedesm al geringer.

b) V a r i a t i o n s w e c h s e l  d u r c h  E r l e i c h t e r u n g  
u n d  E r s c h w e r u n g .  A n einer fruheren Stelle (S. 258) hatten 
w ir ausgefiihrt, daB die Vb umso groBer is t, je  kom plexer und 
hóher stehend das variierende M erkm al is t. W ird  dieser Ge- 
danke nun auf den Variationswechsel derselben E unktion  bezogen, 
so erhalten w ir eine Reihe von Thesen, die h ier —  n ich t ais fest- 
stehende Behauptungen, sondem ais h e u r i s t i s c h e  P r i n -  
z i  p i  e n  w eiterer Forschungen —  fo rm u lie rt sein m ogen:

I .  D iejenigen Bedingungen, welche eine Leistung kom pli- 
zieren, erscliweren, einen hoheren Aufwand an BewuBtsein und 
geistiger Energie bei der Ausfuhrung erheischen, steigern zu
gleich die Vb.

I I .  D iejenigen Bedingungen, welche bewirken, daB eine und 
dieselbe Leistung einer Gruppe von Menschen schwerer fa llt ais

1 V on m ir berechnet aus der T abe lle : 981 S. 94.
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einer anderen, be w irken zugleich, daB sie d o rt starker d ifferen- 
z ie rt is t ais h ier.

I I I .  D iejenigen Bedingungen, welche eine Leistung verein- 
fachen, erle ichtem , den zu ih r notigen BewuBtseins- und Energie- 
aufwand verringern, setzen zugleich die Vb herab, w irken also 
uniform ierend.

F iir  jede der dre i Satze seien wenigstens einige Belage aus 
der L ite ra tu r gegeben; kurze p rinz ip ie lle  E rorterungen seien an- 
g ekn iip ft.

Zu I .  Erschwerung einer Le istung lie g t zweifellos d o rt vor, 
wo die Aufm erksam keit g le ichzeitig  noch durch eine andere Le i
stung in  Anspruch genommen w ird . W ie eine derartige Ablenkung 
au f die Vb w irk t, kann man aus Versuchen von C o h n  und G e n t  

berechnen 2.

Tebelle V I I .

Lesezeit eines bestim m ten Textes in  S ek.:

C o h n  un d  G e n t  
Schreiblese-Yersuche

ohne
A b-

lenkung

be i A b l

S chre i
ben von 
22 2 .........

enkung (

S chre i
ben der 
Zahlen - 

re ihe

u rch  g le i 

A dd ie ren  
von 

5  +  3 
+  3 
+  3

chzeitiges 
S chrei

ben von 
a b  c . . . .  

(8  P er
sonen)

V orversuch
13

S tudenten

M itte lw e rt- m  
m . A bw ., abs. 
m .A bw .re l. = Y

35 ,6
3 ,9

11%

40 ,7
7 ,7

19%

5 2 ,2
12,1

23%

55 ,5
9 ,5

17%

H aup tve rs .
12

S tudenten

M itte lw e rt m 
m . A b w ., abs. 
m .A bw .re l. = V

32 ,8
4 ,3

13%

3 7 ,4
4 ,3

11%

50 ,9
7 .9

1 5 % %

63,7
15 ,4

2 4 %

(7 0 ,4 )
(18)

( 2 5 % % )

Beide
ve re in ig t V 1 2 % 15% 19% 21% % (2 5 % % )

Sie haben u n te r anderem  Schreibleseversuche a n ge ste llt, indem  sie 
T e x te  be s tim m te r Lange m it un d  ohne A b lenkung  lesen lieBen. D ie  A b - 
lenkungen bestanden in  e iner Serie d a rin , daB d ie  Versuehspersonen w ahrend 
des Lesens d ie  Z ahlen 2 2 2 . . .  schreiben m uB ten ; be i der zw eiten A b 
le nku ng  w urden d ie  Z ahlenre ihen 1 2 3 4 . . .  niedergeschrieben, b e i der 
d r itte n  w aren le ich te  A dd itionsau fgaben  w ahrend des Lesens zu  rechnen 
( 5 - f - 3  +  3 +  3 . . . . ) ;  be i e in igen Personen w urde dann noch ais v ie rte  
A b len kung sa rt d ie  N ie d e rs c h rift des A B C  ge fo rde rt.

* 659.
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A us einem  V orve rsuch  an 13 und  einem  H aup tve rsuch  an 12 S tudenten 
habe ic h  m m  d ie  W erte  der T abe lle  V I I  berechnen konnen 1. Sie zeigen 
zunachst ais zu  erw artende V a ria tio n  e rs te r O rdnung eine V erlangsam ung 
des Lesens be i de r A b len kung  (d ie  M itte lw e rte  der Lesezeit steigen von 
lin k s  nach rech ts ). D a m it s te ig t, w ie  g le ich fa lls  vorauszusehen, auch de r 
abso lu te  A bsta nd  de r einkelnen V a ria n te n  voneinander (v g l. d ie  R e ihen : 
m ittle re  A bw eichung a b so lu t). F iir  uns w ic h tig  aber is t e rs t de r U m stand , 
daB diese Abw eichungen schneller steigen ais d ie  M itte lw e rte , so daB auch 
das V e rh a ltn is  be ider s te ig t: d ie  V a ria b ilita t de r R eihe is t n ic h t n u r a b so lu t, 
sondem  auch re la tiv  genom m en g ro fie r in  den A blenkungsversuchen. D ies 
d r iic k t sich  in  dem  steigenden W erte  V  aus. D ie  E r s c h w e r u n g  
d e r  L e i s t u n g  d u r c h  A b l e n k u n g  h a t  a l s o  e i n e n  d e u t -  
l i c h e n  D i f f e r e n z i e r u n g s w e r t .  D e r absoluten GróBe der 
D iffe re n z  is t be i de r geringen Personenzahl keine groBe B edeutung zuzu- 
schreiben. D ie  schwachste A b len kung  (das m echanische S chreiben der- 
selben Z a h l) h a t sogar e inm a l eine schwache W irk u n g  nach entgegen- 
gesetzter R ic h tu n g  e rz ie lt (11%  m it, 13%  ohne A b len kung ). D en hochsten 
D iffe re n z w e rt im  S inne der D iffe re n z ie n m g  h a t im  V orve rsuch  das Schreiben 
de r Zahlenre ihe (12% ), im  H a up tve rsuch  das A dd ie ren  u n d  das AB C - 
S chre iben ( 11 % im d  1 2 % % ) h e rb e ig e fiih rt.

E in  anderes B e isp ie l lie fe rn  E rgebnisse S t o n e s  3. E r un te rsuch te  
d ie  R e ch e n fe rtig ke it be i e ine r groBen A nza h l vo n  S ch iile m  un d  fan d  in n e r
h a lb  de r e inzelnen K lassen eine v ie l groBere D iffe re nz ie run g  de r S ch iile r 
b e i sogenannten ,,e ingekle ide ten“  A ufgaben ais be i n ich t-e inge k le ide te n . 
D ie  ersteren, be i denen de r A nsa tz vom  S ch iile r se lbst gefunden werden 
m u fi, s ind  aber zw eife llos schw erer ais d ie  le tz te re n .

Zu I I .  In  ih ren Begabungsuntersuchungen an Schiilem  sind 
C o h n  und D ie f f e n b a c h e r  z u  einem sehr bemerkenswerten R esu lta t 
gelangt, das, w ie m ir scheint, im  Sinne der obigen These I I  ge- 
deutet werden muS.

Sie ve rg lichen  S chu lk inde r be id e rle i G eschlechts in  bezug a u f eine 
R e ihe von  Le is tun ge n ; in n e rh a lb  jedes G eschlechts w aren sow ohl begabte 
w ie  unbegabte P ru flin g e  vorhanden. W enn nu n  be i denjenigen Le istungen , 
d ie  d e u tlic h  m it dem  G eschlecht k o n v a riie rte n , in n e rh a lb  jedes G eschlechts 
d ie  K o n v a ria tio n  m it der Begabung g e p riift w urde , so ergab sich , daB 
diese be i dem  w eniger le istungsfah igen  G eschlecht groBer w a r. C. un d  D . 
d riic k e n  dies so aus 3: „daB  in  denjenigen E igenschaften , in  denen e in  Ge
sch lech t h in te r dem  anderen z u riic k s te h t, d ie  besseren dieses G eschlechts 
ih re  schwacheren K am eraden d e u tlich e r iib e rtre ffe n , ais dies be im  anderen 
G eschlecht der F a li is t “ .

So w a re n  z. B . b e i d e r  A n w e n d u n g  d e r EBBiNGHAUSschen E rg a n zu n g s -  
m e th o d e  d ie  K n a b e n  den  M a d e h e n  b e tra c h tlic h  iib e rle g e n : in n e rh a lb  d e r  
M a d c h e n g ru p p e  w a r  a b e r  b e i dieser M e th o d e  d e r U n te rs c h ie d  d e r  B e g a b te n  
u n d  U n b e g a b te n  v ie l  d e u tlic h e r  a is b e i den  K n a b e n . I m  A u fs a tz s t il  w a re n  im  
g an zen  d ie  M a d e h e n  besser, a b e r  b e i d e n  K n a b e n  w a r  d ie  K o n v a r ia b i l i ta t

1 H ie rzu  b e n iitz te  ic h  C o h n  un d  G e n t s  T abe llen  X X IV  u n d  X V
S. 242 un d  234. 2 1294. 3 104 S. 201.
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d e r S tilg iite  m it de r Begabung d e u tlic h e r. A h n iic h  in  verschiedenen anderen 
F a lle n .

N un is t eine Le istim g, in  welcher Geschlecht A  dem Ge
schlecht B  nachsteht (m ehr Fehler m acht, langsamer arbe ite t), 
zweifellos eine solche, die dem Geschlecht A  auf G rund seiner 
gesamten geschlechtlichen D isposition  schwerer fa llt  ais dem 
Geschlecht B . D ie  g r o f i e r e  S c h w i e r i g k e i t  f i i r  A  
h a t  d e m n a c h  i n n e r h a l b  d e r  G r u p p e  A  e i n e  
s t a r k e r e  Vb  z u r  F o l g ę ;  dies is t der Gedanke unserer 
These I I .

E in e  w e ite re  B es ta tigun g  lie fe rt e in  B e fu n d  W r e s c h n e r s  b e i Asso- 
z ia tion sve rsuch en*. E r v e rg lic h  u . a. d ie  Assoziationsergebnisse versch ie - 
dener M enschengruppen, so vo n  M annem  un d  F rauen , vo n  G eb ilde ten un d  
U ngeb ilde ten , von  E rw achsenen un d  K in d e m . In  jedem  dieser Paare ze igte 
d ie  zw e ite  G ruppe langere A s so z ia tio n sze i t  a is d ie  e rste , d . h . — so d e u te t 
es auch W r e s c h n e r  —  die  A ssozia tionsle is tung  fie l dieser G ruppe schw erer 
a is de r anderen. Sodann aber un te rsuch te  e r d ie  V b  je d e r G ruppe in  bezug 
a u f den I n h a l t  de r A ssozia tion . Es ka n n  n a m lich  e in  R e iz w o rt m it sehr 
versch iedenen R e a ktio n sw o rte n  b e a n tw o rte t w erden u n d  d ie  M ann ig - 
fa ltig k e it de r a u f je  e in  R e iz w o rt e n tfa lle nd en  R e aktio nen  w a r durchw eg 
groC er b e i den F rauen  ais be i den M annem , be i den U ngeb ilde ten  ais be i 
G eb ilde ten , be i den K in d e m  ais b e i den E rw achsenen. D ie  G ruppen, 
denen d ie  A ssozia tionsle is tung  schw erer fie l, h a tte n  also d ie  g ro fie re  V b .

Zu I I I .  U n te r denjenigen Bedingungen, welche eine L e i
stung zu erle ichtem  geeignet sind, steht w iederum  die U b u n g  
obenan; is t also unsere These I I I  zutre ffend, so m ufi die Ubung 
auBer der fr iih e r besprochenen V aria tionsw irkung erster Ordnung 
(Verbesserung der Leistungen) auch solche zw eiter Ordnung ent- 
fa lten  und zwar in  negativem  (anahnelnden) Sinne.

Diese u n i f o r m i e r e n d e  W i r k u n g  d e r  U b u n g  
besteht nun in  der T a t.

Schon v o r 10 Jah ren  h a t B i n e t  2 an  e iner ganzen R eihe von  Tests 
nachgew iesen, daB d ie  de u tlich e n  U nte rschiede , d ie  sich  u rs p riin g lic h  
zw ischen den Le istungen  e ine r in re llig e n te n  u n d  e ine r n ic h t in te llig e n te n  
G m ppe von  P riiflin g e n  gezeigt h a tte n , m it fo rtsch re ite n d e r U bung s tan d ig  
ve rrin g e rte n  b is  zum  fa s t v o llig e n  V erschw inden.

R o s a  O p p e n h e i m  fan d  b e i ih re n  U nte rsuchungen iib e r E rz ie h b a rk e it 
d e r Aussage, daB der U n te rsch ied  zw ischen g le ich a lte rige n  S ch iile rin nen  
d e r V o lks - u n d  de r hoheren T och tcrschu le , de r be im  ersten Aussagever- 
such sehr groB w a r, be im  d r itte n  b e tra c h tlic h  herabgem indert w a r; d ie  P ro- 
zen tzah l de r rie h tig e n  V erh o rsa n tw orte n  b e tru g  be i erstem  Y ersuch : 
V o lksschu le  61% , hohere Schule 72% , be im  d r itte n : V olkssehule 75% , 
hohere Schule 77%  *.

1 468. * 632. 3 571 S. 83.
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N euerdings h a t I .  C. B r o w n  unser P rob lem  e ine r eigenen U n te r
suchung u n te rw o rfe n  K

E r un te rsuch te  an d re i E lem enta rklassen d ie  W irk u n g  de r U bung 
a u f d ie  R echen fah igke it. D ie  S ch iile r w u rden  in  zw ei g le ichw e rtige  G ruppen 
g e te ilt, dereń eine 30 Tage h in d u rch  in  den O pera tionen m it den v ie r Spezies 
caglieh 5 M in u te n  lang  g e iib t w u rde , w ahrend d ie  andere ohne U bung 
b lie b . B e i be iden G ruppen w urde d ie  R echenle istung des 1. Tages m it 
d e r des 30. ve rg lichen . Es ergab s ich  f i i r  d ie  ge iib te  G ruppe n ic h t n u r, 
w ie  se lbs tve rs tan d lich , e in  groBerer L e is tu n g s fo rts c h ritt vom  1. zum  
30. Tage, sondern auch eine s ta rkę  U n ifo rm ie ru n g : d ie  V b  sank be i ih r  um  
29% , w ahrend sie be i der un ge iib te n  n u r eine Abnahm e von  10%  zeigte.

A uch  d ie  m om entane U bung be i so fo rtig e r m ehrfacher W iederho lung  
e ine r F u n k tio n  u n te rlie g t dem  gleiehen Gesetz. B u s e m a n n  2 fan d  be i 
Lem versuchen m it M adchen yerschiedenen A lte rs  fo lgendes: W urde  be im  
E rle m e n  e iner R eihe g e p riift, w ie v ie l T re ffe r nach n u r d re im a lig e r Lesung 
de r R eihe e rz ie lt w u rden, so ergaben sich  f i i r  K lasse I  21% , f i i r  K lasse I I  
9%  T re ffe r. D ieselbe P robe nach sechsm aliger Lesung de r R eihe ergab 
dagegen d ie  W erte  43,4%  und 33,4% . Es w ird  also de r be i B eg inn  des Le m - 
prozesses sehr groBe V orsp rung  de r a lte re n  M adchen m it fo rtsch re ite n - 
dem  Lem prozeB  m e rk lic h  ge rin ge r; d ie  U bung w irk t angle ichend.

A n diese W irkung der Ubung k n iip ft sich ein padagogisches 
Problem , das m it einem friih e r (S. 264) besprochenen verw andt 
is t. D o rt wurde gefragt, inw iefern die U bung praktisch yerw erte t 
werden konne, um vorhandene Fahigkeiten der einzelnen Schiiler 
zu steigern, h ier la u te t die Frage: inw iefern die Schule ye rm itte ls  
system atischer Ubungen die vorhandenen Unterschiede in  den 
Fahigkeiten ausgleichen konne. Manche Theoretiker schreiben 
in  dieser Beziehung der Ubung einen fast unbegrenzten pada- 
gogischen W ert zu.

Dem gegeniiber muB doch zw eierlei bedacht werden. W ie 
schon friih e r erw ahnt, kann die Ubung ih re  vo lle  W irkung  nur 
im m er auf ganz wenige Gebiete erstrecken, w e il die begrenzte 
Energie des Organismus eine Beschrankung verlangt. D ie von 
M e u m a n n  geforderte, den Uniform ierungszwecken a lle in  dienende 
Ubung w iirde  daher notw endig im m er eine nu r einseitige Aus- 
gleichung herbeifiih ren und d a fiir andere —  y ie lle ich t w ichtigere 
un te rrich tliche  Aufgaben —  yernachlassigen miissen.

Sodann aber da rf doch n ich t die G le ichartigke it a lle r S chiiler 
ais ein Idea ł h ingeste llt werden, dem jedes andere Idea ł weichen 
m iiB te. D ie e igentiim liche A ntinom ie a lle r Padagogik besteht 
ja  gerade darin , zugleich zu sozialisieren und zu ind ividua lis ie ren , 
iib e r dem gemeinsamen N iveau n ich t die E igenart der E inzelnen 
zu yernachlassigen. W enn w ir daher sehen, daB schon die Schul-

1 1277. 2 449 a.
S te rn , Differentielle Psychologie. 18
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gem einsam keit ais solehe eine m erkliche U niform ierungsw irkung 
ha t, wenn w ir ferner bedenken, dafi diese noch gesteigert w ird  
durch die standige U bung auf verschiedenen Gebieten, welche 
die Schule aus sachlichen G riinden fordern muB, so erscheint es 
n ich t em pfehlenswert, noch eine besondere eigens auf Ausgleich 
gerichtete Ubung in  die Schule einzufuhren.

7. D i e V a r i a b i l i t a t  v e r s c h i e d e n e r  M e n s c h e n  -
g r u p p e n .

Schon das U rte il des gewohnlichen Lebens beschaftig t sich 
o ft m it dem Grade, in  dem irgendeine Kategorie von Menschen 
im  Vergleich mi t  anderen in  sich d iffe renz ie rt is t. Dies U rte il 
bezieht sich dann gewohnlich auf die T o ta lv a ria b ilita t, n ich t auf 
die eines bestim m ten M erkm als. W enn ich  tausend Europaer 
m it tausend Negern vergleiche, so is t der E ind ruck zweifellos, 
daB jene un te r einander be trach tlich  starker variie ren ais diese, 
sowohl nach ihrem  physischen, w ie auch nach ihrem  psychischen 
H abitus. A hn lich  w ird  allgem ein die Schicht der G ebildeten f iir  
d iffe renzie rte r gehalten ais die der U ngebildeten. Auch die ge- 
ringere V a ria b ilita t des weibhchen Geschlechts gegeniiber dem 
m annlichen w ird  ais These aufgeste llt.

D erartige U rte ile  beruhen ja  zunachst nu r auf unbestim m ten 
E ind riicken , und w ir m iissen fragen, ob h ie r n ich t groBe Tau- 
schungen m itun te rlau fen  konnen.

E ine H auptąuelle solcher Tauschungen is t die geistige Eerne 
des Beobachters. Schon f i ir  die sinnliche W ahrnehm ung g ilt es: 
wenn eine kom pakte Masse einander ahnlicher Exem plare aus der 
Ferne gesehen w ird  (z. B . die Baume einer Pappelallee), so be- 
m erkt man fast nu r das Ubereinstim m ende an den Exem plaren; 
erst beim  Naherkom m en w ird  die Unterschiedsschwelle iibe r- 
schritten , im d  man sieht, daB jedes Indhdduum  eine ,,V arian te “  
is t. Das entsprechende Gesetz besteht auch f i ir  die in te lle k tue lle  
A ufm erksam keitsrichtung. A n  einer Gruppe, der w ir geistig fe rn - 
stehen, bemerken w ir zunachst n u r die groben psychischen Umrisse, 
die allen Exem plaren gemeinsam zukom m en; die Erkennung des 
GattungsmaBigen is t h ie r also n ich t etwa eine nachtragliche A b- 
s trak tion  von den Unterscheidungspunkten, sondern eine der In - 
d iv idua lis ie rung vorausgehende einfachere G eistestatigke it. Je 
inn ige r man m it dem K ollektivgegenstand ve rtra u t w ird , um  so 
m ehr w ird  auch h ie r die apperzeptive Unterschiedsschwelle —  
m an konnte sie die „ I n d i v i d u a l i s i e r u n g s s o . h w e l l e “  des
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Beobachters nennen —  libe rschritten , und die gleichform ige Masse 
d iffe renz ie rt sich in  eine Reihe deu tlich  voneinander gesonderter 
V arianten . Das bekannteste Beispiel h ie rfiir  is t die Schafherde, 
d ie dem S tadter eine unterschiedslose Summę von Exem plaren, 
dem Sehafer dagegen eine Gem einschaft durchaus in d iy id u e ll 
gefarbter T ierpersonlichkeiten is t. U nd der Sehafer w iirde  
y ie lle ich t n ich t einm al zugeben, daB seine Schafe untereinander 
weniger yerschieden seien ais eine gleich groBe Gruppe von Men
schen.

So konnte also auch unser E ind ruck von der geringeren V aria - 
b ilita t der N a tu rvo lke r da rin  gegriindet sein, daB sie uns inne rlich  
zu fem  stehen, ais daB w ir die feinen ind iy idue llen  Rrauselungen, 
die sich auf dem gemeinsamen U ntergrund  ih re r Masse zeigen, 
ric h tig  bewerten konnten. Is t doch sogar zu yerm uten, daB ein 
Angehoriger jener Gruppe selber geradezu die um gekehrte Be- 
w ertung vo łlz ieh t, indem  er die Masse derW eiBen f i i r  v ie l gleich- 
form iger h a lt ais die eigene Gruppe.

W ir m iissen also nach ob jektiven  MaBstaben f i ir  d ie T o ta l- 
v a ria b ilita t einer Gruppe und f iir  ih re  Vergleichung m it der einer 
anderen Gruppe suchen.

H ie r g r iff man nun zunachst zu dem M itte l, das w ir oben 
ais das bequemste —  aber auch unsicherste —  V ariab ilita tsm aB  
erwahnten, zur B eriicksich tigung der G r e n z f a l l e .  Man 
yerghch z. B . die geistige Le istungsfahigkeit beider Geschlechter 
nach dem Vorkom m en der extrem en Form en, und da zeigte sich, 
daB das Genie (in  der K in d h e it das W underkind) beim  weibhchen 
Geschlecht sehr v ie l seltener is t ais beim  m annlichen, daB aber 
ebenso die untere Grenze der N o rm a lita t v ie l haufiger vom  mann
lichen Geschlecht iibe rsch ritten  w ird  (L o m b r o s o ,  H a v e l o c k  

E llis, B u r g e r s t e i n  u .  a.) x.
Diese V a ria b ilita t der Extrem e da rf nun aber —  so interes- 

sant sie in  sich sein mag —  n ich t id e n tifiz ie rt werden m it der 
allgemeinen V a ria b ilita t, denn diese so li ein C harakteristikum  
der Gesamtgruppe, also auch der norm alen —  oder yie lm ehr vo r 
allem  der norm alen —  Streuung sein. G renzfalle sind v ie l zu 
selten und in  ih re r Starkę y ie l zu sehr von Z ufa llen abhangig, um  
einen SchluB au f den Charakter der Gesamtreihe zu erlauben. 
H ie rau f ha t P e a r s o n  schon 1897 aufm erksam  gem acht und dem-

1 N ach B u r g e r s t e in  h a t W a r n e r  „b e i e iner U n te rsuchung  vo n  z irk a  
50 000 K in d e rn  20,8 % der K naben, aber n u r 15,6%  de r M adchen in  irg en d- 
e ine r R ich tu n g  d e fe k tiv  k o n s ta tie rt“ .

18*
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gegeniiber gefordert, daB man V ariabilita tsuntersuchungen auf 
S ta tis tiken  der Norm alen s tiitze .

Solche Untersuchungen sind technisch rech t schwer durch- 
fiih rb a r; denn man muB erstens die V e rtre te r der beiden Gruppen, 
an denen die Untersuchung vorgenommen w ird , so wahlen, daB 
sie in  allen anderen H insichten (z. B . A lte r, B ildung  usw.) mog- 
lich s t ubereinstim m en; man muB zweitens eine ziem lich groBe 
Z ah l solcher Indm duen  p riife n , da sonst keine Streuungswerte 
zu berechnen sind, und man muB endlich ziem lich vie le M erkm ale 
an ihnen p riife n .

B isher sind noch keine Untersuchungen m it der ausgespro- 
chenen A bsich t der Vb-Vergleiehung ausgefiih rt w orden; und auch 
eine nachtragliche Verrechnung anderer Versuchsergebnisse f iir  
unseren Zweck is t n u r in  sehr geringem  MaBe m oglich.

E ine gewisse Ausbeute lie fe rn  die Studien von H . B . T h o m p 

s o n  iibe r die psychischen Verschiedenheiten der beiden Geschlech- 
te r 1, die daher ais Beispiel herangezogen werden mogen.

Versuchspersonen w aren je  25 m ann liche  und  w e ib lich e  S tud ierende, 
d ie  im  iib rig e n  in o g lie h s t g le ic h a ltrig  ausgesueht w orden w aren. A n  ihnen  
w u rden  Tests und  E rhebungen sehr verscbiedener A r t  a n ge ste llt. Le id e r 
w aren f i i r  d ie  m eisten E in ze lte s ts  d ie  25 V a ria n te n  so un rege lm a fiig  ve r- 
s tre u t, daB eine Berechnung von V  n ic h t zu liiss ig  w ar. Jeden fa lls aber ze ig t 
d e r Augenschein de r da rge ste llten  V e rte ilu n g sku rve n , daB f i ir  sam tliche  
Tests b e z iig lich  de r Bewegungs- un d  S en s ib ilita ts le is tu nge n  k e in  e indeutiges

T abe lle  V I I I .

V a ria b ilita t von  M annem  (M ) und  F rauen (F ). N ach T h o m p s o n .

Schm erzsch 
Schlafe (

M 
r  1

w elle  an de r 
G ram ine)

F
r  1

Zahl
assozi

W o

M

der
le rten
rte

F

K enr
p r i

Ges
prad

M

ltn is -

l f g-
am t
ik a te

F

M itte lw e rt m  
rn ittl.A b w .,a b s . 
m ittl.A b w .,re l.: V

2552 2520 
976 909 

38%  36%

2250 2333 
442 530 

20%  23%

10,8
2,9

27%

11,6
2,7

23%

157,5
29,8

19%

153,5 
22,5 

14 '/2%

T be rg ew ich t von  V  f i i r  eines de r G eschlechter bestand. N u r f i i r  d re i 
g e p riifte  M erkm ale w aren d ie  Berechnungen des V -W ertes m og lich . (S. 
T a b . V I I I . )  E rstens f i i r  d ie  Schm erzsehwelle a u f D ru c k 2. H ie r w urden

1 1064/5.
* V on  m ir berechnet nach F ig . 14 und 15 S. 33 der englischen 

Ausgabe.
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be i a lle n  Versuchspersonen je  zw ei P riifu n g e n  (an de r rech ten  un d  an de r 
lin k e n  S chlafe) vorgenom m en un d  d ie  deu tliehe  K u rv e n b ild u n g  de r R esu l- 
ta te , sow ie d ie  groBen tjb e re in s tim m u n g e n  der reehts- un d  der lin k s - 
se itigen  M essungen Iie fie n  h ie r d ie  B erechnung zu, d ie  e inen ganz iib e r- 
raschend groBen V o rsp rung  der M anner in  bezug a u f d ie  V a r ia b ilita t 
lie fe rte  (38%  un d  36%  gegen 20%  un d  23% ). —  E in e  geringere aber 
eben fa lls  deu tliehe  D iffe re n z  in  der g le ichen R ic h tu n g  lie fe m  d ie  Asso- 
z ia tionsversuche un d  d ie  K e n n tn isp ru fu n g e n . B e i jenen m uB ten a u f e in  
zugerufenes W o rt a lle  w e ite ren  sich assoz ia tiv  e inste llenden W o rte r 1 Y2 
M in u te n  la ng  niedergesehrieben w erden; de r V ersuch w urde m it 10 R e iz- 
w o rte m  vorgenom m en, so daB w ir  f i i r  jedes G eschlecht 10 x  25 =  250 
Versuche haben, dereń S treuung schon m e fib a r is t. G egenstand de r M essung 
is t  d ie  A nza h l der be i jedem  W o rt gefundenen A ssozia tionen. W ahrend 
de r M itte lw e rt dieser W o rtza h l be i be iden G eschlechtem  fa s t id en tisch  
is t, s te h t d ie  w e ib liche  V a ria b ilita t h in te r der m annliehen tu n  4%  (27%  
—  23% ) z u riic k . —  B e i der K e n n tn is p riifu n g  w urden an jede Person 
25 Fragen g e s te llt, d ie  sich a u f h isto risches, lite ra risch es usw . W issen be- 
zogen. D e r W e rt je de r A n tw o rt w urde  m it einem  P ra d ik a t von  1— 10 be legt. 
Das einzelne In d iv id u u m  kon n te  also im  B e s tfa lle  das G esam tp rad ika t 
250 e rh a lte n . In  bezug a u f diese P ra d ika te  va riie re n  d ie  F rauen u n te r- 
e inander um  4 % % w eniger ais d ie  M anner (14% %  gegen 1 9 % )l .

In  zw eiter Reihe konnte man auch solehe Untersuchungen 
heranziehen, in  denen nu r e in  bestim m tes M erkm al an beiden 
Geschlechtem in  vergleichbarer Weise g e p riift wurde. So haben 
z. B . Studien iib e r k ind liche  Ideale und Interesse ofters ergeben, 
daB sich die Bevorzugungen der Madehen auf eine geringere A n
zahl von Personen oder Gegenstanden verte ilen  ais die der Knaben, 
was w iederum  eine geringe Vb des w eiblichen Geschlechts bedeuten 
w iirde. —  Ebenso fand W e l l s  bei K lop ftests  eine geringere V b  

des w eiblichen Geschlechts.
D erartige spezielle Gruppenvergleichungen sind zweifellos sehr 

lehrre ich ; aber zu Schliissen auf den Grad der T o ta lv a ria b ilita t 
einer Gruppe d iirfe n  sie nu r m it groBter V ors ich t b e n iitz t werden. 
W as w ir messen konnen, sind ja  im m er n u r m ehr oder m inder 
eng begrenzte E inzelm erkm ale; und wenn selbst eine Gruppe A  
m einer Reihe solcher E inzelm erkm ale weniger d iffe renz ie rt is t, 
ais die Gruppe B , is t es im m erhin m oglich, daB doch in  der A rt, 
wie die E inzelm erkm ale zur G esam tstruktur des Ind iv iduum s 
zusam m entreten und fem er in  den m ehr qua lita tive n  M erkm alen, 
die n ich t der Messung zuganglich sind, Gruppe A  die andere 
Gruppe an V b lib e rtr ifft.

1 R c la tiv  a u sg e d riick t b e tra g t de r R iic k s ta n d  der w e ib lich en  V b : 
be i de r Schm erzschwelle 42 %  be i den A ssozia tionen 15% , be i den K e n n t- 
nissen 24%  d e r m ann liehen  V b .
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Sodann muB auch die friih e r erwahnte These I I  (S. 269 
bis 270) in  B e trach t gezogen werden. Bei auBerlich gleichen A n- 
forderungen kann doch die S chw ierigkeit der A usfiih rung f i ir  
beide Gruppen sehr verschieden sein. V ariieren dann die Le istun
gen der Gruppe A  starker ais die der Gruppe B , so braucht dies 
n u r ein Zeichen d a fiir zu sein, daB ih r  die geforderte Leistung 
schwerer fa llt, n ich t aber d a fiir, da fi sie auf dem beziiglichen Ge
b ie t iibe rhaup t d iffe renzie rte r is t ais die andere.

D arum  muB noch ein w eiterer G esichtspunkt zur U n te r- 
s tiitzu n g  herangezogen werden. W ir haben oben gesehen, daB 
es bestim m te M erkm ale g ib t, die im  a l l g e m e i n e n  eine ge- 
ringere Vb haben ais andere, ja , daB man dem P rinz ip  nach eine 
A rt Rangordnung der psychischen Eigenschaften nach dem Grade 
ih re r Vb aufstellen kann. N un kann man die Gruppen A  und B 
daraufh in  vergleichen, welche re la tive  Bedeutung den einzelnen 
E igenschaften in  ih re r G esam tstruktur zukom m t. Zeigt sich 
z. B ., daB bei A  in  hoherem MaBe ais bei B  solche Eigenschaften 
eine R olle  spielen, die in  der allgemeinen Vb-Skala tie fe r stehen, 
so sind auch a lle r W ahrschein lichke it nach die M itg lieder von A  
ih re r G esam tstruktur nach weniger d iffe renz ie rt ais die M itg lieder 
von B . V e rs ta rk t w ird  diese W ahrschein lichke it n a tiir lic h  sehr, 
wenn die Ergebnisse einer solchen B etrachtung sich m it denen 
der oben genannten Methoden decken.

U m  bei dem Beispiel des Geschlechtsunterschiedes zu bleiben, 
so is t in  der S tru k tu r des w eiblichen Geschlechts zweifellos das 

R ezep tiv ita t
V erha ltn is  ~---- i — ei n anderes ais bei dem m annlichen, und

S pontaneitat
zwar durch re la tiv  starkere Auspragung der R ezep tiv ita t. Da 
nun die rezeptiven Fahigkeiten im  allgemeinen eine geringere 
V b haben ais die D ispositionen zu spontanen, selbstandigen und 
orig ina len Leistungen, so is t zu verm uten, daB das Geschlecht 
m it starkerer R ezep tiv ita t auch in  sich weniger v a riie rt ais das 
m it starkerer Spontaneitat.
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Begriff der Korrelation.

4n m annigfacłien S tellen der friihe ren  K a p ite l waren w ir 
gezwungen, auf die Tatsachen und M ethoden hinzuweisen, die 
unter den B e g riff der K o rre la tio n  fa lle n ; die folgenden drei K a 
p ite l haben nunm ehr diesen Erscheinungskom plex, der eine zen- 
tra le  S tellung innerhalb unserer W issenschaft e inn im m t, im  Zu
sammenhange zu behandeln.

Das W o rt K o rre la tion  w ird  fo rta n  stets ais „K o rr .“  abge- 
k iirz t.

D ie Ausbildung der Korr.-M ethode is t fast ganz den Eng- 
landem  zu danken. D ie Schule G a l t o n s  wurde durch ih re  sozial- 
biologischen und Eugenics-Interessen fortw ahrend auf K o rr.- 
Probleme gedrangt, und P e a r s o n  ha t das Verdienst, das Rechnungs- 
verfahren in  den H aup tlin ien  durchgebildet zu haben. E r selbst 
und zahlreiche M itg lieder des E ugen ics-Institu ts haben dann durch 
mannigfache statistische Untersuchungen den praktischen W ert 
der Methode erwiesen. Diese Forschungen bezogen sich m eist 
auf Erhebungsm aterialien, die an sehr gro Ben Personenzahlen 
gewonnen waren.

Im  le tzten Jahrzehnt ha t dann S p e a r m a n  versucht, Me
thoden von teilweise abweichender Form  zu entw ickeln, zu denen 
er durch andere Interessen gedrangt wurde. Ih m  lag daran, das 
K orr.-V erfahren  f i ir  re in  psychologische Fragestellungen und 
insbesondere f i ir  solche Befunde nutzbar zu machen, die auf 
experim entellem  Wege gefunden werden; hierbei muB naturgemaB 
m it v ie l kleineren Personenzahlen gerechnet werden. Ferner ver- 
suchte er, das V erhaltn is von Rangordnungen in  die M ethode 
einzubeziehen, wahrend P e a r s o n  nur m it MaBzahlen a rbe ite t.

Z ur Z e it der Abfassung dieses Buches is t der M ethodenstreit 
noch n ich t geschlichtet. V erm utlich  w ird  sich herausstellen, 
daB bestim m te Problem stellungen diese, andere jene Rechnungs-
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weise erforderlich machen, so daB ein Nebeneinanderbestehen 
beider Verfahrungsweisen gerech tfe rtig t scheint.

D ie Aufgabe des vor!iegenden Buches w ird  betrach tlich  
dadurch erle ich te rt, daB gle ichzeitig m it ihm  eine sehr ausfiih r- 
liche deutsche M onographie von B e t z  iib e r die Korr.-M ethode 
und ih re  bisherigen Hauptergebnisse erscheint h Dies Buch g ib t 
auch ein ziem lich liickenloses L ite ra turverze ichn is. Bei allen 
folgenden Ausfiihrungen is t vorausgesetzt, daB f i ir  die D e ta il- 
fragen —  insbesondere die m athem atischen —  B e t z ’  A rb e it ais 
Erganzung hinzugezogen w ird . Da aber B e t z  w esentlich auf 
PEARSONschem S tandpunkt steht, so sei zugleich auf die O rig ina l- 
arbeiten von S p e a r m a n  verwiesen 2.

1 . B e g r i f f  d e r  K o r r e l a t i o n .

Das einzelne psychische M erkm al, von dessen Variieren 
in  den le tzten K ap ite ln  die Rede war, f iih r t in  W irk lic h ke it ke in 
isoliertes Dasein, sondern steht m it anderen M erkm alen in  Be- 
ziehung; diese muB sich un te r anderem darin  bekunden, daB 
die V aria tionen der verschiedenen M erkm ale einen irgendwie 
gemeinsamen Gang haben. W ir de fin ie ren: Z w e i  M e r k 
m a l e  s t e h e n  d a n n  i n  K o r r e l a t i o n ,  w e n n  b e 
s t i m m t e  V a r i a n t e u  d e s  e i n e n  b e s t i m m t e n  V a -  
r i a n t e n  d e s  a n d e r e n  m i t  e i n e r  g e w i s s e n  W a h r -  
s c h e i n l i c h k e i t  z u g e o r d n e t  s i n d .

D ie Aufnahm e des W ahrscheinlichkeitsbegriffes in  die De
fin itio n  is t besonders w ich tig ; denn dadurch unterscheidet sich 
die K o rr. von jener Form  des Zusammenhangs, die in  den exakten 
W issenschaften vorherrscht, der eindeutigen Funktionalbezie- 
hung. In  der P hysik is t z. B . der Zusammenhang zwisehen F a ll- 
hohe und Fallgeschw indigkeit ein solcher, daB zu jeder V ariante  
der Hohe eine bestim m te V ariante  der G eschw indigkeit m it N ot- 
w endigkeit gehort. Annahernd dasselbe g ilt auch in  der B iologie 
beziig lich zweier M erkm ale, die zur C harakte ris tik  einer bestim m ten 
Spezies dienen; das Vorhandensein des einen M erkm als (bzw. 
dessen Fehlen bei N ichtangehorigen der Spezies) is t notw endig 
von dem Yorhandensein des anderen M erkm als (bzw. dessen

1 54.
2 In  unserem  B ib lio g ra p h ie  e n th a lt A b t. A  I I  4 d ie  w ich tig s te n  N ach- 

weise zu r K o rr.-M  e t  h  o d  i  k . A u fie rde rn  e n th a lte n  v ie le  andere A b te i- 
lungen  T ite l von  A rb e ite n , in  denen E r g e b n i s s e  von K o rr.-U n te r
suchungen n iederge legt sind.
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Fehlen) beglełtet. Voraussetzung zur Feststellung einer solchen 
eindeutigen Funktionalbeziehung is t, daB m an entweder (wie 
in  der P hysik) die beiden M erkm ale und ihren Zusammenhang 
von allem  Beiw erk isolieren kann, oder daB (wie in  der B iologie) 
die Zugehorigkeit jedes M erkm als zu einem festen gemeinsamen 
Ganzen, der Spezies, bekannt is t. D ie E x i s t e n z  der F unk
tionalbeziehung is t n a tiirlic h  n ich t m ehr irgendwelchen A b- 
stufungen un te rw erfba r; sie is t entweder vorhanden oder n ich t 
vorhanden; te rtiu m  non da tu r.

Ganz anders steht es m it jenen wissenschaftlichen Problemen, 
die n ich t eine solch reine Isolierung der Elem ente erlauben und 
die in  diesem Sinne ais „n ich t-e x a k t“  zu gelten haben. H ierher 
gehóren viele biologische und die weitaus meisten psychologischen, 
soziologischen, geisteswissenschaftlichen Fragestellungen. Ins- 
besondere in  der Psychologie is t ja  die Herauslosung des e in
zelnen psychischen M erkm als oder des Zusammenhangs zwischen 
zwei M erkm alen aus der E in h e itlich ke it des personlichen Daseins 
eine bloBe A bstraktion . In  W irk lic h k e it is t jedes der beiden 
M erkm ale eingeschmolzen in  die F iille  a lle r anderen, demselben 
Ind iv iduu m  angehorigen M erkm ale; und die V arianten des M erk
mals a konnen normalerweise m it denen des M erkm als b schon 
deshalb n ich t in  einer eindeutigen Funktionalbeziehung stehen, 
weil sie zugleich yon dem Zusammenhang m it den M erkm alen c, 
d, e abhangig sind.

Aus diesem Grunde is t die Fragestellung der exakten W issen
schaften: „B esteh t ein Zusammenhang zwischen den M erkm alen a 
und b oder besteht er n ic h t“ ? h ier n ich t m ehr ausreichend; an 
m re S telle t r i t t  die andere Frage: „W ie  groB is t die W ahrschein
lic h k e it des speziellen Zusammenhangs zwischen a und b ? “  
Diese W ahrschein lichke it laB t sich berechnen; sie kann zwischen 
jenen beiden G renzfallen, welche die exakte Forschung a lle in  
kennt^ also zwischen den W erten 0 (Fehlen des Zusammenhangs) 
und 1  (E indeu tigke it des Zusammenhangs) alle Grade annehmen. 
D er „ K  o r  r. - G r  a d “  bezeichnet sonach n ich t den „G rad  des 
Zusammenhanges“  —  denn der Zusammenhang ha t keine Grade —  
sondern den G r a d  d e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e s  
Z u s a m m e n h a n g s .

D ie R ichtung des Zusammenhangs kann pos itiv  oder negativ 
sein. D o rt sind die im  Zusammenhang stehenden M erkm ale 
gleich gerich te t (starkę Auspragung des M erkm als a ko rre lie rt 
m it starker des M erkm als b, schwaches a m it schwachem b), 
h ie r entgegengesetzt gerichtet (starkes a ko rre lie rt m it schwachem
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b und um gekehrt). Bei dem positiven Zusammenhang bewegen 
sich die K orr.-G rade zwischen 0 und +  1, bei dem negativen 
zwischen 0  und —  1 .

Zwei M erkm ale, die m iteinander in  K o rr. gesetzt werden, 
b ilden ein K orr.-P aar. Aber hierbei braucht die Forschung n ich t 
stehen zu b le iben; vie lm ehr kann man die K o rr. von dreien oder 
m ehr M erkm alen untereinander untersuchen. Zeigen alle paar- 
weisen K om binationen dieser M erkm ale eine hohe K o rr., so b ilden 
sie untereinander eine K o rr.- S c h  a r.

D ie einzelnen G lieder eines Korr.-Paares oder einer K o rr.- 
Schar sind an dem Zusammenhang n ich t notw endig m it gleicher 
S tarkę be te ilig t. Demnach is t es erw iinscht, f i ir  jedes G lied noch 
besonders den Grad der F estigke it zu bestimm en, in  der es m it 
dem anderem oder m it den anderen W erten ko rre lie rt. Dieser 
G rad heiBe der „ K o r r e l a t i v i t a t a w e r t “  des M erkm als. 
E r is t bisher nu r f i ir  Korr.-Scharen von K r u e g e r  und S p e a r m a n  

(unter dem m ir n ich t recht geeignet erscheinenden Namen „Z e n tra l
w e rt") berechnet worden; w ir werden w e iterh in  den Weg angeben, 
ih n  auch f i ir  K orr.-P aare zu bestim m en. Is t bei einer paarweisen 
K o rr. die Beteiligung des einen Gliedes be trach tlich  starker ais 
die des anderen, so heiBe die K o rr. „e  i  n  s e i  t  i  g “  (im  anderen 
Fa lle  ,,gegenseitig“ ). Da dann das M erkm al m it hohem K orre - 
la tiv ita ts w e rt dasjenige is t, das den Zusammenhang erst eigent- 
lich  schafft und bestim m t, so kann man es ais „K o rre la n s " dem 
anderen G lied, dem „K o rre la t", gegeniiberstellen.

„R e in  psychologisch" is t eine K o rr. dann, wenn beide M erk
male psychischer N a tu r sind (z. B . m usikalische und m athem ati
sche Begabung). O ft is t aber auch nu r ein G lied der K o rr. psy- 
chisch, das andere der ob jektiven  W e lt angehorig; so konnen 
psycho-physische K o rr. (SchadelmaB und In te lligenz), psycho- 
biologische K o rr. (A ltersstufe und geistige Leistungsfahigkeit), 
psycho-soziale K o rr. (Berufsangehorigkeit und verbrecherische 
Neigungen) untersucht werden.

Das S u b s t r a t  des psychologischen Korr.-Forschung w ird  
in  den w eitaus meisten Fallen gebilde t von vielen Ind iv iduen , 
dereń jedes in  bezug auf zwei oder mehrere M erkm ale charakteri- 
s ie rt is t (vg l. das zweite D iagram m  auf S. 18). Es w ird  also die 
i n t r a -  ind iv idue lle  Beziehung zweier i  n t  e r  - ind iv idue llen  
Reihen g e p riift.

Daneben g ib t es aber noch zwei seltener vorkom m ende Mog- 
lichke iten .
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E ntw eder: m an b le ib t ganz im  In tra -In d iv id u e lle n , indem  
man an einem einzelnen In d m d u u m  die beiden notwendigen 
M erkm alsreihen durch liau fige  sukzessive P riifungen e rz ie lt 
(€bungs-, E n tw ick lu n g s-K o rr.; vg l. w e ite r unten).

Oder: man bewegt sich ganz im  In te r-In d iv id u e lle n , in 
dem m an ein einziges M erkm al an zweien Gruppen von Ind iv idue n  
p r iift. H ie rbe i is t es no tig , daB zwischen den M itg liedern  der 
einen und denen der anderen Gruppe besondere, —  z. B . yerw andt- 
schaftliche —  Beziehungen bestehen. D ann karm  m an das M erk
m al je  eines Ind iy iduum s der einen Gruppe dem des dazugehorigen 
Ind iy iduum s der anderen Gruppe zuordnen und die h ie r bestehende 
K o rr. feststellen (Yererbrm gs-, V erw andtschafts-K orr.; vg l. w eiter 
unten).
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K a p ite l X IX .

Ziele der Korrelationsforschung.

D ie psychologische K orr.-Forschung steht, wie schon aus 
friihe ren  S tellen des Buches ersichtlich, im  D ienst sehr m annig- 
facher w issenschaftlicher Aufgaben. Suchen w ir die Probleme 
zusammenfassend zu gruppieren, so ergeben sich d re i Gesichts- 
p u n k te : Feststellung von S tru k tu r-, Kausal- und Sym ptom - 
zusammenhangen. In  der praktischen Forschungsarbeit w ird  
fre ilich  die scharfe Sonderung der dre i Probleme n ich t im m er 
m oglich sein.

W ir geben nunm ehr eine U bersicht iib e r die Probleme und 
die zu ihnen fiihrenden W ege1. Z ur naheren E rlauterung 
dienen te ils  Beispiele aus bereits vorliegenden Untersuchungen 
—  ohne dafi hierbei die gro(3ere oder geringere Zuverlassigkeit der 
Befunde im  einzelnen b e u rte ilt werden soli —  te ils  Hinweise auf 
aussichtsvolle Untersuchungs-M aterialien und -Methoden. Bei den 
Beispielen bevorzugen w ir n a tiir lic h  solehe, die bisher noch n ich t 
an anderen S tellen des Buches Erwahnung gefunden haben.

1 . S t r u k t u r z u s a m m e n h a n g e .

H ie r hande lt es sich um den engeren oder loseren Zusammen
hang, den die im  In d iv id u u m  vorhandenen psychischen M erkm ale 
untereinander haben, um  die E xistenz von S truktursystem en 
verschiedenen Um fangs und verschiedener In n ig ke it, die wo- 
m oglich das B ild  eines hierarchischen Aufbaues der Personlich- 
k e it ve rm itte ln , um  den W irkungsbereich einer E igenschaft iib e r 
verschiedene Teileigenschaften hinweg, um  die fiih rende und be- 
stim m ende Bedeutung eines einzelnen Elementes innerhalb eines 
Strukturzusam m enhanges. Z ur Beantw ortung dieser Fragen 
kann m an entweder synthetisch oder analytisch yorgehen.

1 D ie  s ta tis tisch e  Seite de r M e th o d ik  ko m m t e rs t in  den folgenden 
K a p ite ln  zu r E ro rte ru n g .
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Das s y n t h e t i s c h e  Verfahren g re ift einzelne, zunachst 
iso lie rt gegebene F unktionen auf und v e rk n iip ft ih re  Varianten- 
reihen, um  zuzusehen, ob sich K o rr. zwischen ihnen ergeben.

Sehr haufig  is t hisher die Auswahl der so zu behandelnden 
Funktionen von Gesichtspunkten bestim m t worden, die m it dem 
K orr.-P rob lem  selbst n ichts zu tu n  hatten. So sind z. B . von m an- 
chen am erikanischen Forschem  b e l i e b i g e  Testserien an- 
gewandt worden, in  denen die verschiedenartigsten P riifungen : 
der G eschickliehkeit, der S innesem pfindlichkeit auf verschiedenen 
Gebieten, der K om bina tion , des Gedachtnisses usw. enthalten 
w aren; n a c h t r a g l i c h  konnten dann die f i ir  die einzelne 
Tests erzielten Variantenreihen untereinander in  ko rre la tiye  Be- 
ziehungen gebracht werden 1. —  U nd wenn K r u e g e r  und S p e a r -  

m a n  2  an ihren Vpn. die so disparaten F unktionen der Tonhohe- 
unterscheidung, des Kom binierens, der Tastscharfe, des Addierens 
und des Auswendiglemens p riifte n , so wurden sie zu ih re r Auslese 
n ich t etwa durch eine im  voraus verm utete Korr.-Beziehung 
gerade dieser Funktionen, sondem ledighch durch dereń re la tiy  
beąueme experim entelle B earbe itbarke it veranla 6 t.

Diese Zufallsm ethode is t deshalb n ich t ganz zu yerwerfen, 
Weil sie zuweilen u n e r w a r t e t e  Beziehungen zwischen psy
chischen M erkm alen aufdecken kann, die anscheinend wenig 
m ite inander zu tu n  haben. So glauben z. B . K r u e g e r  und S p e a r 

m a n  zwischen Addieren, Tastscharfe und Tonunterscheidung 
eine iiberraschend starkę K o rr. gefunden zu haben3.

AuBerdem muB man an die zahlreichen Falle denken, in  
welchen aus anderen (psychographischen, padagogischen oder 
sonstigen) G riinden ein M ateria ł gesammelt worden is t, welches 
vielseitige C harakteristiken zahlreicher Personen unter yergleich- 
baren Bedingungen en tha lt. D ie korr.-sta tistische  Verrechnung 
derartiger M ateria lien e rfo rde rt dann eine yerha ltn ism afiig  geringe 
M iihe, die sich un te r Um standen sehr belohnen kann.

Dieser G esichtspunkt is t nam entlich bei Schulkindern nahe 
gelegt, bei denen das Ergebnis irgendeines Tests m it der sonst 
bekannten schulischen Leistungsfahigkeit (-wie sie in  der Rang
ordnung, der Zeugnisnummer, der vom  Lehrer gegebenen In - 
telligenzschatzung yo rlieg t) ko rre lie rt w ird . E ine solche nach-

1 Z . B .: 98 ; 99; 101; 105; 111. 2 640.
5 A lle rd in g s  is t d ie  Z a h l der g e p riifte n  Personen v ie l zu  ge ring , ais 

daB diesem  E rgebn is schon ein ige S iche rhe it beigemessen w erden kon n te .
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trag liche Vergleichung is t in  der T a t vie lfach g e iib t worden, wo- 
riib e r an anderen Stellen dieses Buches berich te t w ird 1.

Fast nach gar n ich t gehoben sind dagegen die reichen Schatze, 
die in  den Detailangaben der Schulzeugnisse selbst stecken. D ie 
Leistungen in  den E inzelfachern konnen sowohl untereinander, 
w ie auch m it andersartigen Befunden (des Experim ents, der E r
hebung) in  Beziehung gebracht werden, und ich  zweifle n ich t, 
daB sich h ie r bemerkenswerte K o rr. und N ic h t-K o rr. zwischen 
den speziellen fachlichen Leistungsfahigkeiten ergeben werden. 
Dies weite Fełd  sei einer padagogisch-psychologischen S ta tis tik  
besonders empfohlen.

A nfange h ie rzu  liegen u n te r anderem  v o r in  U ntersuchungen von 
L o b s ie n  2, I v a n o f f  3 u n d  B u s e m a n n  4. —  L o b s ie n  k o n s ta tie rte  zw ischen den 
Fachzensuren im  a llgem einen z ie m lich  sta rkę  K o rr. —  I v a n o f f  k o rre lie rte  
d ie  an 2400 S chu lk indem  un te rsuch te  Z e ich en fa h ig ke it m it den F ach- 
p ra d ik a te n  u n d  fa n d  bem erkensw erte Beziehungen (z. B . zw ischen Zeichnen 
u n d  Le is tungen in  der G eschichte). —  B u s e m a n n  bereehnete (fre ilic h  an 
e ine r v ie l k le ine ren  S ch iile rza h l) d ie  K o rr. von  e xp e rim e n te ll g e p riifte n  
G edachtn is le istungen m it den Fachzensuren.

Im m erh in  w ird  doch die eigentliche K orr.-Forschung das 
synthetische Verfahren in  noch anderer Weise ausgestalten miissen. 
Man w ird  die A u s w a h l  d e r  z u  u n t e r s u c h e n d e n  
F u n k t i o n e n  v o n  v o r n h e r e i n  b e s t i m m t  s e i n  
l a s s e n  d u r c h  H y p o t h e s e n  i i b e r  m o g l i c . h e r -  
w e i s e  b e s t e h e n d e  K o r r .  Denn Behauptungen solcher 
Zusammenhange g ib t es in  groBer Z ah l; schon m ehrfach wurde 
erw ahnt, w ie zwischen m usikalischer und m athem atischer Be
gabung, zwischen In te lligen z und Gedachtnis, zwischen bestim m ten 
Eigenschaften des Temperaments und des W illens m ehr oder 
m inder enge Beziehungen verm ute t werden; die endg iiltige  Be- 
sta tigung oder Beseitigung solcher Hypothesen is t nu r auf dem 
Wege der Korr.-U ntersuchungen m oglich.

Das am  m eisten bearbe ite te  h ie rh e r gehorige P rob lem  is t d ie  B ezie
hung zw ischen G edachtnis und  in te lle k tu e lle n  E igenscha ften ; der A nhang 
g ib t eine tabe lla rische  Zusam m enstellung der h ie rh e r gehorigen B efunde. 
Im  ganzen kan n  m an w o h l das E rgebn is fo rm u lie re n , d a fi das re in  m echa- 
nisehe G edachtnis geringe oder ke ine K o rr. zu r In te llig e n z  b e s itz t, d a fi aber 
d ie  B eziehung um  so d e u tlich e r is t, je  m ehr d ie  G edachtn isle istungen 
selbst von  ,,ju d iz io se n “  M om enten (E rfassen des Sinnes, V erstandn is 
des Zusam m enhanges usw .) abhang ig s ind .

D e r speziellere K onnex zw ischen Zahlengedachtn is im d  R echenle i- 
stungen is t neuerdings von  L o b s i e n 5, H u t h e r 6 im d  E r l e r 7 s tu d ie rt w orden.

1 V g l. S. 97 fg . !  974. 3 1251. * 449 b.
5 1289. • 1286. ’  1282a.
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D ie M ethoden der le tzten A r t sind wegen des engen Zusammen- 
hangs, den sie schon im  voraus zwisehen den zu uiitersuchenden 
F unktionen annehmen, nahe verw andt m it dem nun zu besprechen- 
den a n a l y t i s c h e n  Verfahren. Dieses h a t zur Aufgabe 
festzustellen, inw iefem  w ir das R echt haben, von e i n h e i t -  
1 i  c h e n Eigenschaften, Typen, Begabungen usw. zu sprechen. 
Denn daB diese D ispositionen keine e i n f a c h e n  Gebilde seien, 
is t se it dem K am p f gegen die Seelenvermogen allgem ein aner- 
ka n n t; aber dam it is t n ich t, w ie man w ohl zuweilen glaubte, 
auch die Frage lh re r E in h e itlich ke it e rled ig t. E in h e itlich  is t eine 
D isposition dann, wenn ihre, durch Analyse gefundenen E lem ente 
die Tendenz haben, gemeinsam zu variieren. Es seien mehrere 
hierher gehorige Fragestellungen zu Beispielszwecken genannt.

Zunachst konnen in  einer e i n z i g e n  Leistungsform  durch 
A bstrak tion  verschiedene M erkm ale —  wie Dauer, Um fang, Gute 
der Leistung —  iso lie rt und dann untereinander k o rre lie rt werden.

So fan d  z. B . W . B r o w n  \  d a fi be i A dd itio n s le is tu n g e n  G eschw indig- 
k e it und  G enau igke it des A rbe itens eine z iem lieh  hohe K o rr. zeigen. Im  
Gegensatz h ie rzu  stehen fre ilic h  d ie  B efunde von  S t o n e  un d  R a n s c h b u r g  2 , 

nach wełehen ke ine gegenseitige A b h a n g ig ke it von  Tem po u n d  R ie h tig k e it 
des Reehnens e x is tie rt. —  Das k o rre la tiv e  V e rh a ltn is  von  Q u a n tita t und 
Q u a lita t de r Le is tu n g  ve rd ie n te  au f den versehiedonsten G ebieten g e p riift 
zu werden.

Fem er kann man in  einem bestim m ten Leistungsgebiete 
p o 1 a r  e Eigenschaften auf ih re  etwaige Zusammengehorig- 
k e it p riife n , w ie: L e ich tig ke it des Lemens und des Yergessens; 
G rad der E rm iid b a rke it und der E rh o lb a rke it; starkę Konzen- 
tra tions fah ig ke it im d geringe A b lenkba rke it der A ufm erksam keit 
und anderes mehr.

D ie  u ra lte  K o rr.-B e h a u p tu n g : „W e r le ic h t le rn t, v e rg ifit le ic h t“  
is t m it exakten  Reehnungsm ethoden noch so g u t w ie gar n ic h t b e a rb e ite t 
w orden. B u s e m a n n  3 b e s tre ite t ih re  V e rla filie h k e it a u f G rim d  gow isser 
exp e rim e n te lle r B efunde.

Das H auptproblem  aber, welches hierher gehort, is t wohl 
der B  e r  e i  c h einer E igenschaft. W enn man dasjenige in  Be- 
tra ch t zieht, was auf S. 176 fg. iib e r den B egriff des K om plex- 
typus und des „Typenbereichs“  ausgefiih rt wurde, so e rg ib t sich 
sofort, daB h ier der K orr.-G rad  der am Typus bete ilig ten E inzel- 
funktionen das zuverlassigste K rite riu m  bilden muB. Aber auch 
bei solchen Eigenschaften, die n ich t nach ih re r Typengliederung,

1 101. 2 1294 u . 614; v g l .  L i p m a n n s  B e ric h t 1276a S. 397.
2 449a S. 262 u . 271.
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sondern nach ih re r G radabstufung untersucht werden, g ilt die 
gleiche Frage, au f welche Gruppen seelischer Betatigungsgebiete 
sich die E igenschaft e inhe itlich  erstrecke.

A is erstes Beispiel diene wieder eine bekannte Behauptung 
aus der G edachtnislehre: „Jede r Mensch ha t n ich t e in  Gedacht
n is, sondern v  i  e 1 e Gedachtnisse (Namen-, Zahlen-, Physiogno- 
m ien-, O rts-G edachtnis usw.), die durchaus unabhangig von- 
einander s ind.“  N un is t die bisher m eist iib liche  Bew eisfiihrung —  
nam lich der H inw eis auf besonders m arkante Falle eines starken 
Spezialgedachtnisses bei sonst nu r durchschnittlichen Gedachtnis
leistungen f i ir  In h a lte  anderer A r t —  offenbar n ich t geniigend, 
um  obigen Satz in  seiner A llgem einheit zu rechtfertigen. Man 
muB eine groBe Menschenzahl auf sehr yerschiedene Gedachtnis- 
inha lte  h in  p riife n  und dann zusehen, ob sich w irk lich  n u r geringe 
K o rr. herausstellen.

E ingehende U nte rsuchungen dieser F rage liegen m eines W issens 
noch n ic h t vo r. —  S p e a r m a n - K r u e g e r  1 haben eine sehr s ta rkę  K o rr. 
zw ischen dem  A usw endig lem en von  S ilben  und  Zahlen gefunden im d  ve r- 
m u te n  deshalb, daB m an vo n  e ine r e in h e itlich e n  L e is tu n g s fa h ig ke it des 
,,A usw endig lernens‘ ‘ sprechen d iir fe ; doch scheinen m ir d ie  be iden g e p riifte n  
L e is tun gsa rte n  noch zu a h n lich , um  diese G enera lisa tion  sicherzuste llen .

Einen bre iten  Raum  w ird  fem er die P riifu n g  f o r m a l e r  
E igenschaften einnehmen, d. h. solcher, die sich an Inha lten  
yerschiedenster A r t betatigen konnen, w ie S uggestib ilita t, A b- 
lenkbarke it, psychisches Tempo. So w ird  man etwa die Suggesti
b ilita t zu p riife n  haben f i i r  erw artete W ahmehmungen, Suggestiy- 
fragen, asthetische U rte ile , Bewegungen, f i ir  die E inw irkung  
von Massensuggestionen usw. D ie K o rr.-W erte  der Ergebnisse 
zeigen dann, iib e r welche Teilgebiete sich die E igenschaft einer 
hoheren oder geringeren S uggestib ilita t gleichm aBig auszubreiten 
p fleg t, und au f welchen Gebieten sie iso lie rt vorkom m t. (Vgl. 
S. 178.)

S c o t t2 u n te rs u c h te  a n  z w a n z ig  S tu d e n te n  d ie  S u g g e s tib ilita t erstens  
f i i r  op tisch e , zw e iten s  f i i r  th e rm is c h e  E in d r i ic k e ;  e r  fa n d  k e in e  m e rk lic h e  
K o r r .

C o h n  und G e n t 3 haben d ie  fo rm a le  E igenscha ft der A b le n k b a rk e it 
an  zw ei z ie m lich  yerschiedenen Le istungsfo rm en u n te rsu ch t, e inm a l an 
d e r W irk u n g  de r A b len kung  a u f d ie  Menge des b e i einem  Aussageversuch 
Ausgesagten, das andere M a i an der d u rch  A b len kung  b e w irk te n  V erlang- 
sam ung des Lesens. Es ze igte s ich  eine d e u tlic h  m e rk lich e , w enn auch 
n ic h t sehr hohe K o rr. (0 ,5 3 )4.

1 640 S. 103. 2 716.
3 559 S. 260. 4 N ach S p e a r m a n  67.
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Auch die „In te llig e n z “  is t ja  eine form ale Eigenschaft, 
die auf den Zusammenhang ih re r T e ilfunktionen (Kom binieren, 
D efinieren, U rte ilen , Verstandnis f i ir  Abstraktes usw.) untersucht 
werden kann. So fand z. B . P e t e e s o n  1  starkę K o rr. zwischen 
den Leistungen im  deduktiven SchlieBen, im  Verallgem einern 
und im  Yerstehen.

E nd lich  seien die in  den le tzten Jahren m ehrfach vorgenom- 
menen Korr.-Bestim m ungen im  Gebiete der rechnerischen bzw. 
m athem atischen Begabung erw ahnt.

S t o n e  2 f a n d  f i i r  e i n f a c h e  R e c h e n l e is t u n g e n  K o r r . ,  t i b e r  w e lc h e  L i p -  

m a n n  z u s a m m e n f a s s e n d  b e r i c h t e t 3 :

„D ie  F a h ig ke ite n , n ich te inge k le ide te  M u ltip lik a tio n e n , D iv is io n e n  
usw . zu losen, s ind  in  hoherem  G rade un te re inan de r ve rw a n d t ais m it 
de r F a h ig k e it, e ingekle idete A ufgaben zu  losen. A m  groB ten is t d ie  K o rr. 
d e r le tz tgenann ten  F a h ig k e it m it de r zu d iv id ie re n , o ffen ba r w e il das 
D iv id ie re n  eine ahn liche D e nk le is tun g  e rfo rd e rt, aber auch diese K o rr. 
is t noch k le in e r ais d ie  m it den Le is tungen  in  ganz heterogenen F achern .

U n te r den F undam enta lope ra tionen  is t das A dd io ren  am  nachsten m it 
dem  M u ltip liz ie re n  ve rw an d t, w e il es re la tiv  ahn liche  m echanische F u n k 
tion en  s in d ; andererseits s te h t das M u ltip liz ie re n  auch in  hoher K o rr. 
m it dem  D iv id ie re n , w e il es eine ahn liche D e n k ta tig k e it e rfo rd e rt. —  
G utes M u ltip liz ie re n  g a ra n tie rt am  m eisten, gutes A dd ie ren  am  w enigsten 
gu te Le istungen auch in  den anderen F undam enta lope ra tionen . “

H ohere m athem atische Le is tungen  un te rsuch te  W . B r o w n  an 
83 Schulem . 4 Sein H aupte rgebn is w a r, daB e ine r sehr s ta rke n  K o rr. von  
algebraischen und  a rith m e tisch en  Le istungen  ( r  =  0,76) eine sehr geringe 
K o rr. je de r dieser Le istungsgruppen m it den geom etrischen Le is tungen  ge- 
ge n iibe rstand  (K o rr. G e o m ./A rith m . =  0,28; G eom ./A lgebra =  0,18). B . 
s ie h t h ie rin  den Bew eis f i i r  d ie  E x is te n z  d e u tlic h  geschiedener m athe- 
m atischer B egabungstypen, n a m lich  eines geom etrischen und  eines a n a ly - 
tischen  T yps. —  In n e rh a lb  der geom etrischen B egabung w a r das Ge- 
da ch tn is  f i i r  vorangegangene Lehrsa tze  d ie jen ige  T e ilfa h ig k e it, d ie  am  
m eisten m it a llen  anderen geom etrischen T e ilfa h ig k e ite n  k o rre lie rte  und  
d ie  daher ais zentra les E lem en t je n e r Begabung anzusehen is t.

Eine w eitere Gruppe von S trukturprob lem en is t r e i n  i  n  - 
t r a - i n d i v i d u e l l e r  A rt. Es kann sich ja  die enge Zusammen- 
gehorigke it zweier M erkm ale darin  bekim den, daB sie im  z e i t -  
l i c h e n  A b l a u f  des ind iv idue llen  Lebens gemeinsam variieren.

M it fortschreitendem  A lte r entw ickeln sich die einzelnen 
psychischen F unktionen bekanntlich n ich t alle gleichmaBig, 
sondern in  den verschiedensten Beziehungsform en; ba ld is t die 
E n tw ick lung  der einen F u nktion  von der der anderen ganz unab- 
hangig, bald ha t sie die Tendenz, m it ih r pa ra lle l zu gehen, bald

1 108. 2 1294. 3 1276a S. 396.
4 1278; v g l. den B e ric h t be i B f.t z  54 S. 75. 

S t e r n ,  D i f fe re n t ie l le  P sych o log ie . 19
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sogar bedeutet die E n tw ick lung  der einen die Hem m ung der an
deren. Diese dre i Fa lle  stellen also fehlende, positive  und negative 
E n t w i c k l u n g s - K o r r .  dar —  Erscheinungen, die bisher 
noch nie exakt untersucht worden sind.

Ahnliches g ilt von der W irkung  der Ubung. Sind zwei F unk
tionen sehr eng ko rre la tiv  v e rk n iip ft, so m acht sich eine durch 
U bung gesetzte Veranderung an beiden gemeinsam bem erkbar. 
Es besteht also U b u n g s - K o r r . 1

W in c h 2 p r iif te  diese tlb u n g s -K o rr. f i i r  d ie  F a h ig k e it im  Rechnen 
e ing ek le id e te r un d  n ic h t e ingekle ide te r A ufgaben. D ie  ttb u n g  in  de r einen 
Le is tun gs fo rm  h a tte  ke ine irgendw ie  bem erkensw erte M itiib u n g  der an 
deren zu r Folgę. So b e s ta tig t s ich  auch h ie r der be re its  oben (S . 289) 
e rw ahnte  geringe Zusam m enhang be ider F ah ig ke ite n .

E nd lich  geboren hierher die durch E rkrankung hervorge- 
rufenen Veranderungen. So fanden F orster und G e e g o b 3, daB 
gewisse Funktionen, die bei Gesunden eine hohe K o rr. untereinander 
haben, bei P a ra ly tike rn  auch gemeinsam herabgesetzt sind, 
wahrend w iederum  andere F unktionen iso lie rt durch K ra n kh e it 
bee in trach tig t werden konnen.

2 . A t i o l o g i s c h e  Z u s a m m e n h a n g  e.

Schon die eben besprochenen S trukturta tsachen drangen 
zu einer kausalen Deutung. Denn sobald einm al die enge Zu- 
sam m engehorigkeit m ehrerer psychischer M erkm ale nachgewiesen 
is t, muB sich die Frage nach dem gemeinsamen Grunde erheben, 
in  dem sie wurzeln. Je umfassender die K orr.-S char, um  so fun - 
dam entaler muB der U rsachfaktor sein. U nd da es dann nahe 
lie g t, derartige Befunde hypothetisch zu verallgem einem , so 
karm  man zu r A ufste llung ganz weniger ;)G rundeigenschaften“  
oder gar eines einzigen „Z e n tra lfa k to rs “  kommen, von denen 
(oder von dem) alle wesenthchen Z iige m ehr oder m inder ent- 
schieden ko rre la tiv  bestim m t sind.

In  diesem Sinne be trach te t H e y m a n s  die Temperamente a is  

,, G rundeigenschaften‘ ‘, da jedes Tem peram ent m it einer groBen 
Reihe von Spezialeigenschaften eine K orr.-S char b ild e t4.

Im  D ienst derartiger Hypothesen stehen vo r allen die U n te r
suchungen S p e a h m a n s . D a nach seinen Befunden sehr verschiedene 
Leistungsform en eine eng verbundene K orr.-S char b ilden, so

1 V g l. h ie rzu  d ie  E ro rte ru n g e n  iib e r den ve rw and ten  B e g riff de r tlb im g s - 
K .o n va ria tio n  S. 262/263.

2 1296. 2 117. 4 804.
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sieht er dam it die Existenz einer allgemeinen Intelligenzanlage 
(„generał in te lligence * 1 x) ais erwiesen an. In  der gemeinsamen 
A rb e it von S p e a h m a n  und K k u e g e b  2) w ird  dieser Gedanke folgen- 
dermaBen fo rm u lie rt:

„D ie  Le is tun gsfah igke iten  irgende ine r Person in  zahlre iehen sehr 
verschiedenen R ich tun gen  (U n te rsche idung von  Tonhohen, A dd ie ren  von 
Zahlen, A u s fiillu n g  von  liic k e n h a fte n  T exten , G eschw ind igke it des Schrei- 
bens, des Lesens un d  des Zahlens) weisen hohe un d  kon stan tę  K o rr. u n te r- 
e inander au f. . . . N ach den num erischen V erha ltn issen  a lle r dieser K o rr. 
sche in t m an b e re ch tig t zu  sein, sie ais W irkun ge n  eines g e m e i n s a m e n  
Z e n t r a l f a k t o r s  aufzufassen . . . .  D ie  E rk la ru n g  sche in t psycho- 
physio log isch erfo lgen zu m iissen. D ie  b ishe r gesam m elten E rfah ru ng en  
deuten m óglicherw eise da ra u f h in , da fi das eine N ervensystem  a llgem ein eine 
gesteigerte p l a s t i s c h e  F u n k t i o n  b e s itz t gegeniiber dem  anderen. 
D iese fu n k tio n e lle  T iic lit ig k e it w are d ie  B ed ingung f i i r  d ie  A usgesta ltung  
von  p raz ise r un d  kon s ta n te r fu n k tio n ie re n d e n  Le itungskom p lexen , was 
sich dann a u f den verschiedensten psychophysio logischen G ebieten in  
e iner g ro fie ren G enau igke it und  zug le ich  G eschw ind igke it de r L e is tu n g  
ge ltend  m achen w urde . D iese H ypothese w ird  jedoch n u r m it de r groB ten 
Reserve (von  uns) a u fg e s te llt, haup tsach lich  ais A nregung zu w e ite ren  
psychologischen un d  bio log ischen U ntersuchungen. “

D ie zuletzt-geauBerte V orsicht is t durchaus am P latze. D ie 
von K .-S p. gepriifte  Personenzahl is t v ie l zu k le in , um  auch nur 
die E x i s t e n z  des Z entra lfaktors, geschweige seine D eutung 
ais gesichert erscheinen zu lassen; in  der T a t haben die N achprii- 
fungen der SPEAKMANschen Befunde durch andere Forscher nu r 
zu einem T e il seine Korr.-Ergebnisse bestatigen konnen, so daB 
zunachst noch das Aufw erfen der Ursachenfrage ais v e rfr iih t 
erscheint.

Sehr v ie l einfacher und w e it weniger ins Spekulative iib e r- 
greifend is t die Sachlage bei einer anderen Gruppe von Kausal- 
fragen. Es hande lt sich hierbei um  die A tio log ie  eines e i n z e l n e n  
M erkm als, die festgestellt werden kann, in  dem man die K o rr. 
dieses M erkm als m it der verm uteten Ursache bereehnet. V or- 
aussetzung h ie rfiir is t demnach nur, daB die hypothetische U r
sache ebenso wie das M erkm al selbst sta tistischer Berechnung 
zuganglich is t.

D ie Abhangigkeit der psychischen D ifferenzierung von Ver- 
erbung, Geschlecht, A lte r, B eruf, Rasse usw. is t unsaglich o ft 
behandelt worden, m eist aber m it unzulanglichen Methoden. 
Das K orr.-V erfahren  scheint das einzige zu sein, welches ver- 
sp rich t, aus den verfiigbaren M assenm aterialien schliissige E r-

1 V g l. den T ite l seiner A bh d lg . 651. * 640 S. 109/110.
19*
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gebnisse abzuleiten. H ie rfiir  d iirfen  die A rbeiten G a l t o n s  und 
P e a b s o n s  und ihres Eugenics Labora to ry ais vo rb ild lich  gelten. 
t)b e r diese ha t B e t z  in  einem Sam m elbericht1  und in  seinem B uch 2  

so gu t orientierende Zusammenfassungen gegeben, daB ich m ich 
h ier auf eine kurze Andeutung der speziell psychologischen Seiten 
ih re r Befunde beschranken kann3.

N u r ein kle iner T e il jener A rbeiten behandelt nam lich die 
Abhangigkeit p s y c h i s c h e r  —  besondersintellektueller —  Eigen
schaften von bestim m ten ursachlichen Bedingungen; f iir  diese 
g ilt ganz ebenso wie f i ir  die physischen Eigenschaften das H aupt- 
ergebnis, daB d ie  V e r e r b u n g  d e n  a l l e r g r o B t e n ,  
d i e  a u B e r e n  F a k t o r e n  d e s  M i l i e u s  d a g e g e n  
e i n e n  i i b e r r a s c h e n d  g e r i n g e n  E i n f l u B  h a b e n .

H e r o n  * fan d  be i 4 0 0 0  S chu lk inde m , d a fi zw isehen ih re r vom  Le hre r 
b e u rte ilte n  In te llig e n z  un d  ih re n  hauslichen V erha ltn issen  so g u t w ie  gar 
ke ine K o rr. bestehe. —  B a r r i n g t o n  un d  P e a r s o n 6 w iderlegen d ie  a lte n  
A nschauungen, ais ob d ie  K u rz s ie h tig k e it e in  P ro d u k t der Schule sei. —  
M ifi E l d e r t o n  ‘  u n d  P e a r s o n  kam en gar zu dem  Aufsehen erregenden 
E rgebn is, da fi der A lkoho lism us in  ke ine r W eise die ih m  zugemessene 
R o lle  ais U rsache physiseher und  psychischer M in d e rw e rtig k e it spiele. 
S ie h t m an vo n  den ganz sehweren T rin k e rn  ab, so besteht weder in tra - 
in d iv id u e lle  n o c h in te rin d iv id u e lle  K o rr. zw isehen A lko ho lism u s und  ge istige r 
M in d e rw e rtig ke it. D e r zw e ite  P u n k t is t de r w ie h tig e re : „D ie  K o rr. zw isehen 
e lte rlich e m  A lko ho lism u s un d  der In te llig e n z  der K in d e r is t so m in im a l, 
d a fi das V orze ichen aus dem  vorliegenden M a te ria ł n ic h t b e s tim m t wTerden 
ko n n te “  7.

Im  schro ffen  Gegensatz zu diesen geringen W irkun ge n  de r A u fie n - 
e in fliis se  s te h t d ie  s ta rkę  V ere rbungsw irkung . G a l t o n  wies nach, in  w ie 
hohem  M afie  hervorragende Begabung in  gewissen F a m ilie n  erb lic h  se i8. —  
S c h u St e r  un d  E l d e r t o n  9 im te rsu ch ten  d ie  geistigen F a h ig ke ite n  von  
solchen A ngehorigen der g le ichen F a m ilie n , d ie  in  O x fo rd  s tu d ie rt h a tte n . 
D ie  F a h ig k e it w urde nach den d o rt e rha ltenen Zeugnisnum m em  be w e rte t, 
un d  es ergab sich , d a fi zw isehen V a te rn  un d  Sóhnen e in  K o rr. von  0 ,3 , 
zw isehen B ru d e m  eine solehe von  0 ,4  bestand. —  H e r o n  erw ies d ie  E rb lic h -

1 270. 2 54 K a p . IV .
2 D ie  B ib lio g ra p h ie  des vorliegenden Buches verze ichne t u n te r A  IV

d ie  w esen tlichste  L ite ra tu r.
8 282. 8 275.
* 277 a . 7 B e t z  54 S. 61 . —  W enn sich  be i sehweren T rin k e rn

eine s ta rkę  K o rr. zu ge istige r M in d e rw e rtig k e it e rg ib t (0 ,7  b is 0 ,8 ) , so is t 
sicher n ic h t der A lko ho lism u s d ie  U rsache der M in d e rw e rtig k e it, da diese 
n ic h t m it langer dauem dem  A lko h o lg e n u fi s te ig t, sondem  um gekehrt d ie  
M in d e rw e rtig k e it d ie  U rsache f i i r  d ie  N e igung zum  A lko ho lism u s un d  f i ir  
d ie  feh lenden H em m ungen b e i der B e frie d igun g  dieser N e igung ( B e t z

S. 62).
8 324 f. 9 314.
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k e it von  G e isteskrankhe iten , da d ie  K o rr. h ie r zw ischen E lte m  und  K in d e m  
0,6— 0,6 b e t r u g 1.

Unabhangig von dem E ugen ics-Institu t, doch in  derselben 
R ichtung liegend sind die A rbe iten von T h o e n d ik e  und von H e y -  

m a n s - W ie b s m a . D er erstere 2  untersuchte fiin fz ig  Zw illingspaare 
durch eine Reihe von Tests. D ie K o rr. w ar eine sehr hohe (0,7 
bis 0,8); sie is t zweifellos zum groBeren T e il n ich t au f das gemein- 
same M ilieu , sondem auf die identischen Erblichkeitsbedingungen 
zu riickzu fiih ren .

H e y m a n s -W ie e s m a 3 haben eine groBe Anzahl von Eigenschaften 
bei E lte m  und K indem  vergleichend untersucht und aus den 
gefundenen K o rr. Schliisse auf die atiologische Bedeutung von 
Geschlechtsanlagen einerseits, der Vererbung andererseits gezogen.

3. S y m p t o m a t i s c h e  Z u s a m m e n h a n g  e.

Man denke sich zwei M erkm ale, von denen das eine (p) nu r 
un te r groBen Schwierigkeiten oder nu r sehr in d ire k t der Beob- 
achtung im d  Feststellung zuganglich is t, wahrend das andere 
(g) le ich t, d ire k t und re la tiv  sicher untersuchbar is t (z. B . in  der 
Form  eines Tests). Besteht nun zwischen diesen beiden M erk- 
m ałen eine hohe K o rr., so d a rf g ais Sym ptom  f i ir  das Yorhanden- 
sein von p be trach te t werden. M ith in  is t die K orr.-R echnung 
die zuverlassigste Eichungsm ethode des Sym ptom wertes eines 
M erkm als.

D a auf diesem Zusammenhang bereits an mehreren friih e re  
S tellen (S. 65 fg . und S. 96 fg .) eingegangen worden is t, so 
b le ib t uns n u r noch iib rig , einen friih e r n u r kurz angedeuteten 
Gedanken (S. 1 0 2  oben) etwas naher auszufiihren.

Brauchen w ir f i ir  irgend ein M erkm al p  ein zuverlassiges 
Sym ptom  g, so is t es zunachst m oglich, daB w ir verschiedene 
M erkm ale g1; g2, gs • • • •> die moglicherweise f i ir  p  sym ptom a- 
tisch sein konnten, auswahlen und jedes derselben zu p  in  K o rr. 
setzen; das M erkm al m it hochstem K o rr.-G rad  zu p  h a t dann 
den hochsten Sym ptom w ert.

A ber w ir brauchen uns n ich t darauf zu beschranken, un te r den 
vorhandenen E inzelsym ptom en das geeignetste zu suchen; v ie l- 
n iehr konnen w ir un te r Um standen a u s  d e n  E i n z e l s y m 
p t o m e n  a u f  s y n t h e t i s c h e m  W e g e  ein neues Sym
ptom  schaffen, das jene betrach tlich  an Sypm tom w ert iib e r tr ifft. 
W enn es sich nam lich um  die P riifu n g  einer umfassenden E igen
s c h a f t - — z. B . der In te lligenz —  handelt, so w ird , w ie schon

1 3 8 0 . 8 3 4 5 . 3 3 0 6 .
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o ft erw ahnt, von einem E inzelsym ptom  im m er nu r eine eng be- 
grenzte Seite jener E igenschaft getroffen, und diese E inse itigke it 
muB bew irken, daB die K o rr. zwischen der gesamten E igenschaft 
p  und dem E inzelsym ptom  qx stets nu r eine pa rtie lle  is t. E in  
anderes E inzelsym ptom  q2 t r if f t  w ieder eine andere Seite der gesam
ten E igenschaft; w iederum  is t die K o rr. n u r eine pa rtie lle . N un 
is t es m oglich, daB diese beiden K o rr., die einerseits qx, anderer
seits q2 m it p  haben, zwar dem Grade nach ziem lich gleich, 
aber ih re r A r t nach verschiedenartig ko n s titu ie rt sind. Es zeigen 
z. B . die gepriiften  In dm duen  in  dem Sym ptom  q1 eine Rang
ordnung, die eine gewisse A hn lich ke it m it ih re r Rangordnung 
nach p hat, ebenso auch in  Sym ptom  q2 eine zu p ahnliche Rang
ordnung; aber die Abweichungen der Rangordnungen f i ir  qx und 
q2 von der f i ir  p liegen zum T e il nach yerschiedenen Seiten h in : 
ein In d iv id u u m , welches den allgemeinen In te lligenzrangp la tz x  
ha t, kann in  qx einen R angplatz hoher ais x und in  q2 einen solchen 
tie fe r ais x  einnehmen. D ie  Folgę muB dann sein, daB die M erk
male qx und q2 untereinander einen m erklich  geringeren K o rr. 
G rad haben, ais jedes von ihnen m it p ha t. U m gekehrt aber kann 
m an nun eine Synthese der beiden R angplatze, welches jedes

qx -f- q2
In d iy id u u m  in  qx und q2 hat, zu einem R esultantenw ert — - —

herbe ifiih re n ; dieser w ird  m it groBer W ahrschein lichkeit eine 
Rangierung lie fe rn , welche der Rangordnung f i ir  p m erklich  naher 
lie g t, ais jede der gesonderten Rangordnungen. H ieraus e rg ib t 
sich von selbst die M ethode der „R e su lta n te n -K o rr.“ , w ie w ir sie 
S. 1 0 2  angedeutet haben (vg l. auch S. 233).

Inzw ische n  is t m ir auch eine A rb e it b e ka n n t gew orden, w elche schon 
eine erstm a lige  A nw endung dieser M ethode b rin g t. B u r t 1 h a t an e ine r 
A n za h l von  S ch iile rn , dereń In te llig e n z ra n g o rd n u n g  nach der S chatzung 
de r L e h re r fe s tg e s te llt w a r, eine R e ihe vo n  Tests d u rc h g e p riift, d ie  s ich  
a u f U n te rsch ie d s -E m p fin d lich ke it, S chatzungen, B ew egungskoord inationen, 
O rdnen von  B uchstaben, G edachtn is le istungen bezogen. D ie  K o rr. e in ig e r 
dieser E in ze lte s ts  zu de r In te llig e n z ra n g o rd n u n g  w a r n ic h t u n b e tra c h tlic h  
(m e is t hoher ais 0,5). W urden  n u n  aber d ie jen igen  Tests, dereń <> >  0,5 
w a r, ausgew ah lt un d  aus ihnen  eine R esu ltan ten rangordnung nach ob iger 
M ethode g e b ild e t, so zeigte diese d ie  iibe rraschend hohe K o rr. von  0,85 
f i i r  d ie  V o lksschu le , 0,91 f i i r  d ie  hohere Schule m it de r geschatzten R angord- 
n im g . B u r t  le ite t daraus d ie  o p tim is tisch e  These a b : „ M it  H ilfe  von  
e in igen  ha lben  D u tze nd  Tests ka n n  m an unabhang ig  vo n  den Schulan- 
gaben un d  sicherer a is diese eine G ruppe vo n  K naben nach ih re r In te llig e n z  
o rd n e n .“  Jeden fa lls  fo rd e m  d ie  E rgebnisse B u r t s  dring end  zu e iner N ach- 
p riifu n g  un d  zu einem  A usbau des V erfahrens der R e s u lta n te n -K o rr. a u f.

1 636.
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K a p ite l X X .

Korrelationsstatistik.

1. A l l g e m e i n e  G e s i c h t s p u n k t e  d e r  K o r r e l a 
t i o n s s t a t i s t i k .

Nach der oben gegebenen D e fin itio n  kann eine K o rr. nur 
dadurch bestim m t werden, daB zwei (oder mehrere) Varianten- 
systeme einander zugeordnet werden. Demnach miissen alle 
Gesichtspunkte und methodischen Forderungen der Variations- 
s ta tis tik  auch f i ir  die K o rr.-S ta tis tik  gelten.

Yariantensystem e sind entweder qu a n tita tive r oder qua li- 
ta tiv e r A rt.

W erden zwei q u a n tita tiv  abgestufte Variantensystem e in  
Beziehung gesetzt, so entsteht „ R e i h e n k o r r e l a t i o n “ . 
Innerhalb der Reihenbildung unterschieden w ir aber noch eine 
solehe durch MaBzahlen oder durch Rangplatze. Zwei MaBsysteme 
bilden untereinander „M a 8 korre la tion“  (K orre la tion  im  eigentlichen 
S inne); zwei Rangordnungen bilden „R angkorre la tion“  (oder 
nach B e t z ’ Vorschlag: „K o o rd in a tio n ").

Zwei q u a lita tiv  gegliederte, d. h. in  Gruppen oder Typen 
eingeteilte Variantensystem e tre ten zueinander in  „q  u a 1 i  - 
t a t i v e  K o r r e l a t i o n " ;  diese w ird  auch ais „ K o n t i n -  
g e n z “  bezeichnet, da h ier der Grad, in  welchem die Gruppen 
sich decken, untersucht w ird .

M it der E in te ilung  nach Q uan tita t und Q ua lita t kreuzt sich 
nun aber eine andere.

D ie Variantenreihen konnen nam lich entweder m it ihrem  
Gesamtumfang oder nu r m it einem B ruch te il ihres Umfangs 
in  Beziehung gesetzt werden: „g e n e r  e 1 1  e“  und „ s p e z i e l l e "  
K o rr. Diese Scheidung, die bisher noch wenig beachtet wurde, 
scheint m ir gerade f i ir  psychologische Probleme eine groBere 
Bedeutung gewinnen zu sollen. D ie generelle K o rr. is t genau 
genommen ein Problem  der generellen Psychologie; denn sie geht 
au f den Zusammenhang, der im  a l l g e m e i n e n  zwisehen den
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V arianten zweier Systeme besteht. D ie spezielle K o rr. is t dagegen 
recht eigentlich ein Problem  unserer Sonderwissenschaft. Sie 
g re ift aus jeder Variantenreihe nu r je  ein B ruchstiick heraus 
und fra g t nach dereń Beziehungen. D ie B ruchstiicke einer quan- 
tita tiv e n  Variantenreihe nannten w ir F raktionen, die einer qua- 
h ta tive n  hieBen Gruppen oder Typen. Danach is t die spezielle 
K o rr. entweder ,,F raktionskorre la tion“  oder „G ruppen-(Typen-) 
Kontingenz“ .

W ir geben eine schematische U bersicht der so gewonnenen 
E in te ilung  und fiigen jeder K o rr.-A rt ein Beispiel an.

A rte n  der 
K o rre la tion

Q u a n t i t a t i v c

M aB -K o rr, 
(K o r re la t io n  im  
engeren S inne)

(R e ihen-) K o rr.

R a n g -K o rr.
(K o o rd in a tio n )

Q u a l i t a t i v e
K o rr.

(K o n tin g e n z )

g e n e re lle

K o rr.

Zshg. zw ischen 
den G raden von 
In te llig e n z - un d  Ge- 
dachtn is le istungen

Zshg. zw ischen 
den R angp la tzen 
in  verschiedenem  

S chulfachem

Zshg. zwischen 
Tem peram ents- 
und  C harakte r- 

eigenschaften

s p e z ie lle

K o rr.

(F ra k t io n s -
K o r r . )

Zshg. zw ischen 
den G raden der 
25%  besten In te lli-  
genzle istungen m it 
G edaehtn isle istun- 

gen

(F ra k t io n s -  
K o o rd in a t io n )  

Zshg. zw ischen 
den unzureichenden 
Le is tungen  in  einem  
F ach  m it den L e i

stungen in  einem  a n 
deren (au f G rund 
der be z iig l. R ang

p la tze )

(G ru p p e n - oder 
T y p e n -K m tin g e n z )  

Zshg. zw ischen 
dem phlegm atischen 
Tem peram ent und  
der C haraktereigen- 
scha ft de r Z uver- 

la ss igke it.

Es g ib t nun eine Reihe von methodischen Vorschriften, die 
f iir  alle eben aufgezahlten K o rr.-A rte n  gelten.

a) D ie  Z u v e r l a s s i g k e i t  der bete ilig ten Varianten- 
systeme. N u r wenn die G liederung der gepriiften  Personen in  
q u a lita tive  Typen oder ih re  E inreihung in  ein Stufensystem ais 
re la tiv  konstant betrachtet werden darf, is t es erlaubt, sie m it 
einer anderen solchen Gliederung in  K o rr. zu setzen. Denn wahrend 
f i ir  die einzelne Variantenreihe selbst, f i ir  das Problem  der V aria- 
b ilita t usw. eine geringfiigige Verschiebung in  der Verte ilung oder 
Rangierung keine allzu groBe Bedeutung hat, kann sie auf ihre 
Beziehung zu der anderen Reihe den gróBten E influB  haben.
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Reihen, bei denen die V erte ilung der W erte sta rk  von augen- 
b licklichen und auBerlichen Bedingungen abhangig is t, sind daher 
f i ir  Korr.-U ntersuchungen n ich t geeignet.

A u f welche Weise die Zuverlassigkeit von Variantensystem en 
g e p riift werden kann, is t auf S. 197 fg. ( f iir  qua lita tive  Gliederungen) 
und S. 239 ( fiir  Stufenreihen) e ro rte rt worden.

b) N in 1 z w e i  u n a b h a n g i g  v o n  e i n a n d e r  gewonnene 
Variantensystem e d iirfe n  beziig lich ih re r K o rr. untersucht werden. 
Sobald es nam lich schon in  der Methode ais solcher liegen kann, 
daB gewisse Varianten des einen Merkm als m it gewissen V arianten 
des anderen verbunden auftreten, kaim  im  Ergebnis eine s ta rk 
K o rr. vorgetauscht werden, die der W irkhchke it n ich t entspricht.

Diese Regel is t z. B . in  der m ehrfach erw ahnten T em peram entenunter- 
suchung von H e y m a n s  (804) unseres E rachtens n ic h t ausreichend b e riic k - 
s ic h tig t w orden. H . o rd ne t na m lich  eine R e ihe von Personen au f G rand  
ih re r B iograph ien  einerseits in  eines seiner 8 Tem peram entenfacher e in , 
andererseits f i i l l t  er eine groBe L is tę  von sekundaren E igenschaften iib e r 
sie aus. D ie  A ufgabe is t, festzuste llen , welche sekundaren E igenschaften 
zu jedem  der Tem peram ente in  s ta rke r K o rr. stehen. D a es nun  aber 
m og lich , ja  w ahrsche in lich  is t, daB d ie  E in ran g ie ran g  eines X  in  e in  be- 
s tim m tes Tem peram ent zum  T e il a u f  G r u n d  d e r s e l b e n  b  i  o - 
g r a p h i s c h e n  D a t e n  e rfo lg te , d ie dann zu r P estste llung  ih re r sekun
daren E igenschaften ve rw e rte t w urden, so s in d  d ie daraus abgele ite ten K o rr. 
z. T . w e rtlos , w e il se lbstverstand lich . Sie s te llen  ein analytisches U rte il 
da r und  so llen  doch e in  synthetisches bedeuten.

Das allerkorrekteste —  aber n ich t im m er durchzufiihrende —  
Verfahren ware h ier das unwissenthche: der Eorscher, der das 
eine Variantensystem  an einer Gruppe von Ind iv iduen  untersucht, 
sollte n ich t wissen, welche Stelle der einzelne P riiflin g  in  dem 
anderen System einnim m t. E rs t nach Beendigung der U n te r
suchung sollte die Zusammenstellung der beiden W erte f iir  jeden 
R riiflin g  erfolgen.

c) D ie beiden Variationssystem e a und b sollen in  ih re r Per- 
sonenverteilung m oglichst n u r  durch die Beschaffenheit der- 
jenigen Funktionen bedingt sein, dereń K o rr. untersucht w ird . 
A llerd ings is t ja  eine w irk liche  Isoherung der einzelnen Funktionen 
n ich t m oglich, und so sind denn stets noch zahlreiche andere 
Bedingungen an den Leistungen m itb e te ilig t, welche der einzelne 
jew eilig  v o llb rin g t. Aber es g ib t Bedingungen, die in  ganz be- 
sonderen MaBe ais konstantę „S torungsfaktoren 11 bezeichnet werden 
konnen; es sind solehe, die f i ir  sich alle in ein Variationssystem  
c bilden, das nun in  jene zu korrelierenden gewaltsam e ingre ift.
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F inde t der E in g riff nu r in  eines der beiden prim aren Systeme 
s ta tt, so muB dadurch die etwaige K o rr. zwischen a und b falsch- 
lic h  verm indert werden.

E in  B e isp ie l: C o h n  un d  G e n t 1 unte rsucn ten , w ie  schon S. 288 e r
w a h n t, d ie W irk u n g  de r „A b le n k u n g " an den beiden Le istungen des A us- 
sagens und  des Lesens. Es ergab sieh n u n  zw ischen beiden A b le n kb a rke ite n  
zunachst eine z ie m lich  geringe K o rr. (0 ,38 ); aber diese g ib t k e in  zutre ffendes 
B ild  des ta tsach lichen  Zusam m enhanges. D enn d ie  AblenkungsgroBe be im  
Aussageversuch is t von  einem  w e ite ren  F a k to r abhang ig, zu dem  be im  
Leseversuch d ie  P a ra lle le  fe h lt, n a m lich  von  dem  U m fange, den d ie  Aussage 
n a tiirlich e rw e ise , d . h . ohne A b lenkung  h a t. Je m ehr jem and n a tiir lic h e r- 
weise spontan aussagt, um  so m ehr w ird  e r be i A b len kung  ge s to rt w erden. 
D ieser Zusam m enhang is t d u rch  eine besondere K o rr.-B e reehnung  zw ischen 
diesen beiden F ak to re n , welche 0,69 ergab, erw iesen. D a also d ie  A us
sage m  e n  g e au f d ie  R angordnung de r Aussage a b l e n k u n g  m od i- 
fiz ie re n d  w irk t, m uB eine etw aige K o rr. zw ischen der Aussage a b l e n 
k u n g  und  der Lese a b l e n k u n g  ve rm in d e rt w erden. D iese w ahre 
K o rr. konn te  von  S p e a rm a n  nunm ehr a u f 0,53 bereehnet w erden*.

Aber auch die gegenteilige W irkung des S torungsfaktors 
is t denkbar: G re ift das System c gleichmaBig in  beide prim aren 
Systeme ein, so werden diese in  gleichform iger Weise beeinfluB t 
und erhalten eine Ubereinstim m ung, die fa lschlich ais hohe d irekte 
K o rr. zwischen ihnen gedeutet werden kann.

P riife n  w ir  e tw a zwei Le is tun gsfah igke iten  an Personen sehr ve r- 
schiedener A lte rss tu fe n , und  fin d e n  w ir  groBe {Jbere instim m ungen in  
den R angordm m gen, so b ra u ch t dies n ic h t an e ine r d ire k te n  K o rr. der 
beiden Le is tun gsfah igke iten  zu liegen, sondern ka n n  da rau f beruhen. daB 
beide Le istungen einen ahn lichen A lte rs fo rts c lir itt haben, so daB jedesm al 
d ie  R angordnung von  den A lte re n  zu den Jungeren h in fiih r t.

Sind solche storenden E infliisse, die entweder eine worhandene 
K o rr. herabdriicken oder eine zu hohe K o rr. vortauschen, in  
feststellbarer Weise bei der Untersuchung be te ilig t gewesen, so 
w ird  man nachtraglich versuchen miissen, sie durch Berechnung 
wieder zu elim inieren. S p e a e m a n  ha t auf die E rarbeitung derartiger 
K orrektionsform eln  wiele Bem iihungen yerw andt; doch sind gegen 
seine Form eln von anderer Seite starkę BedeDken erhoben worden, 
so daB hier noch alles im  FluB is t. Aus diesem Grunde miissen 
w ir uns m it der Verweisung auf die L ite ra tu r begniigen3.

W e it empfehlenswerter ais die Vom ahm e nachtraglicher 
K orrektionen is t es n a tiirlic h . die U ntersuchung von vom herein

1 559. ! 67.
8 S p e a rm a n : 66, 68; (m it K r u e g e r )  640 S. 54— 63. Dagegen B e tz  

54 S. 33 f f .
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so anzulegen, daB die Storungen soweit ais m oglich fem gehalten 
sind.

e) E nd lich  is t bei sam tlichen Korr.-Berechnungen der U m - 
stand m it in  B e trach t zu ziehen, daB zwischen zwei V arianten- 
systemen schon durch bloBen Z u fa ll gewisse tJbereinstim m ungen 
bestehen konnen, die n ichts m it realer Zusam m engehorigkeit zu 
tu n  haben. Diese Zufallsw erte sind —  ais sog. „ w a h r s c h e i n -  
l i c h e  F  e h 1 e r “  (w. F .) —  in  den berechneten K orr.-W erten  
m it en tha lten ; und die von ihnen drohende Gefahr is t um  so 
groBer, je  k le iner an sich der berechnete K o rr.-W e rt und je  kle iner 
die der Untersuchung zugrunde gelegte Personenzahl is t. A is 
unzweifelhafte Kennzeichen einer w irk lichen  K o rr. sind daher 
nu r solche Zahlenwerte anzusehen, welche um  ein Vielfaches 
den Betrag des w. F . iibersteigen.

D ie Festsetzung der Grenze is t in  gewissem MaBe w illk iir -  
lic h ; gewohnlich werden K o rr.-W erte , die n ich t das D reifache 
des w. F . betragen, iibe rhaup t n ich t be riicks ich tig t, und n u r solche, 
die mindestens 5 m ai so groB wie der w. F . sind, ais sichere K o rr. 
angesehen.

2. D ie  B e r e c h n u n g  d e r  R e i h e n - K o r r e l a t i o n .

D ie K orre lie rung zweier V ariantenre ihen is t die bisher w e it- 
aus am meisten angewandte M ethode. Ih r  Yorzug besteht in  
der Annaherung an G esichtspunkte der exakten Wissenschaften, 
da sie ja  die durchgangige q u a n tita tive  A bstufung der zu unter- 
suchenden M erkm ale zur Voraussetzung h a t; daraus wiederum  
erg ib t sich ih re  weitgehende Zuganglichkeit f i ir  subtile  m athe
matische Bearbeitung, was ebenfalls auf vie le Forscher eine be- 
gre ifliche A nziehungskraft ausiibte.

D a riibe r da rf m an aber die Schranken n ic h t vergessen, die 
ib r gerade f i ir  psychologische Zwecke gesetzt sind. Ih re  Vorbe- 
dingung —  die Q uan tifiz ie rba rke it —  fin d e t sich ja  bei den a u s - 
a e r  e n  M erkm alen der In d iv id u e n  in  groB ter M a n n ig fa ltig ke it: 
man denke an Korperm aBe, A lte rsstu fen und Ahnliches. Bei 
8 e e l i s c h e n  M erkm alen dagegen is t d ie bloBe G radvaria tion  
durchaus keine so selbstverstandliche und sichere Sache; w ir 
baben in  K ap. X V  gesehen, welche Schw ierigkeiten h ie r auf- 
tre ten  und wie insbesondere f i ir  psychische D ispositionen die 
G raduierung auf verw icke lter Resultantenbestim m ung oder auch 
auf vagen Schatzungen beruht.

S ind nun aber einm al die Y arianten in  Zahlen ausgedriickt,
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so verraten sie n ich t m ehr ih ren U rsprung; sie w irken wie exakte, 
einfache W erte und verlocken le ich t zu re in  mathem atischen 
Bearbeitungen und SchluBfolgerungen von einer S u b tilita t, die 
n ich t im  m er in  dem M ateria ł ih re  rechte Grundlage hat.

M an w ird  sich also auch h ie r vo r einem Exaktheitsfanatism us 
und Zah lenku lt h iite n  miissen, um  die wahren Leistungen der 
Methode rich tig  w iird igen  zu konnen.

W ir geben nun die rechnerischen Grundlagen des Verfahrens.
Es seien die n V pn. A  bis N  in  bezug auf zwei M erkm ale p und 

q zahlenmaBig charakte ris ie rt worden (wobei es noch g le ichg iiltig  
is t, ob es sich um MaB- oder Rangzahlen handelt). Person A  
lie fe rt die beiden W erte pA und qA, Person B  die W erte p B und 
qB . . Person N  die W erte pN und qN.

N un bilden sam tliche M erkm ale pA, pB . . .  . p iV un ter sich
Xp

eine Variantenreihe, dereń D urchschn ittsw ert m =  —  is t. Von" Yl
diesem haben die einzelnen W erte die Abweichungen x : 

xa = P a — mp; xB =  p „ — mp; . . . .  xN =  pN —  mp.

Das entsprechende g ilt f i ir  die Yariantenreihe des M erkm als 
g; h ier mogen die einzelnen Abweichungen vom  M itte l mq die 
Bezeichnungen yA, yB . . . . yN erhalten. D ie Abweichungswerte 
in  jeder Reihe m iissen zum T e il positives, zum T e il negatives 
Vorzeichen haben.

Jede Person ha t nunm ehr zwei Abweichungswerte: die Per
son A : xA und yA usw.

B ilden w ir nun f i ir  jede Person das P rodukt ih re r beiden 
Abweichungen x-y, so e rg ib t sich ohne weiteres: je  m ehr diese 
Produktenw erte in  der ganzen Reihe i n t e r - i n d i v i d u e l l  
gestreut sind, um  so enger muB im  A llgem einen die i n t r a -  
i n d i v i d u e l l e  Zusam m engehorigkeit entsprechender x- und 
y-W erte sein. Denn nur, wenn m it kle inen x  m eist kle ine y, m it 
groBen groBe, m it positiven x  m eist positive, m it negativen x  m eist 
negative y zusammen vorkom m en, en tha lt die Summę a lle r 
P rodukte (also die Streuung) einen hohen W e rt; is t dagegen in  
beliebigem  D urcheinander groBes x  ba ld  m it groBem, bald m it 
kle inem  y, positives x  bald m it positivem , ba ld  m it negatirem  y 
verbunden, so nahert sich die Summę a lle r P rodukte m ehr oder 
weniger der 0 .

t  - o  , Xxy
J e  g r o B e r  a l s o  d e r  S t r e u u n g s w e r t  ■ ■, u m

s o  s t a r k e r  i s t  d i e  K o r r .  z w i s e h e n  p u n d  } .
N un hangt aber die absolute GroBe dieses W ertes auch noch
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davon ab, wie die x  un ter sich, und ebenso wie die y un ter sich 
gestreut sind. Deshalb muB der obengenannte W ert ins V erha lt- 
nis gesetzt werden zu den Streuungen der a:-Werte unter sich, 
wie der y-W erte un te r sich; die hierzu notige Sum mierung der 
x-, bzw. der y-W erte muB, dam it n ich t das R esu lta t 0 entsteht,

x 2 -i /x  v 2
  und 1/  —

Demnach is t der K o rr.-G rad  auszudriicken durch folgende 
Form el („BsAYAisscher K o r r .  - K o e f f i z i e n  t “ ) :

^ X xy  i  /£~x* Z xy
= » ' f  n ' f  n ~ \X x 2 S y2

r  kann variieren zwischen -f- 1  (yollstandige positive  K o rr.), 
0 (fehlende K o rr.) und —  1  (um gekehrte oder negative K o rr.).

Diese Form el lie g t den weitaus meisten Korr.-Rechnungen 
zugrunde. Ih re  Anwendung verlang t nun noch nahere Betrach- 
tung.

b) M a B - K o r r e l a t i o n e n .  Is t eine groBe Anzahl 
von Personen in  bezug auf zwei Eigenschaften g e m e s s e n  
worden, so b ild e t man f i i r  jedes Variantensystem , vom  D urch 
schnittsw ert ausgehend, eine Reihe von S tufen gleicher MaB- 
d ifferenz (z. B . die prozentuellen Abweichungen vom  D urch- 
sch n itt: von 0  bis 1 0  % , von 1 0 %  bis 2 0 %  usw .; benso von 0  

bis — 1 0  % , von — 1 0  %  bis — 2 0  % ). Es is t w iinschenswert, 
daB die Stufenzahl f iir  beide Variantensystem e gleich groB ge- 
w jih lt werde. D ann is t es m oglich, daB eine „V e rte ilungsta fe l“  
angelegt w ird , d. h. ein Q uadrat, dessen wagerechte D im ension 
durch die S tufen des einen M erkm als, dessen senkrechte D im ension 
durch die S tufen des anderen M erkm als gebilde t w ird . D ie durch 
diese Kreuzungen entstehenden Felder werden nun ausge fiillt 
durch die A nzahl derjenigen Personen, welche die beiden das 
Feld konstitu ierenden Stufen in  sich yere in igen1. Besteht nun 
K o rr., so werden sich die H aufigke itsw erte im  Allgem einen m ehr 
oder weniger d ich t um  eine D iagonale der Tafe l herum  gruppieren; 
besteht keine K o rr., so werden m it jedem W ert der einen V ariante 
beliebige W erte der anderen verbunden auftre ten, daher dann 
die Felder in  beliebig ungeordneter Weise m it H aufigkeitszahlen 
ausge fiillt werden.

D ie Berechnung von r  e rfo lg t zweckmaBig au f folgende W eise:

1 A is  B e isp ie l diene d ie  um stehende ( fik tiv e ) V e rte ilu n g s ta fe l, d ie  
d e m  B uch von B e tz  (5 4 , S. 11) e n tle h n t is t.
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A n  Stelle der Abweichungswerte der MaBzahlen selbst w ah lt 
man ais x  and y die Stufennum m em , indem  man die iib e r dem 
D urchschn itt liegenden Stufen m it +  1, +  2 , +  3 usw., die unter 
dem D urchschn itt liegenden m it —  1 , —  2 , —  3 bezeichnet. Nun 
b ild e t man f i ir  jedes Feld das P rodukt aus den beiden Stufen
num m em , zu denen es gehort (x -y ) und m u ltip liz ie rt das P rodukt 
m it der Anzahl der im  Feld enthaltenen Falle. D ie Summierung 
der so f i ir  alle Felder gefundenen W erte e rg ib t dann 2  {x-y). A u f 
gleiche Weise bereehnet man die Summę a lle r x i  sowie die a lle r y2.

D er wahrscheinliche Fehler des so gewonnenen K orr.-W erts
r  is t

w F (r) =  ±  0,6745

Voraussetzung f i ir  die G iiltig k e it der Form el is t die „lineare  
Regression" ( G a l t o n ) der Verte ilungstafe l. Diese is t auf folgende 
Weise festzustellen x: W enn w ir f i ir  je  eine Stufe einer V arianten- 
reihe den D urchschnittsw ert aus a 11 e n zu ih r gehorigen Varianten 
der anderen Reihe bilden, so kann man diese M itte lw erte  in  die 
V erte ilungstafe l in  der Form  von Punkten eintragen. D ie Ver- 
bindung dieser P unkte is t die Regressionslinie der ersten V arianten- 
reihe. Bei fehlender K o rr. la u ft die Regressionslinie der x- (bzw. 
y-) Achse pa ra lle l; bei vorhandener K o rr. w ird  sie aber eine schrage 
R ichtung einnehmen. N u r wenn diese L in ie  geniigende Annaherung

-jj  ^
- 5 —4 —3 —2 - 1  0 + 1  + 2  + 3  + 4

Ł - 4
a b c d e f a h i k

a 1 1

— 3 p 1 3 1 1 6

— 2 Y 1 5 7 3 17

- 1 S 1 2 U 21 10 2 1 48

0 e 1 4 14 22 9 2 52

+  1 s l 1 5 9 10 6 1 34

+  2 V 1 1 5 7 2 1 17

+  3 3 3 3

+  4 < 1 2

+  5 X l 1

1 4 U 25 44 48 30 15 2 1 181

* Vgl. B e tz  54 S. 12/13.
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an eine Gerade hat, da rf die obige Form el auf die Tafel angewandt 
werden.

c) R a n g k o r r e l a t i o n  ( K o o r d i n a t i o n ) .  Sind 
die beiden zu korrelierenden M erkm ale n ich t gemessen, sondern 
nu r in  Rangsysteme geordnet worden, so is t der Ansatz der Rech- 
nung noch einfacher. Denn da die identischen Personen auf beide 
M erkm ale g e p riift werden, sind die zur Anwendung kommenden 
Zahlensysteme in  jeder Reihe identisch, nam lich von Rangplatz 
N r. 1  bis R angplatz N r. n reichend: es is t die Reihe der ganzen 
Zahlen von 1  bis n. D ie Streuung der x  und der y is t also identisch 
un te r sich und m it der Streuung der Reihe der ganzen Zahlen,

welche j/'''w betragt.

i  jTa? i /Yy2 i  /w2—1
n \  n - y  1 2 '

X xy
Demnach kann man die K o rr.-F o rm e ł -auch schreiben:

\/S x 2 S y 2
X xy  2 X x 2 —  X x - - \ - 2 S x y ~  X y 2 2 (x —y)2
X x*  oder: 2 S x 2 — 2 X x 2 ~

6 -S (x—y)°- 
n (n *— \)

D ie  F o rm e l s ta m m t vo n  S p e a r m a n ; B e t z  ne n n t sie in  seinem  B u c h 1,

e rw ah n t aber d o rt m ch t, daB sie m it der F o rm e l id e n tisch  is t ;
cc1 1  y  *

er h a tte  in  pe rson licher M itte ilu n g  d ie  F re u n d lic h k e it, m ir  diese Id e n tita t 
zu e n tw icke ln .

x  und y bedeuten bekanntlich in  der urspriing lichen Form el 
die bezuglichen Abweichungen von der R eihenm itte. N un is t 
aber die D ifferenz zweier Abweichungen identisch m it der D iffe - 
renz der Rangplatze selber; da die zweite Form el led ig lich  m it 
dem D iffe renzw ert arbe ite t, so kann man h ie r s ta tt x  und y 
die bezuglichen Rangplatze jedes Ind iv iduum s selbst verstehen, 
die w ir ais N r. x  und N r. y bezeichnen w ollen. D ie Form el w ird  
dadurch einfacher, da sie n ich t erst die Ausrechnung der A b
weichungen erfordert.

U m  den W ert der R ang-K orr. von dem der M aB-Korr. r  
zu unterscheiden, mogę er ais o bezeichnet werden. W ir erhalten 
also:

6 -X (N r .x — N r.y )-  
? — n (n ‘ —  1)

1 54 S. 24.
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D er wahrscheinliche Fehler der R ang-K orr. is t etwas groBer 
ais der f i ir  M aB -K orr.:

w F(*) =  ±  0 ,7 0 6 ^ 5 3

l/ j pt
S p e a r m a n  b ra u c h te  e in e  a n d e re  F o rm e l:  w F (o )  =  0 .6 7 4 5  —

V» G+?V
Diese F o rm e l s ta m m t, w ie m ir  H e rr B e t z  m itte ilt,  v e rm u tlic h  aus e ine r 
a lte re n  P u b lik a tio n  vo n  P e a r s o n , is t aber von  diesem  schon v o r langerer 
Z e it d u rch  d ie  ko rre k te re  obige e rse tz t w orden. D a  s ich  d ie  Sp.sche F o rm e l 
auch in  de r deutschen A bh an d lu ng  vo n  S p e a r m a n - K r u e g e b  fin d e t, so is t 
sie  v ie lfa c h  be i w e ite ren  deutschen U nte rsuchungen angew andt w orden. 
B e i a l l e n  d i e s e n  U n t e r s u c h u n g e n  m u f i  m a n  a l s o  e in e n  
m e r k l i c h  g r o l l e r e n  w a h r s c h e i n l i c h e n  F e h l e r  i n  A n -  
s c h l a g  b r i n g e n ,  a l s e r  i  n  d  e n  V  e r  r  e c h n  u  n  g e n  a n g e -  
s e t z t  i  s-t.

Es is t das Verdienst S p e a b m a n s , die Methode der R ang-K orr. 
f i ir  psychologische Zwecke ausgebaut zu haben. D a w ir, wie 
schon friih e r erw ahnt, f i ir  vie le psyehische M erkm ale w irk liche  
Messungen n ich t anstelłen konnen und schon froh  sein m iissen, 
wenn uns wenigstens eine Rangierung ih re r V arianten ge lingt, 
so is t dam it die groBe Bedeutung der Koordinationsm ethode 
gegeben. Auch in  denjenigen Fallen, in  welchen das eine V arianten- 
system zwar in  MaBzahlen, das andere aber n u r ais Rangordnung 
vo rlieg t, b le ib t n ich ts iib rig , ais das erste ebenfalls in  eine Rang- 
reihe zu verwandeln, um  Korr.-R echnung zu erm oglichen.

Aber man da rf andererseits auch die Bedeutung der Rang- 
K o rr. n ich t iiberschatzen und vo r allem  n ich t —  wie es in  S p e a b 

m a n s  Gedankengangen ofters durchschim m ert —  sie der M aB-Korr. 
ais g le ichw ertig an die Seite zu setzen. (Es ware demnach auch n ich t 
ge rech tfe rtig t, d o rt wo beide Yariantensystem e ais MaBreihen 
gegeben sind, sie doch in  Rangordnungen zu verwandeln, um  die 
rechnerisch bequemere K oord ina tionsform el anwenden zu konnen).

D eim  schon fu r das einzelne Variantensystem  is t die Rang
ordnung ein v ie l weniger ko rrek te r Ausdruck ais die MaBreihe. 
Sie le ide t an dem H auptfeh ler, daB sie durch Benutzung der 
Ordnungszahlen gleiche Abstande zwischen den aufeinander 
folgenden Fallen vortauscht, wahrend in  W irkh ch ke it die ver- 
schiedenartigsten Abstande vorliegen. D ie  w irk liche  V erte ilung 
der V arian ten : ih re  groBere D ic h tig ke it an bestim m ten S tellen 
der Reihe, ih r starker Abstand an anderen Stellen, w ird  von der 
blofien Rangordnung unterschlagen.

D ieser Mangel f iih r t  nun aber zu zu betrachtlichen Fehlem , 
wenn zwei Rangsysteme m ite inander in  Yerbindung gebracht



Kapitel X X . Korrelationsetatistik. 305

werden. B etz  sieht die notwendige Voraussetzung einer Rang- 
K o rr. darin , daB in  beiden Variantenreihen die V erte ilung gleich- 
a rtig  sein miisse (daB z. B . beide dem GAtresschen Verteilungs- 
gesetz fo lgen); aber m ir scheint auch dadurch noch n ich t der 
obige Mangel beseitig t zu sein. Denn selbst bei g le ichartiger 
V erte ilung in  beiden Reihen b le ib t doch bestehen, daB i n n e r 
h a l b  jeder Reihe die V erte ilung ungle ichartig und unkon tro llie rba r 
is t. D ie Form el a rbe ite t m it den D ifferenzen der Rangplatze, 
die jedes Ind iv iduu m  in  beiden M erkm alen e inn im m t; dieselbe 
D ifferenz aber kann etwas ganz anderes bedeuten, wenn sie dem 
Anfang ais wenn sie der M itte  der Skala angehórt.

E in  B e isp ie l: W enn e in  S ch iile r (au f eine R angordnung von  100 
P la tzen  bezogen) f i i r  M erkm a l p  den R a ng p la tz  %  N r. 40, f i i r  M erkm a l q 
den P la tz  %  N r. 60 h a t, so stehen tro tz  der z ie m lich  groBen abso lu ten 
R angd iffe renz von  20 %  d ie  Le is tungen in  be iden F u n k tio n e n  a u f einem  
sehr ahn lichen N iveau , w e il s ich  in  de r M itte  d ie  F a lle  eng zusam m en 
drangen. R a n g ie rt e r dagegen in  p  ais %  N r. 1, in  q ais %  N r. 21, so o ffen - 
b a rt sich  d a rin  schon e in  sehr verschiedener B efah igungsgrad in  be iden 
Le istungen, obgle ich d ie  D iffe re n z  N r. x  —  N r. y  w iederum  20 %  b e tra g t. 
D e r  B e i t r a g  d i e s e r  D i f f e r e n z  2 0 %  z u m  r e s u l t i e r e n -  
d e n  j i - W e r t  w i i r d e  a b e r  i n  b e i d e n  F  a l l e n  d e r s e l b e  
s e i n .  Ic h  sehe h ie rin  d ie H auptschw ache der K oo rd ina tio nsm e th od e ; 
sie kann  n u r dadurch gehoben w erden, daB m an d ie  K o o rd in a tio n  der 
G esam treihe du rch  solche der F ra k tio n e n  erganzt.

d) F r a k t i o n s k o r r e l a t i o n .  D ie K o rr. von F ra k 
tionen, d. h. B ruchstiicken von Reihen is t meines Wissens 
bisher noch n ich t berechnet worden. W ir miissen uns daher m it 
einigen Leitgedanken begniigen und beschranken uns zugleich 
auf die einfachere Form  der Rangreihen. D ie gewiB ebenfalls 
m ogliche A b le itim g  der Form eln f iir  M aBreihen-Fraktionen 
muB fachm athem atisch geschulten Forschem  iiberlassen b le iben .

tTber die F raktion ierung von Rangreihen haben w ir oben 
(S. 248) gehandelt; ais die empfehlenswerteste E in te ilung  erwies 
sich die Abspaltung der 25 %  besten und der 25 %  schlechtesten 
Falle von der kom pakten M itte lfra k tio n ; andere E inte ilungen 
sind ebenfalls m oglich.

Nehmen w ir an, w ir haben in  den beiden Rangreihen, die an 
identischem  Personenmaterial f i ir  zwei Merkm ale gefunden sind, 
die Abspaltung des guten und des schlechten V ierte ls vorgenommen, 
so kann nun gefragt werden, ob und welche spezielle K o rr. zwischen 
den guten Fałlen beider Systeme und ebenso, ob und welche 
spezielle K o rr. zwischen den schlechten Fallen beider Systeme 
bestehe.

8 tern , DlfferentieUe Psychologie. 20
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D ie einfachste aber auch grobste A n tw o rt auf diese Frage 
konnte man finden durch die Feststellung, in  wie w e it sich das 
M enschenm aterial, aus dem beide guten Gruppen (bzw. beide 
schlechte Gruppen) bestehen, deckt. Dies ware die spater zu be- 
sprechende „K ontingenzm ethode“ ; sie gehort n ich t h ierhe i, 
w e il bei ih r n ich t zur G eltung karne, daB i n n e r h a l b  der zu 
yergleichenden F raktionen lau te r Rangabstufungen vorliegen. 
W ir erstreben gegenwartig den exakteren Nachweis von Reihen- 
K o rr. innerhalb der F rak tion .

H ie r e rg ib t sich eine e igentiim liche Sehw ierigkeit, die aber 
gerade f i ir  unsere psychologischen Probleme in  einen groBen V or- 
zug um schlagt. W ir sind nam lich n ich t im stande, die beiden 
entsprechend gelagerten F raktionen der zwei Reihen m it einander 
d ire k t zu korre lieren, eben w eil sich diese F raktionen in  ihrem  
Personenbestand n ich t durchaus decken, und R eihen-K orr. doch 
n u r an Reihen identischen Personenbestands zu berechnen sind. 
Deshalb sind w ir gezwungen, jede einzelne F ra k tio n  gesondert 
zum Ausgangspunkt einer Korr.-R echnung zu machen.

W ir beginnen z. B . m it der guten F ra k tio n  des M erkm als p, 
gre ifen  also diejenigen Personen heraus, welche in  p  die P latze 
%  N r. 1 bis %  N r. 25 erhalten haben, und schreiben zu jeder 
dieser Personen ihren in  M erkm al q gewonnenen R angplatz. 
Diese Rangnum m em  in  q variieren aber n ich t nur, w ie die in  p, 
zwisehen %  N r. 1  *und %  N r. 25, sondem sie konnen beliebige 
W erte zwisehen %  N r. 1  und %  N r. 1 0 0  haben. Demnach ver- 
halten sich die beiden Reihen je tz t n ich t m ehr w ie zwei gleich 
s tru k tu rie rte  Rangreihen, sondem wie zwei verschieden gebaute 
MaBreihen und es is t auf sie nu r die Form el der M aB-Korr. r, n ich t 
die D ifferenzenform el der R ang-K orr. q anwendbar; ais W erte 
a; und y sind n ich t die Rangplatze selbst, sondem die Abweichungen 
vom  M itte lw e rt zu benutzen.

Ganz entsprechend kann man die guten F raktionen des M erk
mals ą zum Ausgangspunkt nehmen und die dazu gehorigen 
p-W erte ausschreiben.

A u f diese Weise gewinnen w ir also n ich t nu r K orr.-W erte  
f i ir  die Beziehung z w i s e h e n  den Fraktionen (so w ie w ir friih e r 
solehe zwisehen den Gesamtreihen fanden), sondem w ir erhalten 
g e r i c h t e t e  K o r r e l a t i o n e n  von der einen F ra k tio n  
des einen M erkm als zum gesamten anderen M erkm al h in  und um - 
gekehrt. S ind demnach beide zu korrelierenden Rangreihen je 
in  d re i F raktionen ge te ilt, so erg ib t die Rechnung sechs W erte :
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von der guten F ra k tio n  p  h in  zu q (geschrieben: K o rr p i+j ->  q)
von der m ittle ren  F rak tion  p h in  zu ą „  „  p (0) ->  q)
von der schlechten F ra k tio n  p h in  zu q „  „  q)
von der guten F ra k tio n  q h in  zu p  „  „  q(+) p)
von der m ittle ren  F ra k tio n  q h in  zu p  „  „  q(fi) ->  p )
von der schlechten F ra k tio n  q h in  zu p  „  „  q(_) - >  p)

E ine solche Zerlegung versprich t nun A uskun ft zu geben 
iib e r die feinere S tru k tu r eines Zusammenhanges, der durch die 
Korr.-Berechnung der Gesamtreihe nu r ganz im  groben fest- 
geste łlt werden kaim .

Zunachst kann man die yon p  und von q ausgehenden K o rr. 
vergleichen. Sind sie sta rk yoneinander yerschieden, dann is t 
die K o rr. n ich t „gegenseitig“ , sondern „ e i n s e i t i g "  gerich te t. 
Nehmen w ir einm al —  ais re in  fik tive s  Beispiel —  an, daB eine 
gewisse In te lligenzle istung und eine G edachtnisleistung in  ein- 
seitiger K o rr. stehen. Das w iirde  Folgendes bedeuten. D ie V o ll- 
bringer der guten Intelligenzle istungen zeigen bei der Gedachtnis- 
aufgabe W erte, dereń beziigliche Rangplatze keinen a llzu  groBen 
Unterschied von der Inte lligenzrangierung aufweisen (und ebenso 
bei schlechten In te lligenzle istungen); um gekehrt sind aber die 
V o llb ringe r guter (schlechter) Gedachtnisleistungen in  bezug auf 
die Intelligenzle istungen durchaus n ich t im m er ahnlich rang iert. 
D er SchluB von irgend einem ausgepragten (hohen oder niedrigen) 
In te lligenzgrad auf einen ahnlichen Gedachtnisgrad ha tte  daher 
v ie l groBere W ahrscheinlichkeit, ais der um gekehrte SchluB von 
irgendeinem  ausgepragten Gedachtnisgrad auf einen ahnlichen 
In te lligenzgrad.

D er Nachweis einer solchen einseitigen K o rr. bedeutet zu
gleich die K onstatierung eines A b h a n g i g k e i t s  verhaltnisses 
zwischen den beiden M erkm alen. Aus obigem fing ie rten  F a li 
z. B . w iirde  zu entnehmen sein, daB der In te lligenzgrad bestim m end 
auf den Gedachtnisgrad, n ich t aber der Gedachtnisgrad auf den 
In te lligenzgrad w irk te . D ie In te lligenz ware h ie r demnach das 
Korrelans, das Gedachtnis das K o rre la t.

Des w eiteren kann man f i ir  jedes M erkm al die dre i F raktionen 
un te r sich vergleichen.

W ir hatten schon oben erw ahnt, daB m an einem allgemeinen 
K oord inationskoeffiz ienten n ich t ansehen kann, in  welcher Gegend 
der Rangordnung die Rangdifferenzen hauptsachlich ih ren S itz 
haben. Je tz t sind w ir im stande zu untersuchen, ob sie sich in  der 
M itte  haufen (wo die spezielle Rangierung des E inzelnen in  hohem 
Grade Zufallssache is t und daher Rangdifferenzen wenig bedeuten),

20*



308 Kapitel X X . Korrelatiomstatistik.

oder ob sie hauptsachlich in  den extrem en F raktionen liegen. 
Das Y erhaltn is in  diesen auBeren F raktionen muB ais v ie l ent- 
scheidender gelten f i ir  die Beurte ilung der K o rr. iiberhaup t, ais 
das in  der M itte .

E ine spezielle Vergleichung der W erte f i ir  die guten und f iir  
d ie schlechten F raktionen versprich t wieder eine neue E insich t. 
Sind die W erte ziem lich gleich, so is t die K o rr. „s  y  m m e t  r  i  s c h “ ; 
sind sie sehr verschieden, so is t sie ,,asym m etrisch“ . Auch h ier 
konnen w ir zunachst nu r von M oglichkeiten sprechen. D er F a li 
is t denkbar, daB zwischen den beiden M erkm alen p  und q starkę 
K o rr. der guten, aber nu r schwache der schlechten Fraktionen 
besteht; es ware dies das deutlichste Zeichen d a fiir, daB der U n te r
schied der Leistungsgrade eben mehr ais ein G radunterschied is t, 
daB vielm ehr die guten Leistungen zum T e il un te r q u a lita tiv  an
deren Existenzbedingungen und deshalb auch in  anderen S truk- 
turzusammenhangen stehen ais die schwachen. So kónnte v ie l- 
le ich t dasVorhandensein eines Talentes led ig lich  auf gute Leistungen 
m ehrerer Gebiete ko rre la tiv  w irken, wahrend das Fehlen des Talents 
n ic h t alle  Leistungen entsprechend beeintrachtigen m iiB te.

3. K o n t i n g e n z .

W enn die beiden zu korrelierenden M erkm ale n ich t in  quan- 
t ita t iv  abgestuften Reihen, sondem in  qua lita tive n  Gruppierungen 
gegeben sind, dann is t der zwischen ihnen bestehende Zusammen
hang in  der Form  der Kontingenz (d. h. des ,,Deckungsgrades“ ) 
meBbar.

Es mogen sich n gep riifte  Ind iv idue n  beziiglich des M erkm als p 
g liedern in  die Typen plt p2, p3 . . ., beziig lich des M erkm als q in  die 
Typen qx, q2, q3 . . .  .: die W ahrscheinlichkeit, m it der nun die 
Angehorigen des Typus px zugleich solche des Typus qlt Ange- 
horige des Typus p2 zugleich solche des Typus q2 sind usw., s te llt 
dann die generelle Kontingenz zwischen den M erkm alen p  und q 
dar.

D ie Berechnung muB h ier nun aber den um gekehrten Weg 
nehmen w ie bei der R e ihen -K o rr.; sie muB bei den speziellen 
Zusammenhangen anfangen und von diesen erst zum generellen 
iibergehen; ja  in  yielen Fallen w ird  sich die Untersuchung ganz 
auf die Feststellung von speziellen Kontingenzen beschranken 
konnen. M an g re ift dann aus der Ghederung nach M erkm al p  
led ig lich die Angehorigen des Typus px, aus der G liederung nach 
M erkm al q nur die Angehorigen des Typus qx heraus und laB t
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die anderen Gruppen —  zunachst oder iibe rhaup t —  unberiick- 
s ich tig t.

D ie beiden so gebildeten Gruppen px und qx enthalten also 
jew eilig  nu r einen B ruch te il a ller In d iv id u e n ; die Angehorigen 
der beiden Gruppen sind zum T e il dieselben Personlichkeiten, 
in  bezug auf diese also ,,decken“  sich die G ruppen; zu einem an
deren T e il aber sind die in  Gruppe p1 enthaltenen Ind iy idue n  in  
Gruppe qx n ic h t yertre ten und um gekehrt. D er Grad der zwisehen 
beiden Gruppen bestehenden Deckung (sofern sie hoher is t ais 
die auf G rund blofien Zufa lls zu erwartende) d riic k t ihre „ s p e 
z i e l l e  K o n t i n g e n z "  aus.

D ie Berechnung der speziellen Kontingenz is t auf verschiedene 
Weisen m oglich; f i ir  alle aber is t es empfehlenswert, von einer 
einfachen Verte ilungstafe l, dem „V ier-Felder-Schem a“  auszu- 
gehen. H ierbe i werden die herausgegriffenen Typen behandelt, 
ais ob es M onotypen waren, d. h. den ihnen angehorigen Ind iv iduen  
werden sam tliche anderen Ind iv iduen  ungrupp iert gegeniiber- 
geste llt. So erhalten w ir eine E in te ilung  der Ind iy iduen  nach 
dem M erkm al p  in  die Gruppen px und non-pj, nach M erkm al q in  

und non-ęj. D urch Kreuzung dieser beiden Gliedenmgen ergeben 
sich 4 Felder:

Pi non-p,

?l a fi

n o n -jj 7 d

Feld a en tha lt die Anzahl derjenigen Ind iv iduen , welche so- 
w ohl dem Typ pu wie dem T yp qx angehoren, fi diejenigen, welche 
ebenfalls dem T yp q1} n ich t aber dem T yp  px angehoren usw. 
H in te r jede absolute H aufigkeitszahl setzt man am besten so- 
gleich die prozentuelle in  K lam m ern.

E in  B e isp ie l1: Gefunden seien unter 1 1 0  Ind iy iduen  2 1  A n - 
gehorige des phlegmatischen Temperaments, andererseits un te r 
denselben Ind iy iduen  31, welche ein gutes U rte il ha tten ; 14 In -  
d iyjduen gehorten zugleich in  beide Kategorien. Aus diesen 
v ie r Z iffem  ergeben sich sam tliche anderen der folgenden V ie r- 
F e lder-T afe l:

1 D ie  rohen Z iffe m  stam m en avis Heym ans 804 S. 336.
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P blegm a N ic h t P hlegm a Sum m a

G utes U rte il 14 (12,7 • /„) 17 (1 5 ,5 % ) 31 (2 8 ,2 % )

N ic h t gutes U rte il 7 ( 6 ,3 % ) 72 (6 5 ,5 % ) 79 (7 1 ,8 % )

Sum m a 21 (19,0 »/„) 89 (8 1 ,0 % ) 110 (100  % )

Ic h  schlage im  folgenden eine Berechnungsweise f i ir  spezielle 
Kontingenz vor, w ie sie bisher noch n ich t angewandt is t; sie w ird  
ve rm u tlich  m athem atisch noch besser durchgebildet werden konnen. 
Ih r  Vorzug scheint m ir in  der B eriicksichtigung der Kontingenz- 
r i c h t u n g  zu liegen.

Nehmen w ir an. es bestande zwischen den Typen p1 und 
keine spezielle Zusam m engehorigkeit, so w iirde  ih r Zusammen- 
fa llen  led ig lich  abhangen von der H au figke it, m it der beide iibe r- 
haupt un te r den Ind iv idue n  vertre ten sind. Es wurden un te r den 
N icht-P h legm atikem  verhaltn ism a 8 ig  ebensoyiel gute U rte ile r 
zu finden sein wie un te r den Phlegm atikern, im d  es wurden um - 
gekehrt un te r den n ich t-guten U rte ile m  die P hlegm atiker in  
gleicher re la tive r H a u fig ke it vorkom m en wie un te r den guten 
U rte ilem . D ie W ahrschein lichke it dieses re in  zufa lligen Zusammen-

treffens w ird  n im  ausgedriickt durch den W ert z =  — — . In

obigem  Beispiel ^  100”/’^ ^  ~

W iirden px und qx unabhangig von eihander variieren, so 
wurden un te r je  1 0 0  Ind iv idue n  n u r 5,4 beiden Kategorien zu
gleich angehoren.

In  W irk lic h k e it aber zeigen a Ind iv idue n  (a — 12,7 % ) 
eine Deckung von px und qx\ die Abweichung dieses W ertes 
von z

D =  a—z
is t also ein Kennzeichen d a fiir, ob zwischen px und qx spezielle 
K ontingenz besteht. In  unserem Beispiel:

D =  12,7 ° / 0  —  5,4 ° / 0  — +  7,3 °/0.
Das Vorzeichen dieses D ifferenzwertes g ib t an, ob eine Tendenz 

zum positiven Sich-Decken oder zum negativem  Sich-Ausschliefien 
zwischen px und qx vorhanden is t.

U m  die genannte D ifferenz im  Sinne eines tatsachlichen 
Zusammenhangs zu deuten, muB m an nun allerdings auch den 
wahrscheinlichen Fehler ih re r Kom ponenten in  R iicks ich t ziehen. 
Diese Kom ponenten basieren auf den H aufigkeitsverte ilungen von 
Pi, qx und z, w ie sie bei der P riifu n g  von n Ind iv iduen  gefimden
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w urden; y ie lle ich t w iirden sich bei anderen und zahlre;cheren 
P ruflingen andere H aufigkeitsprozente ergeben.

D er w. F . einer prozentuellen H au figke it h be trag t nun, 
wie B etz  in  einer besonderen M itte ilu n g  ausfiih rłich  e n tw icke lt1,

keitsprozente um  ein mehrfaches des groBeren ih re r beiden 
w. F . von einander abweichen, da rf man diese D ifferenz selbst 
ais einen realen Ausdruck der Tatsachen ansehen.

In  unserem obigen Beispiel betragen die w. F . der beiden 
Kom ponenten von D  bei n — 1 1 0 :

D . selbst is t demnach m ehr ais dre im al so groB w ie der groBere 
w. F .; die W ahrscheinlichkeit, daB die D ifferenz dennoch ein 
bloBes Zufa llsp rodukt sei, is t geringer ais V « 2-

D ie bisher berechnete D ifferenz D  g ib t uns nun zwar an, 
d a B  spezielle Kontingenz besteht, ye rra t uns aber n ich ts iib e r 
ihren G r a d ,  denn die GroBe von D  is t offenbar so sehr von der 
absoluten GroBenordnung der H aufigke iten  abhangig, daB da
durch der in  ih r  m itentha ltene K ontingenzw ert yerdeckt w ird . 
(D  =  7 %  e rg ib t sich ebenso aus 12 %  —  5 % , wie aus 40 °/„ —  33 % ; 
die Kontingenz is t aber im  ersten Fa lle  um  ein yielfaches starker.) 
D ie D ifferenz D  muB daher zu den bete ilig ten H aufigkeitsw erten 
selbst ins Y e r h a l t n i s  gesetzt werden, dam it w ir den w irk - 
lichen Kontingenzausdruck erhalten. H ierbei aber kommen w ir 
wieder, wegen der yerschiedenen H aufigke iten von Pl und qx, zu 
g e r i c h t e t e n  Kontingenzen.

D ie denkbar hochste Kontingenz von px zu qx ware dann 
yorhanden, wenn alle iibe rhaup t existierenden p1-Falle (in  un
serem Beispiel 19 %  a lle r Falle) zugleich ^ -F a lle  waren. Dieser 
H ochstfa ll iibe rrag t den bloBen Zufa llsw ert z um  den W ert Pl— z. 
Je m ehr sich die w irk liche  D ifferenz dieser M axim aldifferenz 
nahert, um  so starker die Kontingenz. Ih re  Form el is t daher:

2 N ach B e t z  54 S. 20. E r s te llt d o rt n a m lich  folgende T abe lle  a u f: 
F iir  e inen F eh le r groBer ais 1 w . F . s ind  d ie  Chancen 1: 3.

N ur dann, wenn zwei H aufig -

w. F. (12,7 % ) =  ±  2,12 « / 0  und w. F. (5,4 »/0) =  +  1,44 % .

K o n t (px qt)  =
Pi— z Pl - P~ -  Pi (n—q j

D  _  r ~ T T _  » g — P i (h

1 54 a.

»»

1: 11
1: 49 
1: 332
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In  unserem Beispiel: K o n t (Phlegma gu t. U rte il) =  0,53.
W ird  dieser W ert gleich 1, so bedeutet dies, daB alle Ange

horigen des Typus px zugleich dem Typus qx angehoren.
Entsprechend kann man die Kontingenz in  entgegengesetzter 

R ich tung berechnen:

/ • « _ > „  ) D  w g ~ P i g i

Zu unserem Beispie l: K o n t (gut. U rte il ->  Phlegma) =  0,32.
U ie  geringere Hohe dieses W ertes e rg ib t sich ohne weiteres 

aus der grofleren absoluten H au figke it des M erkm als qv  Henn 
infolge dessen g ib t es innerhalb des „gu ten  U rte ils “  sehr v ie l m ehr 
Fa lle , d ie n ich t m it „P hlegm a“  kontingieren, ais es un te r „P h leg- 
m a“  Falle  g ib t, die n ich t m it „gu tem  U rte il“  kontingieren. So 
sind wiederum  die gerichteten Kontingenzen ein besonders w ert- 
vo lle r Ausdruck f i ir  die w irkhchen psychologischen Verhaltnisse.

Aus gleichem Grunde kann der zweite W e rt (K o n t qx ->  px) 
niem als =  1 werden, da a n ich t — qx werden kann. Denn die 
m axim ale Besetzung des Feldes a is t durch die H au figke it des 
seltneren der beiden kontingierenden Gruppen bestim m t. Es 
ware w ohl m oglich, daB alle Phlegm atiker gute U rte ile r, n ich t 
aber daB alle guten U rte ile r Phlegm atiker seien, w eil es mehr 
gute U rte ile r ais Phlegm atiker g ib t.

D ie obigen Form eln sind nu r brauchbar f i ir  positive K on
tingenzen. Is t die D ifferenz im  Zahler negativ, so w ah lt man s ta tt 
des Feldes a eines der beiden zu a kontrad iktorischen Felder /? 
oder y. Jedes derselben lie fe rt w iederum  je  zwei positive K o n tin - 
genzwerte, die untereinander beziighch iibereinstim m en.

D ie  S ch w ie rig ke it, nega tive  K on tingenzw erte  d ire k t zu  berechnen, 
lie g t in  fo lgendem . W ie  w ir d ie  p o s itiv e  K on ting en z zu r denkbar hochsten 
in  B eziehung setzen m u fite n , um  einen ausdrucksvo llen  Q uo tien ten  zu 
gew innen, so m iiB te  d ie  nega tive  K on ting en z  zu r denkbar n ied rigs ten  in  
B eziehung gesetzt w erden. N u n  is t in  den m eisten F a lle n  a u f G rund  der 
H a u fig k e its v e rte ilu n g  d ie  M o g lic h k e it vorhanden, daB p x u n d  q x v o llig  
ohne D eckung nebeneinander liegen kon n ten , also f i i r  F e ld  « den W e rt 
0 ergaben. D ieser N u ll-W e rt is t aber k e in  e indeutiges K on ting en zm in im um , 
da e r be i den versch iedensten H a u fig ke itsve rte ilu n g e n  e in tre te n  kann  
(n a m lich  in  a lle n , be i denen p x +  100% ). T heore tisch  w aren eben
zu  den verschiedenen H a u fig k e its v e rte ilu n g e n  K o n ting en zm in im a  de nk
b a r, d ie  in  verschiedenem  G rade k le in e r ais 0 w a ren ; in  W irk lic h k e it 
tre te n  aber a lle  diese F a lle  unterschiedslos ais N u ll-F a lle  au f. N u r dann , 
w enn p ,  +  ę , > 1 0 0 ° /o  s in d , is t es no tw end ig , daB in  e ine r M indestzah l 
v o n  F a lle n  D eckung v o rk o m m t; d a m it gew innen w ir einen p o s itive n  end- 
lich e n  W e rt f i i r  das K o n tin g e n zm in im u m , na m lich  p t  -f  g , —  100 % , und
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es w are dann der Q u o tie n t f i i r  nega tive  K on ting en z  (d ie  dann fre ilic h  
u n g e rich te t w are)

________D________
P i+ 2 i — 1 0 0 “/o — ^

Von anderen Berechnungsweisen der speziellen Kontingenz 
seien h ier die sog. „V ier-Felder-M ethoden“  kurz e rw ahn t1. Sie 
suchen die W erte der v ie r Felder selbst zu einander in  Beziehung 
zu setzen. P e a r s o n  ha t eine auBerordentlich kom phzierte Form el 
en tw icke lt, welche zu einem r-W e rt fiih r t, also zu einem solchen, 
der m it den f i ir  R eihenkorr. zu herechnenden W erten d ire k t 
vergleichbar is t. Diesem r-W e rt ziem lich nahe kom m t die Form el

. 71 l/ad —  l/B y
u =  sm -r 7 =  7==-

2 f c d  +  l/py

Noch einfacher is t die von U d k y  Y u l e  entw ickelte Form el:
a d - J y
a ó - \ - ( i y

E r nennt den so gemessenen Zusammenhang „A ssoziation“ . D er 
W ert u ' ve rha lt sich zu dem von P e a r s o n  berechneten r  ungefahr 
w ie 4 :3 .  D urch die genannten Form eln werden n ich t gerichtete, 
sondern nu r ungerichtete Kontingenzen gemessen.

D ie einzige psychologische Untersuchung, die sich bisher 
m it dem S tudium  von speziellen Kontingenzen besehaftigt hat, 
stam m t von H e y m a n s 2. Aber H . g ib t im  W esentlichen nu r die 
rohen Z iffe m  f i ir  die H aufigke iten  von p lt q1 und a;  er fiig t 
dann noch die W erte f i ir  die W ahrschein lichkeit h inzu, daB die 
berechneten Deckungen auf Z u fa ll beruhen. E nd lich  g ib t er 
zur Bestim m ung dieser W ahrscheinlichkeiten eine Rechnungs- 
methode a n 3, die so kom p liz ie rt is t, daB sie m ir f i ir  die P raxis 
umfassenderer Untersuchungen n ich t in  B etrach t zu kommen 
scheint.

D en n o ch  is t der von H .  angewandte Schematismus geeignet, 
um  das Wesen der speziellen K ontingenz zu veranschaulichen.

Z unachst te iite  er d ie  g e p riifte n  In d iv id u e n  nach dem  Tem peram ent 
in  sechs G ruppen ( p 1 . . . .  p s). Sodann w urde  f i i r  irgendeine S pezia l- 
eigenschaft q fe s tg e s te llt, w ie  sich  nach ih r  dieselben In d iv id u e n  k o n tra r 
g lie d e m ; d ie  In d iv id u e n  m it s ta rk  p o s itiv e r A uspragung der E igenscha ft 
b ild e te n  dem nach G ruppe q Jt d ie jen igen  m it s ta rk  ne ga tive r A uspragung d ie  
G ruppe qł t  d ie  anderen, w elche d ie  E igenscha ft in  m ehr in d iffe re n te r F o rm  
zeigten, b lieben  u n b e riic k s ic h tig t. N unm ehr w a r e r im stande zw ischen je  e iner

1 V g l. B e t z  54 S. 25.
2 804 3 S. 371 fg .
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T e ilg ru p p e  der T em pe ram e n ten typ ik  p  un d  e ine r solchen der E ig en scha ft 
q  den G rad de r D eekung zuzugeben, also zw ischen p ,  un d  q l t  p 2 u n d  q v  . . . 
p 6 un d  q v  ebenso zw ischen p x un d  q 2, p 2 un d  q , ,  . . . p R und  q 2. S om it e r- 
gaben sich  f i i r  d ie  B eziehungen zw ischen Tem peram ent un d  je d e r Spezia l- 
e igenscha ft n ic h t w eniger ais zw o lf B estim m ungen x, aus denen dann  K o n - 
tingenzaussagen z. B . dieser A r t  gem acht w erden ko n n te n  (a is E igenscha ft q 
g re ifen  w ir  den ze itlich e n  V e rla u f der S tim m ung he raus): N e igung zu 
S tim m ungsw echsel „ fin d e t sich  am  ha u fig s te n  be i N ervosen und  S en ti- 
m enta len, seltener be i C ho le rikem  un d  P assion ierten . am  seltensten bei 
S anguim kem  und  P h le g m a tike m .“  2 D ie  s ta rks te  K on ting en z  m it de r 
N e igung zum  Stim m ungsw echsel h a t das nervose T em peram ent, d ie  s ta rks te  
z u r G le ichm aB igke it de r S tim m ung das phlegm atisehe.

Zugleich zeigt das obige Beispiel, daB bei Kontingenzunter- 
suchungen die beiden Variationssystem e, dereń Beziehung ge- 
p r iif t  w ird , nach ganz verschiedenen E in te ilungsprinzip ien ge- 
g liedert sein konnen; denn H .s Temperam entengliederung is t 
sechsteilig, d ie der Spezialeigenschaften aber zw eite ilig .

D ie g e n e r e l l e  K o n t i n g e n z  bezieht sich auf den 
Grad des Zusammenfallens, der zwischen s a m t l i c h e n  G rup
pen des M erkm als p und s a m t l i c h e n  des M erkm als q besteht. 
Ih re  Existenz is t daher aus den speziellen Kontingenzen zwischen 
den E inzelgruppen von p und q able itbar. W enn z. B . H e y m a n s  

fa n d 3: „G ew innsucht kom m t in  m inim alem  Grade bei den Senti- 
m entalen, bei den iib rigen  Typen aber ziem lich gleichmaBig v o r“ , 
so heiB t das in  unserer Term inologie: Zwischen dem sentim entalen 
T yp  und der starken Auspragung der Gewinnsucht besteht ne- 
gative Spezial-Kontingenz; dagegen besteht keine Gesam t-Kon- 
tingenz zwischen Temperam ent iiberhaup t und Verhalten zum 
Gewinn iiberhaup t.

Yorbedingung zur U ntersuchung der generellen Kontingenz 
is t, da-B die E in te ilungsprinzip ien f i ir  beide M erkm ale n ic h t dis- 
para t zu einander sind. (S ind etwa die gepriiften  Ind iv idue n  
beziig lich des M erkm als p  in  ein fiin fg liedriges, beziig lich ą aber 
in  ein zweigliedriges Typenschema eingeordnet, so laB t sich keine 
G esam t-Kontingenz bezeichnen). A m  besten is t es, wenn beide 
Systeme die gleiche G ruppenzahł haben; deshalb bieten sich f i ir  
solche Zwecke in  erster L in ie  an tityp ische  E inte ilungsform en dar.

Es sei das M erkm al p an tityp isch  gegliedert in  p (+) und p (_ )t

1 Unsere obige M ethode w iird e  jede dieser 12 B estim m ungen in  e ine r 
Y ie rfe ld e rta fe l n iederlegen, d ie  je  zw ei K on ting en zw erte  (p »-» q und  q p )  
lie fe rt.

2 S. 343. 3 S. 343.
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zwisehen denen eine Indifferenzzone p(0) bestehen m ag; ebenfalls 
zerfaUe q in  q{+), q(0), q(_y

N im  kann untersucht werden, ob je  zwisehen den Gruppen 
m it gleichem Vorzeichen spezielle Kontingenzen bestehen; sind 
solehe sowohl f i ir  die P lus- w ie f i ir  die M inusgruppen konsta tie rt, 
so is t die Beziehung eine durchgangige, d. h. aus der bloB speziellen 
is t eine generelle K ontingenz geworden.

N ehm en w ir  z. B . an, w ir  haben ans e ine r g ro fle ren  Z a h l von  P r iif-  
linge n  herausgesucht: erstens d ie  be iden G ruppen, d ie  s ich  d u rch  e in  be
sonders starkes, bzw . d u rch  e in  besonders schwaches A u to rita ts g e fiih l 
auszeichnen, zw eitens d ie  be iden G ruppen, d ie  eine besonders s ta rkę  
bzw . besondere schwache S u g g e s tib ilita t zeigen; un d  es habe sich  he r- 
ausgeste llt, da fl n ic h t n u r u n te r den S ta rk -A u to rita ts g la u b ig e n  eine lib e r- 
d u rch sch n ittlich e  Z a h l von  S ta rk-S uggestib len , sondem  d a fl auch u n te r 
den S chw ach -A u to rita tsg laub igen  eine u b e rd u rch sch n ittlich e  Z a h l vo n  
M enschen is t, d ie  gegen S uggestion sehr w ide re tand sfa h ig  s in d , so is t 
d ie  G esam t-K ontingenz zw isehen den M erkm a len A u to rita ts g la u b ig k e it 
u n d  S u g g e s tib ilita t erw iesen.

H e y m a n s , der im  allgem einen n u r T e ilkon tinge nze n  u n te rsu ch t, 
h e b t doch auch ge legen tlich  h e rvo r, w ie w ic h tig  ih re  in d ire k te  B e s ta tig u n g  
d u rch  d ie  entsprechende K on ting en z de r ko n tra re n  T ypen  is t. So b r in g t 
e r das B e isp ie l:1 „d a fl n ic h t n u r u n te r den S angu in ikem  m eh r Lache r 
un d  w eniger N ie h tla ch e r, sondem  auch u n te r den S en tim en ta len  [d ie  er 
den S angu in ikem  ais k o n tra re n  T ypus g e g e n iibe re te llt] m eh r N ie h tla ch e r 
u n d  w eniger Lacher vorkom m en ais d u rc h s c h n ittlic h , w odu rch  o ffe n b a i 
d ie  W ahre eh e in lich ke it e ine r A bhang igke itsbeziehung zw isehen den K o n - 
s titu tiv m e rk m a le n  des sanguinischen T ypus un d  der N e igung zum  Lachen 
sich  noch bedeutend e rh o h t.“

Im m e rh in  is t f i i r  H . d ie  doppe lte  T e ilko n tin g e n z  de r p o s itiv e n  im d  
der nega tiven T ypen  n u r m ethodologisehes H ilfs m itte l z u r S tiitz e  der 
e infachen T e ilko n tin g e n z , w ahrend sie f i i r  uns zum  eigenen G egenstand 
de r U nte rsuchung w ird .

N a tiirlic h  lassen sich in  ganz gleicher Weise auch fra k tio n ie rte  
Variantenreihen behandeln. M an kann die 25 %  besten Falle, 
die 50 %  m ittle ren  und die 25 %  schwachsten Falle bei beiden 
M erkm alen isolieren und auf ihre spezielle K ontingenz unter- 
suchen. Da h ier die in  Beziehung zu setzenden Gruppen stets 
an H au figke it gleich sina, so e rg ib t sich f i ir  jedes Gruppenpaar 
uu r ein ungerichteter Kontingenz w ert. DaB die Kontingenz
der F ra k tio n  n ich t identisch is t m it der fr iih e r besprochenen 
R eihen-K orr. innerhalb der F rak tion , (s. S. 306), bedarf w ohl 
kaum  der Erwahnung. A ber ahnlich wie bei diesen kann man 
auch aus Fraktionskontingenzen ersehen, ob der Zusammenhang 
zwisehen beiden M erkm alen asym m etrisch is t (sich yorwiegend

1 804 S. 378.
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auf die guten oder vorw iegend auf die schlechten F raktionen be- 
schrankt), oder ob er sym m etrisch und dam it Zeichen einer 
generellen K ontingenz is t.

P e a b s o n  ha t den Versuch gem acht, e in rechnerisches Ver- 
fahren zur Bestim m ung des allgem einen K ontingenzkoeffizienten 
ausfindig zu machen. D ie Rechnung is t aber so kom p liz ie rt, daB 
h ie r auf ih re  D arste llung ve rz ich te t werden muB x.

1 V g l. B e t z  54 S. 30.
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K a p ite l X X I.

Das In(łividualitat8problem . Die BiograpMe.

1 . D ie  I n d i v i d u a l i t a t  a i s  F o r s c h u n g s o b j e k t .
So verschieden die bisher besprochenen Problem e der d iffe - 

ren tie llen  Psychologie gewesen sein mogen, sie ha tten  alle ein 
Gemeinsames: Gegenstand der Untersuchung w ar das M e r k 
m a l  in  seiner in te rind iv idu e llen  A usbre itung ; die Tndividuen 
waren nu r M itte l der Forschung, sofem sie eben Trager des zu 
studierenden M erkm als waren.

N unm ehr muB die Forschungsrichtung eine Schwenkung um 
90° machen (vg l. die D iagram m e auf S. 17/18); n ic h t die horizon- 
ta le  Ausbreitung des einen M erkm als durch die vie len Ind iv idue n , 
sondem die ve rtika le  S tru k tu r eines Indhdduum s auf G rund der 
vielen M erkm ale w ird  O b jekt der Untersuchung. Es is t das 
Problem  der Psychogiaphie, der em pirisch psychologischen Be- 
stim m ung der In d iv id u a lita t.

N u r gestre ift kann h ie r die w issenschaftstheoretische Frage 
werden v welches R echt das In d iv id u e lle  iibe rhaup t —  und die 
menschliche In d iv id u a lita t insbesondere —  auf w issenschaft- 
hche Erforschung habe. Dies R echt is t ja  o ft genug bestritte n  w or
den, vo r allem  von denjenigen D enkem , welche den B e g riff der 
naturw issenschafthchen A U gem eing iiltigke it und GesetzmaBig- 
k e it au f jedem Forschungsgebiet zum alle in igen Erkenntnisgegen- 
stand iibe rhaup t machen w o llten . Diese Theorie w ar indessen 
schon langst durch die tatsachliche E n tw ick lung  der Forschung 
iib e r den H aufen geworfen worden, bis dann endlich W in d e l b a n d  

und R ic k e r t  das erkennungstheoretische R echt des In d iv id u a li- 
ta tsp rinz ips grundsatzlich fo rm u lie rten . W in d e l b a n d  ste llte  
den „nom othetischen", also gesetzesuchenden W issenschaften 
die ,,idiographischen“ , also au f das In d iv id u e lle  gehenden, ais 
gleichgeordnete gegeniiber. U nd R ic k e r t  ve rtie fte  den Gedanken, 
indem  er ais O b jekt jener das Gesetzessystem der N a tu r, ais das 
O b jekt dieser das W ertsystem  der K u ltu r  h ins te llte .
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In  der T a t: K u ltu r is t zwar der In b e g riff a l l g e m e i n e r  
W erte, Norm en und Ideale; aber ihre V erw irk lichung beruht in  
ind iy idue llen  Phanomenen, A kten  und Fahigkeiten, die in  ihrem  
Sosein durchaus einm alig sind und gerade in  dieser E inm a ligke it 
und U nverg le ichbarke it ih re  Bedeutung haben. So is t Geschichte 
ein durchaus singulares Geschehen, das zu den W ertgebieten in  
Beziehung s teh t; so is t jedes K unst- und L ite ra tu rw e rk , jede 
religiose und rechtliche S anktion eine ind iv idue lle  T a t. Auch die 
Feststellung ursachlicher Zusammenhange is t n ich t etwa aus der 
idiographischen Forschung ausgeschlossen, nu r gew innt sie h ie r 
eine andere F orm : n ich t gesetzmaBige Beziehung, sondern das 
ind iy idue lle  W irken und Bew irktw erden is t das P rob lem 1.

A li dies g ilt nun speziell auch f i ir  das menschliche In d iv id u u m . 
A is reiner Gegenstand der N aturw issenschaft is t der Mensch 
led ig lich  Exem plar, Anwendungsfall allgem einer Gesetze; aber 
wo der Mensch zur K u ltu r in  Beziehung t r it t ,  w irk t und le idet 
er ais In d iy id u a lita t. Diese Beziehung der In d iv id u a lita t zur K u l
tu r  kann in  ih re r theoretischen w ie in  ih re r praktischen Bedeutung 
O b jekt der W issenschaft werden. D o rt w ird  untersucht, w ie die 
Auspragungen bestim m ter In d iv id u a lita te n  zu den groBen Bewegun
gen und W ertverschiebungen der K u ltu r beizutragen berufen 
w aren: B iographie. H ie r w ird  um gekehrt die K u ltu r vo r die A u f
gabe geste llt, die zu ih r gehorigen M itg lieder in  ih re r ind iy idue llen  
Besonderung zu erkennen und dieser E rkenntn is entsprechend 
zu bewerten und zu beeinflussen: praktische M enschenkenntnis 
und Menschenbehandlung.

N un da rf aber die Scheidung in  eine nom othetische und eine 
idiographische Betrachtungsweise n ic h t so angesehen werden, 
ais ob dam it zugleich eine strenge Sonderung w issenschaftlicher 
D iszip liuen gegeben ware. Es sind zwei S tandpunkte, aber n ic h t 
zwei Gebiete; yie lm ehr muB o ft genug innerhalb einer und 
derselben Forschungseinheit zwischen den S tandpunkten gewech- 
selt, zuweilen miissen sie geradezu beide ye re in ig t werden. Es 
da rf z.B . der H is to rike r in  einem durchaus ind iy idue llen  historischen 
Zusammenhange doch sehr w ohl die Frage aufw erfen, in  w iefern 
bestim m te soziologische, po litische, okonomische Gesetze oder

1 D urchaus u n b e re ch tig t is t auch d ie  M einung, ais ob d ie  n a tu r- 
gesetzlich-sach liche un d  d ie  ind iv idu a lis ie re nd -pe rso na lis tisch e  B e tra ch - 
tu n g  de r W e it m ite in a n d e r un ve re inb a r seien. In  m einem  ph ilosophischen 
W e rk  „P e rson  un d  Sache“  (80) habe ic h  a u s fiih rlic h  geze ig t, daB d ie  beiden 
S tandpunkte  n ic h t n u r ye re in ba r, sondern sogar in n e rlic h  zusam m en- 
gehorig  un d  no tw en d ig  au fe inander angewiesen sind.



Tendenzen allgem einer A r t an dem zur Frage stehenden Ge- 
schehen b e te ilig t sind. W ich tige r is t uns h ie r noch zu Vergleicha- 
zwecken die W issenschaft der M edizin. Sie is t ih re r B a u p t- 
rich tu n g  nach zweifellos N aturw issenschaft, sucht die allgemeinen 
Gesetze der K rankhe its-B ildung  und -U berw indung zu erkennen 
und anzuwenden; aber wenn der A rz t am K rankenbe tt s itz t, 
dann hande lt es sich n ich t m ehr um  Gesetze, sondem um  in d iv i- 
duelle Fa lle , dereń jeder —  tro tz  noch so „typ isch e n " V erlaufs —  
in  sich eine S in g u la rita t bedeutet. D ie Diagnose is t idiographische 
E rkenntn is, die Therapie individuaUsierendes Tun. U nd in  un- 
m itte lba re  Nahe der re in  historischen Ind iv iduah ta tse rkenn tn is  
beg ib t sich der M ediziner d o rt, wo er ,,Pathographie“  tre ib t —  
w oriibe r w eiter unten zu sprechen sein w ird .

D a s g l e i c h e R e c h t  m  u B n u n  a u c h  d i e P s y c h o -  
l o g i e  f i i r  s i ć h  i n  A n s p r u c h  n e h m e n .  Sie muB sich 
fre ilic h  erst erkam pfen, was der M edizin ais selbstverstandlich 
zugeb illig t w ird , nam lich, daB sie neben ih re r naturw issenschaft- 
lichen gesetzesuchenden Aufgabe noch eine idiographische habe. 
D er K am pf is t n ic h t le ich t, w e il er nach zwei F ronten zu fiih re n  
sein w ird . Denn das Dogm a von dem re in  naturw issenschaftlichen 
H ab itus der Psychologie w ird  einerseits von manchen Psychologen 
selbst ve rtre ten , die von P hysik, Physiologie, Anthropo log ie her 
ih re  Hauptanregung empfangen haben, andererseits aber vofc 
vie len Geisteswissenschaftlem , welche ih r  eigenes Gebiet gegen 
den E inbruoh der „naturw issenschaftlichen'* Betrachtungsweise 
sichem  w ollen. Dem gegeniiber hoffen w ir nun zeigen zu konnen, 
dafi die indm dualis ie rende P s y c h o g r a p h i e ,  ais notwendige 
Erganzung der nom othetischen Psycho l o g i e ,  von theore- 
tischen und von praktischen B ediirfn issen gefordert w ird ; fem er, 
daB sie die bisher fehlende B riicke  d a rs te llt zwisehen der Psycho
logie und den idiographischen Geistes- und Kulturw issenschaften, 
die von ih r  n ich t S torung, sondem Forderung und U n te rs tiitzu n g  
zu erw arten haben.

Im  B e g riff der In d iv id u a lita t hegt n ich t nu r das Besondere, 
S ingulare, sondem auch zugleich das U ngete ilte , E inhe itliche . 
G le ichg iiltig , w ie man diese E in h e it philosophisch erklare, sie is t 
auch eine em pirische Tatsache, welche n ich t iibersehen werden 
da rf. A ber die E in h e itlic h ke it is t n ich t E in fachhe it, sondem sie 
schlieBt eine unendhche M ann ig fa ltig ke it von M erkm alen —  
korperhehe, seelische im d psychophysisch-neutrale, gleichzeitige 
und sukzessiye, konstantę und wechselnde —  in  sich.

Som it ha t die Ind iv idua lita ts fo rschung  stets von dem G rund-
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fa k tu m  auszugehen, daB In d iy id u a lita t E  i  n  h e i t  i n  d e r  
M a n n i g f a l t i g k e i t  sei. Jede B etrachtung, welche nu r 
die E in h e it be riicks ich tig t, indem  sie das Wesen einer Person
lic h k e it auf eine alles beherrschende Grundeigenschaft, einen 
determ inierenden Typus b rin g t, is t ebenso einseitig  und dam it 
schief w ie die andere, welche aus dem In d iv id u u m  eine m itte l- 
punktloses Nebeneinander, eine buntscheckige M usterkarte  von 
M erkm alen machen w ill.

Dagegen kam i sehr w ohl die Forschungsrichtung von dieser 
oder jener Seite her ih ren A u s g a n g  nehm en; danach werden w ir 
die b i o g r a p h i s c h e  und die e igentlich p s y c h o g r a -  
p  h i  s c h  e Behandlung der In d iy id u a lita t unterscheiden.

2 . B i o g r a p h i e 1.

F iir  den Biographen w ird  stets die E i n h e i t  d e r  P e r 
s o n l i c h k e i t  der yorherrschende G esichtspunkt sein m iissen. 
E r fa fit das Leben des Ind iv iduum s ais die E rfiillu n g  einer inneren 
Sendung im  D ienst einer grofien K u ltu rau fgabe auf und schatzt 
die Bedeutung a lle r biographischen D eta ils danach ab, w ie sie 
b e te ilig t sind an jenem  einheitlichen inneren Telos der Personlich
ke it. In  der D u rch fiih rung  fre lich  finden w ir a lle  Zwischen- 
stufen zwiśchen der Vereinfachung, die —  o ft geradezu m it einer 
gewissen Gewaltsanwendung —  Leben und geistige E n tw ick lung  
einer Personlichke it au f eine bestim m te Form el zu bringen sucht, 
und der re in  chronikm aBigen Datensam m lung und S to ffan- 
baufung, die es erst anderen Bearbeitern iibe rlaB t, aus dem M ate ria ł 
eine E in h e it zu form en.

Auch f i ir  den k i i n s t l e r i s c h e n  D arste lle r einer In d i
y id u a lita t —  sei er D ich te r, B ildner oder Schauspieler —  is t das 
E inhe itsp rinz ip  das herrschende. Denn seine Aufgabe is t Ge- 
s ta ltung . A lle  E inzelziige sollen nu r dazu dienen, das Ganze m it- 
zubestim m en; und die k iinstle rische Leistung is t umso groBer, 
je  anschaulicher und m itfiih lb a re r das B ild  der einheithchen 
P ersonlichke it in  ihren Wesensziigen vo r uns e n tro llt w ird  —  
wobei es g le ich g iiltig  is t, ob es sich um  eine fing ie rte  In d iy id u a lita t 
(Don Q uixote, N ora, Faust) oder um  eine ta tsach lich  dagewesene 
(Egm ont,, T e ll, K l in g e r s  Beethoven, L e n b a c h s  B ism arck) hande lt

1 H ie r h a n d e lt es s ich  n a tiir lic h  n ic h t w ie in  K ap . IX ,  2 um  d ie  B io 
graph ie , sofe rn sie dem  Psychologen R o h m a te ria l f i i r  seine Zwecke lie fe rt, 
sondern um  d ie  B io g ra ph ie  ais besondere M ethode de r In d iy id u a lita ts - 
da rs te llung .
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Auch h ie r sind fre ilich  zwischen typisierender Yereinfachung oder 
realistischer DetailhaU fung alle tlbergange vorhanden.

Zwischen den beiden ebengenannten A rten  der In d iy id u a li- 
ta tsdarste llung, der historischen und der kiinstlerischen, bestehen 
eigentiim hche Beziehungen, ja  geradezu stetige Ubergange. Jede 
gute B iographie is t zugleich ein K unstw erk; der B iograph muB, 
um  den E indruck der E inhe ithchke it und Lebendigkeit der dar- 
gestellten Personlichkeit zu erzielen, k iinstlerische Fahigkeiten 
wie In tu itio n , E in fiih lu n g , G esta ltungskraft besitzen. Dies sei 
h ie r ein f i ir  alle Małe betont, da unsere w eitere B etrachtung auf 
diesen notwendigen F ak to r der B iographie n ich t m ehr w ird  ein- 
gehen konnen, sondern sie nu r betrachten w ird , sofern sie Gegen
stand w issenschaftlicher M ethodik is t.

D ie B iographie ha t zwar die E in h e it der Personlichkeit ais 
Ausgangs- und Z ie lpunkt ihres Verfahrens; sie kann aber der im  
In d iv id u u m  yorhandenen M ann ig fa ltig ke it n ic h t en tra ten ; denn 
diese b ild e t ja  le tzten Endes das M ate ria ł f i ir  ih re  Synthese. U nd 
so entsteht die Frage, von welchen P rinzip ien der B iograph sich 
bei der Auswahl, G ruppierung und Verarbeitung dieses M aterials 
le iten  laB t.

H ie r w ird  nun gewohnlich ais Ausleseprinzip der B e g riff 
des ,,W esenthchen“  verw endet: D ie wesentlichen M erkm ale des 
Ind iy iduum s scllen in  m oglichster Scharfe betont, die m inder- 
wesentlichen nu r gestre ift, die unwesentlichen iibergangen Werden.

W a s  h e i B t  a b e r  „w  e s e n 1 1 i  c h “  ?
D er B eg riff des Wesenthchen ha t h ie r augenscheinlich zwei 

w ohl zu scheidende Bedeutungen, eine absolute und eine re la tive .
D er absolute B e g riff h a t zur Voraussetzung, daB in  dem 

„W esen“  der In d iy id u a lita t gewisse Eigenschaften eine vie l grund- 
satzlichere R olle spielen ais andere, daB m an die M erkm ale, 
dereń V aria tionen diese grundlegende Bedeutung haben, a p rio ri 
angeben konne, und daB man die besondere G estalt, die sie in  
X  erhalten, angeben miisse, um  X  ausreichend zu charakte- 
risieren.

D er re la tive  B e g riff des Wesenthchen geht von der jew eiligen 
Problem stellung aus. f i ir  welche gewisse M erkm ale entscheidend, 
andere dagegen g le ichg iltig  sind. W eim  ich  z. B . M oltke  ais 
S ch rifts tehe rind iv idua lita t schildem  w ill, so werden andere M erk
male „w esentlich“ , ais wenn ich  M oltke, den Strategen, zu be- 
handeln ha tte .

In  beiden Fallen ye rfa h rt nun die gewohnliche A r t der B io 
graphie in  der Hauptsache k o n s tru k tiy ; sie geht m it einer
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T h e o r i e  iib e r die S tru k tu r der In d iv id u a lita t an ih re  Aufgabe 
heran; und diese Theorie bestim m t die Auswahl der ais „wesent- 
lic h “  zu betrachtenden M erkm ale. So verschieden nun die mog- 
lichen Theorien sind, so verschieden fa llen  die Auslesen des ver- 
m e in tlich  Wesenthchen und dam it auch die ganzen Anlagen 
der B iographien selber aus. D ie Zahl der m oglichen Theorien 
aber is t deswegen so groB, w eil erstens von den m annigfachsten 
Betrachtungsstandpunkten aus zu Ind iv idua lita tspreb lem en Stel- 
lung genommen werden kann, und w eil zweitens dann noch inner
halb jedes Gesichtspunkt-s mehrere sich widersprechende H ypo- 
thesen iibe r Wesen und Bestim m ung der In d iv id u a lita t aufste llbar 
sind. Dabei is t jede neue Theorie fast im m er eine Bereicherung 
unseres biographischen Gesichtskreises gewesen, manche haben 
geradezu um stiirzend gew irkt.

Von diesen konstruktiven  Verfahrungsweisen konnen h ier nur 
einige wenige aufgezahlt werden.

An erster S telle seien die g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i -  
s c h  e n Theorien genannt. A u f der einen Seite steht die seit H e g e l  

vie lfach abgewandelte These: E in  groBer Mann is t nu r das Sprach- 
roh r der unpersonlichen ob jektiyen Geistesbewegung der Mensch- 
he it, nu r das W erkzeug iibe rind iy idu e lle r T riebkra fte  — , auf der 
anderen Seite die ind ividua listische Heroenverehrung, die m den 
Genies Z ie lpunkt und Ausgangspunkt a lle r K u ltu ren tw ick lu ng  
sieht. N a tu rlich  muB die eine oder andere These, auf eine kon- 
krete B iographie angewandt, das ganze B ild  to ta l bestim m en; 
man yergleiche etwa Kuno Fisęhers Biographien der groBen 
Philosophen, dereń jeder den gerade logisch geforderten F o rt- 
s c h ritt der menschlichen Gedankenbewegung zu yerkorpem  scheint 
■— m it den Darstellungen, die ein CABLYLiiwon seinen Helden g ib t.

Rein £_s y  c h o l o g i s c h e  Theorien: W er von einer m tellek- 
tualistischen Psychologie herkommend, B iographie tre ib t, muB zu 
einer ganz andren Auswahl des ihm  w ich tig  Erscheinenden kom - 
men ais der V o łun ta ris t, der seine D arstellung um die Cbarakter- 
und Gesinnungsfrage gruppieren w ird . —  Auch darauf kann h in - 
gewiesen werden, in  welcher Weise etwa das phrenologische System 
G a l l s  oder ein grapholdgisches Schema manche Biographen be- 
e in fluB t ha t. —  Von modemen biographischen Darstellungen 
seien h ier O s t w a l d s  Schilderungen groBer Manner genannt: E in  
einfaches Schema der Typenpsychologie („klassischer“  und „rom an- 
tischer“  Typ) hefert die wesenthchen Kategorien, nach denen ver- 
schiedene hervorragende N aturforscher charakteris ie rt werden.

E t h i s c h e  Theorien: D ie ethische Auffassung des B io-
— 21*



graphen w ird  n ich t etwa nu r die wertende Stellungnahm e, das 
Loben oderTadeln bestim m en, sondern auch die Selektion der heran- 
zuziehenden M erkm ale selbst. D er V e rtre te r einer from m en Jen- 
seitsm oral und der moderne D iesseitsethiker, sie sehen von vom - 
herein ih re  Helden m it B rillenglasern verschiedener Farbung an; 
bei jedem werden S trahlen anderer Farbung resorb iert, andre 
durchgelassen.

In  den le tzten Jahrzehnten sind nun noch die spezifisch 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Theorien aufgetreten, welche wieder 
die Zahl der G esichtspunkte n ich t unwesentlich erw eiterten.

H ie r sind zunachst die groBen Gegensatze in  der a t  i  o 1 o - 
g i  s c h  e n Auffassung der In d iy id u a lita t bestim m end. D ie M ilieu- 
theorie sucht das In d iy id u u m  aus der Summę der U m w elte infliisse 
zu verstehen; sie ha t in  hochst verd ienstvo lle r Weise die B io - 
graphen darauf aufm erksam  gem acht, daB neben den bewuBten 
und beabsichtigten E inw irkungen, die das In d iy id u u m  tre ffen , 
auch fortw ahrend s tille , unbem erkte und n ich t gew ollte Fak- 
toren an der B ildung der Personlichkeit bete ihgt sind : die a ll
gemeine Atm osphare des Hauses und der Gesellschaft, Suggestion 
und L e k tiire , E rnahrung und Korperpflege usw. Aber auch sie 
is t ko n s tru k tiv , wenn sie, wie in  den D arstellungen T a in e s , die 
M ilieu fo rm e l ais das erlosende Zauberw ort f i ir  a lle  R atsel der In 
d iy id u a lita t benutzen zu d iirfe n  g laubt.

U nd m das entgegengesetzte E xtrem  yerfa llen  die Vererbungs- 
theore tiker. D ie allgem einste Form , in  der dieses Dogma auf 
die B iographie Anwendung gefunden ha t, is t die Rassentheorie, 
G o b in e a u  und C h a m b e r l a in , W o l t m a n n  und R e ib m a y r  sehen in  
den Genies n ichts ais Rassenprodukte —  wobei bald auf R einhe it 
der Rasse. bald auf eine m aByolle Rassenmischung die Betonung 
gelegt w ird , bald sogar eine einzige bestim m te Rasse (die ger- 
manische) ais Vorbedingung der groBen In d iy id u a lita t iiberhaup t 
h ingeste llt w ird . U nd so werden h ier p ló tz lich  Ahnentafeln 
und B ildnisse, Schadelformen und H aarfarben zu den wesentlichsten 
Bestandteilen der B iographie, h in te r denen die sonst iib lichen  
w e it zu riick tre ten .

M ehr ins Spezielle gehen jene Theorien, welche pathologische 
Gesichtspunkte an die B iographie heranbringen. L o m b r o s o

u. a. ha tten  die These aufgeste llt, daB G en ia lita t und Psychopathie 
in  naher Verw andtschaft z u einander stehen. D a m it w ar dem Psy- 
ch ia ter AnlaB gegeben, groBe Personhchkeiten der Gfeschichte 
und der Gegenwart un te r den G esichtspunkten seines Gebiets
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zu be trachten; denn einerseits wurden ihm  die Genies „ in te r- 
essante F a lle “ , die besonders geeignet waren, ais Anschauungs- 
beispiele f i ir  psychopathische Phanomene zu dienen, anderer
seits konnte le ich t die H offnung entstehen, daB die Feststellung 
des psychopathischen Einschlags erst ein w irk liches Verstandnis 
f i ir  die E igenart und die Leistungen des H elden ve rm itte le . So 
entstand die J P a t h o g r a p h i e ,  diejenige A r t der B iographie, 
welche korperliche K o n s titu tio n , somatische und psyehische 
K rankhe iten , erbliche Belastung, Degenerationszeichen, hyste- 
rische und epileptisehe Zustande, sexuelle P erversitaten, A lkoho l- 
neigung und andere pathologische M erkm ale in  ih re r ursachlichen 
Bedeutung f i ir  Wesen un f W erk des Helden aufzudecken bestrebt 
is t1. D er eigentliche Schopfer der Pathographie w ar M o b iu s , 

der G o e t h e , N ie t z s c h e , R o u s s e a u , S c h u m a n n  und manche andere 
in  dieser Weise behandelte; w ie wiele N achfolger er fand, beweist 
die im  Anhang gegebene L is tę  bisher ve ro ffe n tlich te r Pathogram m e. 
Sie zeigt zugleich, daB die Pathographen eine e igentiim liche V or- 
liebe f i ir  bestim m te Personlichkeiten haben; ais solche fa llen  
C. F . M e y e r , M a u  pass  a n t  und vo r allem  J e s u s  auf.

E ine Verengerung des pathographischen Dogmas endlich 
finden w ir neuerdings in  der psychoanalytischen Theorie von F r e u d  

und seiner Schule. F iir  diese g ib t es einen Universalschlussel 
zum  Yerstandnis eines jeden Ind iy iduu m s und som it auch einer 
groBen P erson lichke it: Es sind die Sesualerlebnisse der K in d - 
h e it, die, scheinbar vergessen und verdrangt, in  W irkh ch ke it 
doch alles Denken und F iih le n , alles Schaffen und D ich ten  des 
re ifen Menschen beeinflussen und durchsetzen sollen!

Das Yerzeichnis der Theorien, welche k o n s tru k tiy  den Aus- 
wahlgesicht-spunkt f i i r  B iographien geben sollen, is t m it obigem 
durchaus n ich t erschopft. A ber es mag doch geniigen, um  die auf 
diesem G ebiet herrschende V ie lgesta ltig ke it zu zeigen. Zu den 
eigentlichen Theorien kom m en dann noch andere Mom ente, welche 
die B untscheckigke it in  der Behandlung von B iographien verm eh- 
ren : die vorwiegende Interessenrichtung des B iographen, die 
M og lichke it, eine bestim m te M ethode anzuwenden, dies und 
manches andere w irk t ebenfalls au f die Auslese der zu behandelnden 
M erkm ale und au f die groBere und geringere In te n s ita t ih re r 
E rf orschung.

U nd das F a z it hieraus f i ir  d ie B iographie ais w issenschaft-

1 S. a. S. 145; d o rt auch L ite ra tu m a ch w e is .



liche  M ethode ? So wertvoU die einzelne Theorie sein mag, von der 
aus m an das In d iv id u u m  zu verstehen sucht, oder die spezielle 
M ethode, m it der m an an die E rforschung herangeht —  im  ganzen 
stehen w ir doch vo r einer W illk iir , die sich in  m angelnder Ordnung, 
VoU standigkeit und V erg le ichbarke it dokum entie rt. W o eine Theo
rie  a p rio ri den Biographen bestim m t —  und mag es die beste sein 
—  da drangt sich U nw ichtiges vo r und W ichtiges w ird  iibersehen; 
reale Zusammenhange fa llen  un te r den T isch, andere werden 
yorgetauscht. Is t  nun einm al die A ufm erksam keit des Biographen 
au f irgend eine k u ltu re lle  oder psychologische K ategorie  oder auf 
eine bestim m te Ursachengruppe eingeste llt, so w ird  ih r  alles zu- 
geschoben, und es en tsteh t le ich t ein Z e rrb ild .

D ie B u n th e it der Ausleseprinzipien b e w irk t zugleich, daB 
von demselben In d m d u u m  ganz disparate B iographien entstehen, 
und daB die Vergleichung der B iographien verschiedener In d i
yiduen zur Feststellung in te rin d iv id u e lle r Ahnhchkeiten und Gegen
satze erschwert, ja  unm oglich gem acht w ird . D er H is to rike r weiB 
n ich ts von den pathographischen G esichtspunkten des M edi- 
ziners, die ihm  w ertvo lle  D ienste le isten konnten ; der Psycho- 
a n a ly tike r tre ib t biographische L ite ra tu re rk la ru ng , ohne von 
der wissenschaftlichen M ethodik der L ite ra tu rfo rschung geniigende 
K enntn is zu haben; daB die Psychologie dabei is t, eine groBe Zahl 
von K ategorien und Methoden zu bearbeiten, die die In d iv id u a li- 
tatsforschung zu bereicKem berufen sind, davon is t den meisten 
Biographen noch n ich ts bekannt.

So entsteht h ie r das B ed iirfn is , nach einer g e m e i n -  
s a m e n  u n d  n e u t r a l e n  G r u n d l a g e  d e r  B i o 
g r a p h i e ,  welche eine m oglichst .yo llstandige tlb e rs ic h t iib e r 
die M ann ig fa ltig ke it der in  B e trach t kommenden Gesichtspunkte 
e n th a lt und zugleich die M og licke it gew ahrt, eine exaktere Aus- 
lese deś „W esentlichen“  zu tre ffen . Diese kann nu r ein „psyeho- 
graphisches Schema“  gewahren.

326 Kapitel X X I. Das Indimdualitatsproblem. Die Biographie.
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K a p ite l X X II.

Die PsyełLographie.

1. B e g r i f f  u n d  Z i e l e 1.

U n te r „P sychograph ie" verstehen w ir —  im  Gegensatz zur 
B iographie — diejenige Methode der Ind iv idua lita tsfo rschung , 
welche n ich t von der E inhe it, sondern von der M a n n i g f a l -  
t  i  g k  e i  t  der im  In d iy id u u m  vorhandenen M erkm ale ausgeht und 
diese —  ausschlieBlich oder vorw iegend —  nach psychologischen 
Gesichtspunkten ordnet.

E in  „P sychogram m " is t die f i ir  irgend eine bestim m te Per
son lichke it X  durchgefiih rte  Anwendung der psychographischen 
M ethode. D er H erste ller eines Psychogramms heiBe der Psycho- 
graph. E ine L is tę , welche diejenigen Gesichtspunkte en tha lt, 
nach denen ein Psychogramm —  oder Psychogramme iibe rhaup t 
—  herzustellen sind, nennen w ir ein psychographisches Schema.

Das Anwendungsgebiet der Psychographie is t be trach tlich  
w eiter ais das der B iographie^ . Diese beschrankt sich m it A bsicht 
au f die Schilderung von In d iy id u a lita te n , welche —  durch ih re  
seelische Beschaffenheit oder durch ih re  Lebensstellung —  eine 
hervorragende R olle in  der Menschheit gespielt haben; die^fisycho- 
graphie wendet sich zwar auch m it groBer Vorliebe solchen h is to ri- 
schen Personlichkeiten zu, b le ib t aber n ich t bei ihnen a lle in  stehen. 
Ih r  Interesse g ilt auch jenen, die zwar n ich t iibe r, aber auBerhalb 
der N orm  stehen und eben darum  eine zum  S tudium  reizende 
In d iy id u a lita t besitzen, w ie Psychopathen, Verbrecher, Somnam- 
bulen usw .; endlich aber auch jenen, die durchaus zur bre iten

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. A  I I  8 . —  D e r A usd ruck  „P sycho g ra ph ie “  is t 
z ie m lich  g le ich ze itig  und  unabhangig yone inander an zw ei yerschiedenen 
S te llen  en tstanden. O s t w a l d  bezeichnete so 1907/8 seine psychologischen 
A na lysen groBer N a tu rfo rsch e r (1271); f i i r  den von  uns gem einten G edanken- 
kom p le x is t der A usd ruck zum  ersten M ałe vo n  B a a d e  1908 gebrauch t 
w orden (71). —  P rin z ip ie lle  A usfuhrungen iib e r W esen u n d  A ufgabe des 
P sychograph ie e n th a lte n  d ie  A ufsa tze  von S t e r n  (80) u n d  M ar g is  (78).
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Masse der N orm alen gehóren. Denn sie w ird  ge le ite t von der Uber- 
zeugung, dafi j e d e  In d iv id u a lita t eine W e it f i ir  sich und som it 
auch ein Problem  f iir  sich sei, und dafi gewisse gleich zu be- 
sprechende Fragen ebenso an H inz  und K unz wie an G o e t h e  

und B is MAE c k  s tud ie rt werden konnen.

D ie Z i e l e  welche die Psychographie ve rfo lg t, sind dre i- 
facher A rt.

Erstens h a t sie re in  p s y c h o l o g i s c h e  Aufgaben.
E in  groBes und hochst bedeutsames Problem , das bisher noch 

so g u t w ie garn ich t bearbeite t wurde, is t geradezu n u r  auf psy- 
chographischem Wege zu losen: das der . . S t r u k t u r  d e s  I n 
d i y i d u u m s .  U ber die A rt, w ie sich im  Menschen die Gesamt- 
h e it seiner psychischen M erkm ale an-, in - und iibereinander fiig t, 
is t w issenschaftlich eigentlich n ichts bekannt, w e il man sich im m er 
darauf beschrankt hatte , an je  einem Beobachtungsobjekt 1  oder 
2  oder 3 M erkm ale, aber n ich t seine G esam tstruktur im  Quer- 
sch n itt festzustellen. Entsprechendes g ilt auch f i ir  engere Prob
leme. Denn wie w ir schon friih e r an fiih rten , is t n ic h t nu r das In - 
d iy iduum  im  Ganzen, sondern auch jede seiner Eigenschaften 
in  sich s tru k tu rie rt und daher n u r durch yielseitige Absteckung zu 
erkennen. B eziig lich dieser S truktu rb iłdungen g ib t es n a tiirlic h  
w ieder ebenso GesetzmaBigkeiten, die f i ir  alle Menschen gelten, 
w ie typische D ifferenzierungen f i ir  bestim m te Menschengruppen; 
som it lie fe rt die Psychographie sowohl generellen w ie d iffe rentie llen  
Fragestellungen das M ateria ł.

Allerdings sind zur Losung dieser Aufgaben prinzipiell m e h 
r e r e  Psychogramme notig, und so muB zur Methode der Psycho
graphie noch die weitere der Vergleichung treten. (Vgl. Kap. X X V  
iiber Komparation.)

Verfiigen w ir aber gar erst iib e r eine groBe Anzahl von Psycho- 
grammen, die nach vergleichbarer M ethodik hergestellt sind, so 
b ilden  sie das denkbar idealste M ateria! f i ir  alle Probleme der 
V aria tions- und Korrelationsforschung, die w ir im  yorigen H aup t
te il behandelten.

Zwreitens w ill die Psychographie in  den D ienst der B i o 
g r a p h i e  tre ten. Ih re  Schem atik kann dem Biographen eine 
U bersicht iib e r die f i ir  ih n  w ichtigen psychologischen Gesichts
punkte  yerschaffen; ihre M ethodik lie fe rt ihm  M ateria ł f i ir  seinen 
Helden, das er in  dieser Form , M ann ig fa ltig ke it und Anordnung 
aus seinen re in  historischen Verfahrungsweisen heraus n ich t hatte  
erarbeiten konnen.
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U m  aber ein mógliches M iBverstandnis von vom herein zu riick- 
zuweisen, sei betont, daB die Psychographie niem als einen E  r  - 
s a t  z der B iographie lie fem  kann. V ielm ehr w ird  f i ir  den B io 
graphen in  Z u ku n ft die Benutzung eines psychographischen 
Schemas oder bereits vorhandener Psychogramme seines Helden 
in  ahnlicher Weise zu den V o r a r b e i t e n  gehoren wie die 
A reh iv- und Quellenstudien, die philologisch-sprachlichen A na- 
lysen der W erke des X  usw .; aber aus a ll diesem M ateria ł entsteht 
erst durch die synthetische und kiinstle risch  e infiih lende Verar- 
beitung die eigentliche B iographie.

D ritte n s  kann die Psychographie Zwecken der p r a k -  
t i s c h e n D i a g n o s t i k  dienen. D er A rz t, der Lehrer, der R ich
te r is t fo rtw ahrend in  die Lage versetzt, bestim m te Indhddua li- 
ta ten  beurteilen und behandeln zu m iissen. H ierbe i sind o ft die 
von selbst hervortretenden Sym ptom e unzureichend; es gen iig t 
n ich t, irgend ein einzelnes Verhalten oder eine zufa llige Leistung 
des X  zu beriicksichtigen, sondem es is t eine da riibe r hinausgehende 
E rkenntn is der wesentlichen Sonderart des X  oder doch einer gan
zen Reihe seiner E igenschaften erforderlich, also die H erstellung 
eines Psychogramms.

Vergleichen w ir nun m it diesen groBen Aufgaben den bis- 
herigen B etrieb der Psychographie, so zeigt sich ein deutliches 
M iB verhaltn is. Es feh lte  ebenso die Selbstbesinnung auf die 
methodischen Forderungen, die an wissenschaftliche Psychogramme 
zu stellen sind, wie eine gemeinsame systematische Grundlage 
f i ir  das Vorgehen verschiedener Psychographen. In  beiden R ich- 
tungen is t von der Z u ku n ft ein W andel zu erhoffen.

W ir besprechen in  diesem K a p ite l die methodischen Gesichts
punkte, die bisher zur Anwendung gelangten, geben im  nachsten 
eine summarische U bersicht iib e r die bereits erzielten Psycho
gramme und begriinden im  iibernachsten N otw endigkeit und 
Beschaffenheit eines psychographischen Generalschemas.

2 . V o r b e r e i t u n g  d e s  P s y c h o g r a m m s .

E in  H auptunterschied in  den bisherigen A rbe iten lie g t schon 
in  der A r t der V orbereitung; die Psychogramme werden nam lich 
bald auf G rund einer vorher festgestellten L i s t ę  von Gesichts- 
punkten, bald ohne solehe hergestellt. D ie L isten dienen einerseits 
dazu, im  E inze lfa ll den Psychographen auf die zu beachtenden
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M erkm ale aufm erksam  zu machen; sie sollen andererseits die Ver- 
g le ichbarke it m ehrerer Psychogramme erm oglichen.

Zum  groBeren T e il dienen diese B łankolisten, dereń es sohon 
eine betrachtliche Anzahl g ib t, der p r a k t i s c h e n  Psycho- 
diagnostik.

D ie bekannte padagogische Forderung, daB der Lehrer in d i- 
yidualisieren solle, ha t zur Vorbedingung, daB er die In d iy id u a lita t 
des Schiilers kennen miisse. Solange diese K enntn is sich m it Ge- 
legenheitsbeobachtung begniig t, ha t sie n ich t nu r den Fehler der 
U ngeordnetheit, sondem auch den m angelnder D a u e rh a ftig ke it; 
so w ie die E ind riicke  kamen, werden sie auch w ieder yergessen. 
Zudem ha t es ein Schiiler m eist —  gle ichzeitig oder sukzessiy —  
m it mehreren Lehrem  zu tu n , und es is t w ich tig , daB dem einen 
Lehrer die Beobachtungen des anderen zu gute kommen. Aus 
a llen diesen Forderungen gingen die ,,Personalbogen“  und „ In d i-  
v idua lita te nb iiche r“  hervor, die in  manchen Schulen, insbesondere 
in  p riva ten  und Sonderschulen (heilpadagogischen A nsta lten, 
H ilfsschulen, F iirsorgeanstalten) g e fiih rt w erden1.

Auch die klin ischęn Personalakten m iissen in  Irrenhausern 
und yerw andten A nsta lten  naturgemaB einen zum T e il p s y  c h o -  
graphischen C harakter gewinnen. O ft sind diese in  ihrem  Schema- 
tism us rech t ins E inzelne gehend; es sei nu r an die R iE G E E S c h e  

Anweisung zur In te lligen zp riifung , an S o m m e e s  Schema der psycho- 
pathologischen Untersuchungsm ethoden, an Z ie h e n s  L is tę  er- 
in n e rt2.

Y erg le icht man nun diese Ind iy idua lita tenschem ata aus ver- 
schiedenen U n te rrich ts- im d  H eilansta lten, so steht man vo r einem 
geradezu niederdriickenden, w irren  Chaos. Jeder Schul- und K lin ik - 
le ite r ha t da seine eigene Auswahl der Gesichtspunkte, seine eigene 
Term inologie, seine eigenen Beobachtungs- und Versuchsm ethoden; 
nirgends besteht V o lls tand igke it, nirgends eine w issenschaftlich 
zureichende Begriind im g f i ir  die getroffene Auslese, nirgends 
auch ein klares BewuBtsein davón, was weggelassen is t. E ine 
V erg le ichbarke it der Ergebnisse aus yerschiedenen In s titu te n  is t 
h ierdurch aufs auBerste erschwert, o ft ganz unm oglich.

E ine Reihe von In d iv id u a lita te n lis te n  is t aber auch zu re in  
psychologischen Zwecken aufgeste llt worden, iib e r die Ahnliches 
zu sagen is t. Ń iem als is t die Ausw ahl der P unkte  so, daB man 
n ic h t das G e fiih l ha tte , es kónnte genau ebenso g u t eine ganz 
andere Serie gew ahlt werden.

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. C IV  1.
2 B ib lio g ra p h ie  A b t. A I I  7 u. B  i 7!  2b.
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Dies g ilt vo r allem  von den Vorschlagen zu Test-Serien, 
die ja  auch psychographische Aufgaben e rfiille n  sollen. W ie 
prinzip ien los m eist diese Serien zusammengestellt waren, is t an 
friih e re r S telle ausfuhrlich e ro rte rt worden. —  Andere von psy
chologischer Seite stammende L isten  werden im  nachsten K ap- 
p ite l bei den H auptbeispielen Besprechung finden.

3. A r t e n  d e s  p s y c h o g r a p h i s c h e n  V e r f a h r e n s .

Dem  Yerfahren nach sind die bisherigen Psychogramme ent
weder unm ethodisch oder gem ischt-m ethodisch oder iso lie rt- 
m ethodisch zustande gekommen.

U n m e t h o d i s c h  geht z. B . m eist die A u s fiillu n g  von 
In d iv id u a lita te n lis te n  in  Schulen vo r sich. Je nach Gelegenheit 
u rid  S tim m ung werden die E intragungen gem acht; ba ld  w ird  ein 
U rte il nach dem allgem einen E ind ruck ge fa llt, bald bestim m te 
Einzelerlebnisse ais Belege beigegeben, ba ld y ie lle ich t auch eigens 
zum  Zweck der A u s fiillu n g  eine P riifu n g  oder ein kleines E xperi- 
m ent angestellt. W enn diese Y ie lse itigke it im  Vorgehen des Psy- 
chographen an sich auch durchaus n ich t abgelehnt werden soli, 
so is t doch zu bemangeln, dafi eine K o n tro lle  der abwechselnd 
angewandten M ethoden, ih re r M otive  und ih re r Ergebnisse m eist 
ganz unm oglich is t.

Anders do rt, wo yerschiedene M ethoden in  bewuBter Sonde- 
rung und in  begriindeter Anpassung an die einzelnen Probleme 
des Psychogramms zur Anwendung gelangen. Das H auptbeispie l 
f i ir  dies g e m i s c h t - m e t h o d i s c h e  Verfahren lie fe rn  die 
iib lichen  psychopathologischen Ind ividua lita tenuntersuchungen. 
K lin ische Beobachtungen, experim entelle P riifungen, Heranzie- 
hung der E rinnerungen des X  selbst und seiner Angehorigen und 
gelegentlich noch andere M ethoden werden h ier absichtlich kom - 
^ in ie rt, um  sich in  der C harakte ris tik  des X  zu erganzen. —  
Andere Beispiele des gem ischten Verfahrens folgen w eiter unten.

Daneben aber stehen viele Untersuchungen, welche m it einer 
einzigen i s o l i e r t e n  M ethode arbeiten. H ierher gehoren zu
nachst die Liebhabereikiinste, w ie G raphologie, Phrenologie, 
Physiognom ik, d ie es bekanntlich unternehm en, aus einer e in
zigen Sym ptom gruppe das Psychogramm zu en tw icke ln ; dabei 
is t dann o ft d"as R affińem ent in  der Erkennung, Analyse und Aus- 
n iitzu n g  dieser Sym ptom gruppe hoher ausgebildet ais die K r it ik . 
—  A ber auch die wissenschaftliehe Psychologie g ing bei ihren 
ersten A rbe iten  zum Psychographieproblem  isoliert-m ethodisch



332 Kapitel X X I I .  Die Psychographie.

v o r; insbesondere ha t sie ja  langere Z e it an die A llm ach t des E x- 
perim ents auch f i ir  die In d iv id u a lita ts p riifu n g  geglaubt und daher 
das Testverfahren ausgebildet. A is man sodann die U nzulanglich- 
k e it dieses Verfahrens erkannte, w andte man sich wiederum  neuen 
Methoden zu, die aber n im  n ic h t weniger isolierend gebraucht 
w urden: H e y m a n s ’ Methode der antityp ischen B eurte ilung, G b o o s ’ 

Methode der psychographischen S ta tis tik  (siehe w eiter unten). 
Auch die Resonanzmethode, die w ir schon friih e r besprachen, 
w ird  je tz t von R u t z , R e i k h a r d  und W a s e r  zu r C harakte ristik 
einzelner K iin s tle r der Vergangenheit verw erte t und zw ar w iederum  
ohne Zuhilfenahm e anderer Methoden.

N un ha t ja  die iso lie rte  M ethodik zweifellos groBe V orziige: 
sie e rlaub t eine V erfe iheru iig  der A usbildung und eine E xa k th e it 
der D u rch fiih rung , die vie le unbekannte Schatze aus den Tiefen 
der In d iv id u a lita t heben ka n n ; und sie erm oglicht es dem Psycho
graphen, seine Aufm erksam keit zu konzentrieren und sich ganz in  
seine besoncłere Aufgabe einzuleben. So steht das Verfahren jenen 
Untersuchungsweisen am nachsten, die bisher durchweg zu anderen 
psychologischen Zwecken gew ahlt wurden, und diese Yerw andt- 
schaft h a t auch vo r allem  zu ihm  h in g e fiih rt. A ber m an da rf 
doch andererseits n ic h t iibersehen, daB die psychographische 
Problem stellung eben eine durchaus andere is t ais jede sonstige 
psychologische. Sie soli das In d iv id u u m  v i e l s e i t i g  c h a r a k -  
t e r i s i e r e n ;  und jede durch die M ethodenwahl geforderte Be
schrankung bedeutet zugleich eine U n te rd riickung  von Gesichts- 
punkten, die in  den Zusammenhang der ind iv idue llen  S tru k tu r 
gehoren.

Noch in  einer anderen H in s ich t weichen die psychogra
phischen Verfahrungsweisen von einander ab. D ie an X  zu un te r 
suchenden M erkm ale sind einerseits phanomenologischer A r t:  
„ V e r h a l t u n g s w e i s e n “ , die ais solehe d ire k t der Be- 
obachtung zuganglich sind, andererseits d ispositioneller A r t: 
E i g e n s c h a f t e n ,  die zwar ais dauem d vorhanden ange- 
nommen werden, aber selber n ich t beobachtbar, sondem n u r aus 
den Phanomenen und A kten  des X , ais ih ren Sym ptom en er- 
schheBbar sind. H iem ach muB die Methode des Psychographen 
bald beobachtender, ba ld  beutrte ilender N a tu r sein.

N im  is t das eigentliche Z ie l eines Psychogramms stets in  der 
Feststellung von Eigenschaften zu sehen; aber es is t doch ein groBer 
m ethodischer U nterschied, ob der Psychograph geradewegs auf 
dieses Z ie l lossteuert, oder ob er die beiden E tappen seiner A rb e it: 
d ie Feststellung der Yerhaltungsweisen und die E rdeutung von
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Eigenschaften, scharf sondert. Ja auch der d ritte E a ll is t denkbar, 
daB der Psychograph sich zunachst auf die erste E tappe beschrankt 
und re in deskrip tiv  die an X  beobachtbaren Yerhaltungsweisen 
reg is trie rt, sich aber der Deutung ganz oder fast ganz entha lt.

Am  weitaus haufigsten is t bisher das erste Verfahren ange- 
w andt worden, daB von vornherein beides, Beobachtung vmd 
Beurteilung, in  einander gearbeitet w ird . So geht die B iographie 
fast im m er vor, o ft genug aber auch die Psychographie (z. B . 
bei der A usfiillung  von Ind iv idua lita tenbogen). System atisch 
fix ie rt werden dann nu r die fertigen Deutungen. Bestenfalls 
werden wrohl bestim m te Verhaltungsweisen des X  ais illu s tra tiv e  
Beispiele f i ir  die gegebene C harakte ristik  der Xschen Beschaffen- 
he it nachtraglich ange fiig t; aber von einer scharfen Sonderung 
der beiden Forschungsetappen und von einer zureichenden Be- 
griindung jeder D eutung durch das Tatsachenm aterial is t dann n ich t 
die Rede. Selbst das is t o ft n ich t k la r zu erkennen, ob iiberhaup t 
E inzeltatsachen oder m ehr der allgemeine E ind ruck oder das U rte il 
anderer die C harakteristik der psychischen Eigenschaften des X  
bestim m t haben.

4. A r t e n  d e r  P s y c h o g r a m m e .

D er P roblem stellung nach hat man in  erster L in ie  zu scheiden 
zwischen Vollpsychogram m en und Teilpsychogrammen.

Beim  V o l l - P s y c h o g r a m m  is t n ich t eine hestim m te 
Eigenschaft oder Eigenschaftsgruppe des X , sondem seine Gesamt- 
charakte ris tik  das Problem . Eine w irk liche  Erschopfung der T o ta li- 
ta t dessen, was in  einem X  an M erkm alen enthalten is t, gehort 
n a tiir lic h  ins Reich der U nm oglichke it, denn ,,1’in d iy id u a litó  
enveloppe l ’in fin i“ ; der Ausdruck „Vollpsychogram m “  kann sich 
daher n u r auf die T e n d e n z  beziehen, die E igenart des In d iv i- 
duums in  m oglichster M ann ig fa ltigke it abzustecken. In  der D urch- 
fiih ru n g  dieser Tendenz g ib t es dann noch alle m oglichen Grade; 
sie is t abhangig von V ie lse itigke it oder L iickenha ftig ke it des zu- 
grunde gelegten Schemas, yon dem yerfiigbaren M ateria ł iib e r X , 
von der besonderen E inste llung des Psychographen auf gewisse 
Interessengebiete.

T e i l - P s y c h o g r a m m e  beschranken sich von yom herein 
auf ein einzelnes M erkm al oder eine Merkm alsgruppe, z. B . den 
Charakter, oder die In te lligenz, oder die kiinstlerische P ro d u k tiv i- 
ta t des X , um  diese in  ihren yerschiedenen Betatigungsweisen 
im d Phanomenen darzustellen. F re ilich  da rf man von einem
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w irk lichen  Psychogramm nu r dann sprechen, wenn innerhalb 
des gewahlten engeren Rahmens wieder eine Tendenz zur V ie l- 
se itig ke it vorhanden is t; es kann sich dann die geringere E xtens ita t 
durch eine gróBere Tntensitat in  der Durchforschung der E inzel- 
eigenschaft belohnen. Da nun aber jede Eigenschaft m it jeder 
anderen desselben Ind iv iduum s irgendwie in  Zusammenhang 
steht, so f iih r t  eine e indring lich  yorgehende Teilpsychographie 
le ich t dazu, daB man mindestens die B eriihrungspunkte der 
d ire k t zu untersuchenden E igenschaft m it ąllen anderen Eigen
schaften einbezieht, und es nahert sich so das Teilpsychogramm  
dem Vollpsychogram m . Im m erh in  bleiben beide deutlich trenn- 
bar dadurch, daB sich im  Teilpsychogram m  die W ich tigke it der 
anderen Momente abstu ft nach der E ntfem ung von der Eigen
schaft, die das eigentliche L e itm o tiy  der ganzen Untersuchung 
b ild e t, wahrend beim  Vollpsychogram m  die A llse itig ke it der Charak- 
te ris tik  und die G le ichw ertigke it a lle r zu untersuchenden Eigen
schaften angestrebt w ird .

D er h ie r geschilderte U nterschied der Problem stellung deckt 
sich nun durchaus n ich t, w ie man w ohl denken konnte, m it dem 
oben beschriebenen U nterschied des Verfahrens. Es is t n ich t 
so, daB f i ir  die H erstellung von Teilpsychogramm en eine isoherte 
Methode, f i ir  die H erste llung von Vollpsychogram m en eine Kom - 
b ina tion  der verschiedenen Methoden gewahlt w ird ; vie lm ehr finden 
sich h ie r Kreuzungen. Es g ib t Versuche zu Vollpsychogram m en, 
die nu r m it einer einzigen Methode bestritten  werden, so die vielpn 
„graphologischen G utachten“ , die ja  n ich t n u r iib e r den Charakter, 
sondem auch iib e r In te lligenz, Tem peram ent, H um or, Talente 
des X  U rte ile  fa llen. U nd es g ib t andererseits Teilpsychogramme, 
die sich kom bin ie rte r Methoden bedienen, so die psychiatrische 
Festellung der In te lligenz eines Patienten. D ie groBte I n t e n  ■ 
s i  t  a t  der Untersuchung is t d o rt m oglich, wo eine Einzeleigen- 
schaft m it einer einheitlichen Methode erforscht w ird (Beispiel: 
G e o o s ’ psycuographische S ta tis tiken .) D ie groBte Annaherung 
an das Idea ł der Vollpsychographie aber lie g t um gekehrt d o rt vor, 
wo m oglichst vie le yerschiedene M erkm ale des X  m it m annigfach 
wechselnden Methoden s tud ie rt werden.

D ie H erstellung eines. diesen Forderungen entsprechenden 
Totalpsychogram m s erfo rdert nun eine ganz bestim m te psy
chische Verhaltungsweise des Psychographen selbst und zwar 
eine solehe die von der sonst notwendigen BewuBtseinslage und 
Aufm erksam keitsrichtung des Psychologen wesenthch abweicht. 
D er Psychograph muB nam lich vo r allem  eine extensive, zu schneller
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F lu k tu a tio n  fahige A ufm erksam keit besitzen. E r kann n ich t, 
wie der Psychologe bei einer Spezialuntersuchung, auf einen ein
zigen G esichtspunkt seine Arbeitsenergie konzentrieren, sondern 
er muB fortw ahrend das Ganze des Psychogramms m it seinen 
zahlreichen Fragestellungen und den yielen ihnen anzupassenden 
Verfahrungsweisen vo r Augen haben. E r sei z. B . gerade dam it 
beschaftig t, eine gewisse Phanomengruppe, etwa die sprachliche, 
an seinem Helden zu reg istrieren: so h a t er ba ld dessen Schriften, 
ba ld  seine Sprechsprache ais M ateria ł heranzuziehen; er muB, 
wenn es ein Lebender is t, an y ie lle ich t anzustellende phonetische 
oder phonographische Aufnahm en denken, er muB die Gesichts
punkte der Sprachwissenschaft ebenso, wie diejenige der Sprach- 
physiologie zu beriicksichtigen suchen. U nd da er, bei a lle r V ie l- 
se itigke it, n ich t selber alle diese Gebiete beherrschen kann, so 
muB er sich dariiber k la r werden, wo er V ertre te r jener anderen 
Fachgebiete ais Berater oder H e lfer heranzuziehen ha t. —  Oder 
eine andere S itu a tio n : D er Psychograph sei etwa dam it beschaftigt, 
die W erke des X  auf ih re  Verw ertung f i ir  das Psychogramm durch- 
zuarbeiten. Dann muB ihm  hierbei im m er das auszufiillende 
Schema in  seiner V ie lse itigke it vorschweben. In  irgend einer Stelle 
sieht er einen Beleg f iir  den Vorstellungstypus des X , andere 
lie fern M ateria ł f i ir  die R ubriken Interessenrichtung, Gedachtnis- 
treue, Neigung zum H um or usw .; auch eine und dieselbe Stelle 
karm  in  m annigfache R ubriken des Schemas gehoren.

Diese E xtens ita t der A ufm erksam keit und Beweglichkeit 
der E inste llung is t ein so unbedingtes E rfordem is f i ir  den Psycho- 
graphen, daB Forschem von anderem A rbe itstypus geradezu ab- 
geraten werden muB, sich m it Totalpsychogram m en abzugeben. 
Fast in  jeder W issenschaft g ib t es ja  diese beiden so yerschiedenen 
Forschungsrichtungen; in  der Psychologie dom inierte bisher fast 
ausschlieBlich die in tensiv-konzentra tive  A rt der E inste llung, und 
es is t daher eine gewisse Gefahr yorhanden, daB man g laubt, 
sie ohne weiteres auch auf psychographische Aufgaben iibertragen 
zu konnen.

E ine andere G liederung in  der psychographischen Problem - 
stellung e rg ib t sich durch die R ichtung des Schnitfes, der 
durch das Ind iv iduu m  gelegt werden soli. Dieser is t entweder 
ein chronologischer Langsschnitt, der die ze itlich  auf einander 
folgenden Phasen der ind iy idue llen  E ntw icklung  bloBlegt, oder ein 
synchronistischer Q uerschnitt, der d ie  gleichzeitig neben einander 
bestehenden Elem ente der Xschen In d iv id u a lita t zeigt. W ir
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unterscheiden beide A rten  kurz ais „Langs-“  und „  Quer-Psycho- 
gram m e“ .

A llerd ings bedeutet auch diese Bezeichnung nur, da li in  jedem 
Psychogramm die eine oder andere Tendenz vorherrschend, n ich t 
aber, daB sie alleinherrschend sein soli. In  den weitaus meisten 
Fa lłen fin d e t eine gewisse Yerbindung s ta tt.

D ie L a n g s - P s y c h o g r a m m e  verfolgen in  erster L in ie  
g e n e t i s c h e  Interessen; sie sollen die ind iv idue lle  E n tw ick lung  
des X  nach In h a lt und Porm  untersuchen. H ierbe i konnen sie 
wieder ais Vollpsychogram m e auftre ten , indem sie die Gesamt- 
entw icklung des Ind iy iduum s in  bezug auf Tempo, K o n tin u ita t, 
R hythm us schildem  und ferner das genetische V erhaltn is der E inzel- 
funktionen zu einander: ih r  Auseinander-Hervorgehen und Sich- 
Ablosen, ih r abwechselndes H ervor- und Z u riick tre te n  yerfolgen. 
Oder sie sind Teilpsychogram m e, weim  die E n tw ick lung  einer 
E unktion  oder E igenschaft in  X  (die Sprachentw icklung, die 
Begabungsentw icklung) re g is trie rt w ird . D ie re in  chronologische 
Betrachtung w ird  hierbei an geeigneten S tellen durch gewisse 
Ruhepunkte zu unterbrechen sein, welche den status praesens, 
also eine synchronistische Zustandsschilderung geben.

Bei den Q u e r - P s y c h o g r a m m e n  steht dagegen die 
Synchronistik durchaus im  Vordergrunde. N ich t die Genesis, 
sondern die S t r u k t u r  der In d iy id u a lita t soli herausgearbeitet 
werden; deshalb werden die wesentlichen Eigenschaften des X  
in  ih re r voHen charakteristischen Auspragung dargestellt, w ie sie 
neben einander bestehen und in  einander greifen.

E ine S ynchronistik is t n u r m it H ilfe  gewisser Kom prom isse 
m oglich. E in  Q uerschnitt im  w irk lichen  Sinne muB in  einem be
stim m ten Z e itp u n k t yollzogen werden; aber die C harakteristik 
des Psychogramms soli n ich t f i ir  diesen oder jenen M om ent, son
dern f iir  die dauernde und wesentliche Beschaffenheit des X  
iibe rhaup t ge lten; zudem sind die yerschiedenen, in  X  neben- 
einander vorhandenen Eigenschaften durchaus n ich t alle in  
einem gegebenen Z e itp u n k t zur A ktua lis ie rung zu bringen. Des
halb muB der B eg riff der „G le ich ze itig ke it“  der in  den Quer- 
sch n itt aufzunehmenden M erkm ale eine gewisse E la s tiz ita t erhalten 
—  je  nach den Problem en und je  nach den Untersuchungsm og- 
lichke iten . F iir  den A rz t, der In te lligenzpriifungen an einem Patien- 
ten yo rn im m t, stellen die nur durch Wochen getrennten Stadien 
einer G eisteskrankheit un te r Um standen schon zwei yerschiedene 
Q uerschnitte dar. W enn dagegen die psychische S tru k tu r einer 
heryorragenden historischen P ersonlichkeit gegeben werden soli,
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w ird  m an o ft M ate ria ł aus sehr verschiedenen Jahren in  das ein- 
he itliche B ild  aufnehmen m iissen, (Man denke z. B . an eine 
Fragestellung wie diese: W ie ve rha lt sich X  bei auBergewohnlichen 
Gelegenheiten [U ng liicksfa llen , Todesfallen, P riifungen, Jubilaen 
usw.]? H ie r m u 6  ein rech t b re ite r Spielraum  gegeben werden, 
um  iibe rhaup t eine A n tw o rt m oglich zu machen; denn das Ver- 
halten zu auBergewohnlichen Anlassen kann eben n ich t alle Tage 
ak tu e lł sein.)

Auch die Konstanz der geschilderten Eigenschaften is t ja  nu r 
eine F ik tio n . Sie g ilt m it einer gewissen A nnaherung hochstens 
f i ir  die Z e it des reifen Erwachsenseins und auch h ie r n u r bei solchen 
Personlichkeiten, die eine ausgesprochene Akm e ihres geistigen 
Lebens haben und langere Z e it auf dieser Hohe yerharren. Sie g ilt 
aber durchaus n ich t f i ir  die anderen Lebensphasen (der E ntw icklung , 
des A ltem s) und auch n ich t f i ir  solehe Personen, die —  wie G o e t h e , 

N ie t z s c h e  u . a. —  wahrend ihres reifen Daseins noch starkste innere 
W andlungen durchgem acht im d mehrere Akm en besessen haben.

Deshalb is t es f i ir  alle Quer-Psychogramme wiinschens- 
Wert, daB wenigstens sekundar genetische Gesichtspunkte m it 
einbezogen werden, etwa in  der Weise, daB den einzelnen behandel- 
ten Eigenschaften neben der D arste llung ih re r W esensart auch 
kurze Entw icklungsgeschichten beigegeben werden.

B ei In d iv id u a lita te n  m it typ isch  m ehrgipfliger E n tw ick lung  
wurde fre ilich  auch dies n ich t m ehr ausreichen; h ie r werden mehrere 
gesonderte Q uerschnitte aus den verschiedenen Epochen not- 
wendig. E rs t dereń Vergleich g ib t uns ein volles B ild  davon, 
■wie sich X  in  seiner G esam tstruktur gewandelt ha t, w ie gewisse 
M erkm ale dom inierend geworden, andere zuriickgetreten sind, wie 
sich manche q u a lita tiv  geandert haben, manche sogar in  ih r  Gegen- 
te ił umgeschlagen sind.

S te rn , Dlfferentielle Psychologie. 22
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K a p ite l X X I I I .

Psychogramme.

W ir geben in  diesem K a p ite l eine summarische U bersicht 
iib e r die w ichtigsten bisher durchgefuhrten Versuche, Psycho
gramme einzelner In d m d u a lita te n  herzustellen. H ierbe i lassen 
w ir die (schon S: 145 u. 325 kurz erwahnten) Pathographien bei 
Seite, da sie n ich t Psychogramme im  oben defin ierten Sinne sind. 
D ie Ind ividua lita tsuntersuchungen, die sich auf die Anwendung 
einer Testserie beschranken, konnen w ir ebenfalls iibergehen. Sie 
bedienen sich zwar einer psychographischen Methode, lie fern  aber 
f i ir  sich a lle in  keine C harakteristiken, die v ie lse itig  genug waren, 
um  schon den Namen von Psychogrammen zu verdienen. AuBer
dem sind die w ichtigsten Testuntem ehm ungen bereits an anderem 
O rte (S. 92 ff)  zusammengestellt worden.

1. P s y c h o g r a m m e  E r w a c h s e n e r 1.

a) D i e  h o l l a n d i s e h e n  P s y c h o g r a m m s a m m -  
1 u n g e n . E ine ganz eigenartige S tellung innerhalb der psycho
graphischen A rbe it nehmen die Untersuchungen von H e y m a n s -  

W ie b s m a  2  und H e y m a n s  3  a lle in  ein. Sie haben ais einzige ein 
w irkliches M  a s s e n  m ate ria ł von Psychogrammen zu erzielen 
gesucht; sie haben, ebenfalls ais einzige, auch Psychogramme 
d u r c h s c h n i t t l i c h e r  Menschen gewonnen, und sie sind 
endlich bestrebt, von jeder untersuchten Person V  o 11 psycho
gramme zu geben —  w orin  sie nu r eine einzige Nachfolge ge- 
funden haben.

D ie  ho lland isehen Forscher w o lle n  d ie  P sychogram m e le d ig lie h  ais 
H ilfs m a te ria lie n  zu r B ea rbe itun g  ande rsa rtige r P rob lem e (de r T yp e n -, 
K o rre la tio n s - u n d  Y ererbungspsycho logie) ve rw erten . A us diesem  G runde

1 Zusam m enfassende B e rich te  iib e r Psychogram m e iib e rn o rm a le r 
In d iv id u e n  fin d e n  sich  be i B a a d e  (71) u n d  a u s fiih rlic h  b e i M a r g is  (78).

* 306. * 804.
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s ind  sie a u f d ie  B eschaffung m o g l i c h s t  v i e l e r  Psychogram m e 
angewiesen. H e y m a n s - W ie r s m a  iib e rtra g e n  deswegen M itte lspe rsonen , 
n a m lich  A rz te n , d ie  H e rs te llu n g  der P sychogram m e; sie se lbst haben e ine r- 
seits das Schema en tw orfen , andererseits d ie  Y e ra rbe itrm g  de r e in lau fenden 
2415 Psychogram m e d u rch g e fu h rt. In  der von  H e y m a n s  a lle in  un tem om m e- 
nen U n te rsuchung iib e r K o rr. h a t e r a lle rd in g s  selber d ie  A u s fiillu n g  
de r psychographischen L is te n  vo llzogen und  so a u f G rund  von  B io g ra ph ien  
110 Psychogram m e e rh a lte n . B s h a n d e lt s ich  h ie r um  he rvorragende P er- 
son lich ke ite n  verschiedenster G ebiete un d  um  ein ige V e rb rech e r; be ide Ge- 
seh lechter, verschiedene N a tio n a lita te n , verschiedene Jah rhu nde rte  s ind  
v e rtre te n . H . s c h ild e rt sein h ie rb e i ge iib tes V e rfa h ren  folgenderm aBen 
(S . 320):

„ I n  bezug a u f jede dieser Personen habe ic h  m o g lich s t v o lls ta n d ig  alles 
aufgeschrieben, was an psycholog isch C harakte ris tischem  in  den B iog raph ien  
e rw ah n t w urde oder aus denselben s ich  erschlieBen lieB , und  sodann den 
w esentlichen In h a lt dieser E xce rp te , um  sie f i i r  d ie  s ta tis tisch e  B ea rbe itun g  
handgerecht zu  m achen, a u f Z a h lka rte n  iib e rg e b ra c h t; a u f diesen Z ah l- 
k a rte n  w aren 88 E igenschaften , iib e r welche d ie  B io g ra ph ien  besonders 
h a u fig  A ufsehluB  e rte ilte n , g e d ru ck t angegeben, und  f i i r  10 oder 12 w e ite re r 
R aum  iib r ig  gelassen; d ie  entsehiedene A nw esenhe it oder A bw esenhe it 
e ine r E ig en scha ft w urde d u rch  das A n b rin g e n  eines +  oder —  Zeichens 
be i dem  N am en der be tre ffenden  E ig en scha ft a n g e d e u te t."

U n te r den oben gewonnenen Gesichtspunkten laB t sich das 
Verfahren der hollandischen Forscher kurz so charakterisiere^i: 
Es handelte sich um  reine Quer-Psychogramme. D ie  V orbereitung 
gesehah durch H erste llung einer L is tę . D ie A u s fiillu n g  erfo lgte 
iso lie rt-m ethod isch: jede in  der L is tę  aufgestellte E igenschaft 
wurde f i ir  jedes In d iy id u u m  an tityp isch  (ais sta rk, in d iffe re n t 
oder schwach ausgepragt) bew ertet. E ine Scheidung zwischen 
den beiden E tappen der Forschung: R egistrierung des phano- 
menologischen M aterials und E rdeutung der Eigenschaften, wurde 
n ich t gem acht.

D ie zugrunde gelegte L is tę  sucht in  der T a t die In d iy id u a lita t 
recht y ie lse itig  abzustecken. Sie um faB t etwa neunzig Num m ern, 
die sich bei H e y m a n s - W ie r s m a  folgendermaBen ye rte ile n : 8  Fragen 
gehen auf Bewegungen und Handlungen, 8  auf G efiih le, 10 auf 
die Sekundarfunktionen, 17 auf den In te lle k t und Verwandtes, 
n ich t weniger ais 38 auf Neigungen auf allen Gebieten, 1 0  auf 
Verschiedenes. D ie von H e y m a n s  alle in  aufgestellte L is tę  is t ganz 
ahnlich konstru ie rt.

N a tiir lic h  da rf weder diese L istę  noch jenes A usfiillungs- 
verfahren ais geeignet gelten, um  ein m oglichst ideales Vollpsycho- 
gram m  iib e r irgend einen X  zu gewahrleisten. A ber es ware auch 
durchaus ungerecht, w o llte  man m it den Norm en der re in  psycho
graphischen M ethodik an Untersuchungen herangehen, die n ich t

22 *
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m it psychographischen, sondem m it psychologischen Absichten 
angeste llt worden sind. D ie Forderung eines groBen Schatzes von 
Psychogrammen m uBte notw endig dazu fiih re n , daB dem E inzel- 
psychogram m  n u r eine sehr begrenzte Arbeitsenergie zugewandt 
werden konn te ; und un te r diesem G esichtspunkte d a rf sogar die 
von H . und W . gefundene Losung ais recht g liic k lich  bezeichnet 
werden.

Aber ein W unsch mogę noch angeschlossen werden. D ie  zwei 
e inhalb Tausend Psychogramme von H . und W . sind bisher fast 
led ig lich  psychologisch, n ic h t e igentlich psychographisch bear- 
b e ite t worden. D iejenige B etrachtung, die erst durch „D rehung 
der Forschungsrichtung um  90% “  m oglich is t, also die U n te r
suchung der einzelnen In d iv id u a lita t in  bezug au f ih re  S tru k tu r 
aus den neben-, iib e r- und untergeordneten Eigenschaften, ha t 
noch n ich t stattgefunden. Es ware aber ein unersetzlicher Ver- 
lu s t f i ir  unsere W issenschaft, wenn dies einzig dastehende M ate ria ł 
n ic h t auch nach dieser R ich tung  h in  noch Yerwendung finden 
so llte . F re ilich  uberstiege dies die K ra ft eines einzelnen Forschers; 
aber h ie r haben w ir einen der Falle , wo die fr iih e r empfohlene 
A rbeitsgem einschaft die schonsten F riich te  tragen konnte.

•
Alle iibrigen Psychographen begniigten sich m it der H er

stellung eines einzigen oder ganz weniger Psychogramme; sie 
konnten naturgemaB dadurch dieses oder diese Psychogramme m it 
groBerer Ausfiihrlichkeit bearbeiten. Ferner handelt es sich im  
Folgenden durchweg um Psychogramme nicht-normaler —  meist 
iibemormaler —  Personlichkeiten und m it Ausnahme der Arbeit 
von M a b g is  um Teilpsychogramme.

b) P s y c h o g r a p h i s c h e  S p r a c h s t a t i s t i k e n .  
Der Charakter des Teilpsychogramms ist dort am meisten ausge- 
pragt, wo eine einzige Verhaltungsweise eines X  zum Gegenstand 
einer detaillierten und exakten Untersuchung gemacht wird, 
ohne daB nach rechts und links geschaut und Briicken zu an
deren Eigenschaften des X  geschlagen wurden. F iir eine solehe 
A rt der Betrachtung bietet sich nun besonders die S p r a c h e  
eines Indm duum s an. Sie ist relativ leicht von allen anderen 
Verhaltungsweisen isolierbar, liegt in den W erken der Schrift- 
steller ais ein selbstandiges, immer zugangliches Gebilde vor imd 
is t endlich in sich yortrefflich zu ordnen und zu klassifizieren, 
da Linguistik und Philologie in jahrhundertelanger Arbeit ein 
hochst entwickeltes System sprachlicher Kategorien geschaffen
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haben. D ie Nutzbarm achung dieser Gesichtspunkte f i ir  psycho- 
graphische Zwecke is t allerdings erst ganz jungen D atum s; es w ird  
dann das sprachliche M ateria ł eines X  nach bestim m ten Gesichts
punkten  geordnet und zahlenmaBig verarbe ite t, so daB w ir es m it 
einer psychographischen S t a t i s t i k  zu tu n  haben1. M eist 
hande lt es sich h ie r erst um  Ansatze, so in  den Untersuchungen 
von S i e t e e s , M a e b e , E g g e r , H i l p e b t , M e n d e n h a l l  und anderen 2, 
bei denen der W ortschatz nach U m fang und Verte ilung, der Prosa- 
rhythm us, die Sprachmelodie, der S til und manches andere f iir  
bestim m te Personlichkeiten ais charakteristische M erkm ale ih re r 
In d iv id u a lita t bestim m t werden. .

M e n d e n h a l l  s te llt z. B . f i i r  S h a k e s p e a r e  eine S ta tis tik  der W o rt- 
langen an. E r  z a h lt d ie  zw e i-, d re i- u n d  m ehrbuehstabigen W o rte  un d  b ild e t 
aus dereń H a u fig k e ite n  eine K u rv e , d ie  f i i r  S h a k e s p e a r e  eine kon s tan tę  
F o rm  haben so li. D a  d ie  entsprechende K u rv e  f i i r  B a c o n  ganz anders aus- 
s ie h t, so e rb lic k t M . h ie rin  e inen Bew eis f i i r  d ie  N ic h t- Id e n tita t be ide r 
Personen.

N u r eine Gruppe von Untersuchungen is t bereits iib e r diese 
em bryonale Phase hinausgekommen und zu einer f i ir  unsere Zwecke 
w ertvo llen  Ausbildung gelangt; es sind die psychographischen 
S ta tis tik e ii von K . G r o o s  und seinen Schiilern, die w ir ku rz skiz- 
zieren w ollen.

Das gemeinsame Problem  a lle r dieser Untersuchungen is t 
eo zu fo rm u lie ren : W elche R olle spielen A usdriicke einer bestim m ten 
psychologischen Kategorie (z. B . der Farben) innerhalb des W o rt- 
schatzes eines D ichters X ?  D ie Frage is t offenbar ganz o b je k tiv  
zu beantw orten auf dem Wege der Zahlung.

E s w erden d ie  W erke (oder eine A usw ah l der W erke, d ie  a is reprasen- 
ta t iv  f i i r  a lle  anderen ge lten  ka n n ) durehgezah lt, e in m a l a u f sam tliche  
W o rte  iib e rh a u p t, das andere M a i a u f d ie  spezie ll in te ressierenden A us- 
d riic k e . B le ib en  w ir  b e i dem  B e isp ie l de r F a rben , so ergeben sich  aus den 
T abe llen  B efunde iib e r d ie  p rozen tue lle  H a u fig k e it de r Farbenangaben 
be i dem  g e p riifte n  D ic h te r iib e rh a u p t, iib e r d ie  M a n n ig fa ltig k e it de r F a rbe n- 
ausd riicke , iib e r das V e rh a ltn is  versch iedener F a rbenausd riicke  zu  e inander 
(s ta rkę  V o rlieb e  f i i r  d ie  eine, s ta rkę  V em achlassigung e ine r anderen F a rb ę ), 
iib e r den verschiedenen Sprachgebraueh des D ich te rs  in  verschiedenen 
Phasen seiner d ich te rischen  E n tw ic k lu n g .

A u f diese Weise haben K a r l  und M a r i a  G e o o s  in  zwei A rbeiten 
die L y r ik  S c h il l e r s  auf die optischen und akustischen Ausdriicke

1 M an s ie h t dem nach, da fi d ie  s ta tis tisch e  M ethode n ic h t n u r an  einem  
M assenm ateria l vo n  In d iv id u e n , sondern auch an einem  E in z e lin d iv id u u m  
zu r A nw endung kom m en kann .

2 B ib lio g r. A  I I I  4. F em er H il p e r t  1193. M e n d e n h a l l  1204.
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h in  a n a lys ie rt1; K a b l G b o o s  m it I l s e  N e t t o  verrechneten die 
yisuellen W orte  in  S h a k e s p e a b e s  nicht-dram atischen D ichtungen 2; 
E b a n k  stud ierte  die Verwendung der Earbenausdriicke bei G o e t h e  3 ; 

K a t z  ste llte  alle AuBerungen H o f f m a n n s , T i e c k s  und S c h u m a n n s  

zusammen, welche musikabsches GenieBen in  optischen B ildem  
schildem  4.

D er groBe Vorzug dieser Untersuchungen beruh t zunachst 
in  der M oglichke it, ob jektiye  Beobachtungsresultate zu geben, 
die noch n ic h t von vom herein m it In te rp re ta tionen  durchsetzt 
sind, sodann in  der streng iso lierten M ethodik und in  der E indeutig - 
k e it der P roblem stellung, die von dem Bearbeiter n ich t fo rt- 
wahrendes Schweifen und W echseln der Aufm erksam keit yerlangt. 
A lle rd ings lie g t der eigenthch psychographische W e rt solcher U n te r
suchungen n ich t in  den Beobachtungsresultaten selber, sondem 
doch erst in  den Deutungen, die nun auf ihnen aufgebaut werden 
konnen. Zweifellos le is te t auch nach dieser R ich tung die Methode 
w ertvo lles; denn von dem Sprachgebrauch eines S chriftste llers 
fa llen  L ich te r auf yerschiedenste Seiten seiner P erson lichke it: 
au f V orste llungstyp, Interessenrichtung, Phantasie, Neigung zu 
M etaphem , Synaesthesie, K o n kre th e it oder A b s tra k th e it des 
Vorstellungslebens und anderes mehr.

A lle in  h ie r zeigt sich auch sofort die Grenze der Methode. 
D ie E rdeutung von ind iv idue llen  E igenschaften is t aus dem be- 
schrankten M ate ria ł nu r in  sehr unvo llstand iger Weise m oglich. 
Denn die registrierbaren Verhaltungsweisen und  die zu erdeutenden 
D ispositionen te ilen  sich n ich t nach gleichen Gesichtspunkten e in ; 
es gehort n ich t zu jeder Kategorie  von Verhaltungsweisen eine 
geschlossene Kategorie  von E igenschaften und um gekehrt. V ie l- 
m ehr kann sich eine e inheitliche E igenschaft in  yie le rle i Verhaltungs- 
weisen bekunden; eine Untersuchung, die sich daher von yom herein 
au f eine Gruppe von Verhaltungsweisen beschrankt, t r i f f t  jede 
E igenschaft n u r an einem re la tiy  zufa lligen P unkte und s te llt ih re  
A rt, Ausdehnung, S tarkę n ich t sicher.

H ie rfu r zeigen d ie  U n tersuehungen von  G koos e in  cha rakte ris tisches 
B e isp ie l. K . u n d  M . G boos ko n s ta tie re n  d ie  Tatsache, daB b e i S c h il l e k  
akustische A u sd riicke  in  re la tiv  groB er H a u fig k e it a u ftre te n , im d  dies le g t 
ih ne n  d ie  H ypothese nahe, da fi S c h il l e k  dem  a u d itiv e n  T y p  zugehorte. 
A b e r sie s in d  se lbst w e it davon e n tfe m t, „d ie  sich  a lle rd in gs  au fdrangende 
V e rm u tu n g , daB S c h il l e r  s ta rk  aku stisch  ve ra n la g t w a r, .ais erw iesen 
anzusehen.“  U n d  in  de r T a t w are z u r S icherung e ine r solchen T y p ik  
S c h il l e r s  no tw en d ig , daB neben dem  W ortscha tz  der S ch riftsp ra che  auch

1 1186/7. 2 1188. 3 1183. ‘  1195.
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seine Sprechsprache, seine G edachtn isbe ta tigung, das A rb e ite n  seiner 
P hantasie un d  m anche andere Y erhaltungsw eise zu R a tę  gezogen w iird e .

So versteht man es sehr wohl, daB eine andere Gruppe von 
Teilpsychogramm en n ich t ein einzelnes Verhalten, sondern eine 
einzelne E i g e n s c h a f t  herausgreift, zu dereń Untersuchung 
in  fre ierer Weise alle in  B etrach t kommenden Verhaltungsweisen 
herangezogen werden. Sie stehen som it dem Totalpsychogram m  
naher, da sie eine m ehr oder m inder groBe V ie lse itigke it der Ge
sichtspunkte zur Anwendung bringen; aber die eine im  M itte lp u n k t 
der B etrachtung stehende Eigenschaft unterscheidet sie doch 
p rin z ip ie ll von diesen. Auch das Yerfahren is t m eist n ich t m ehr 
isoliert-m ethodisch, sondem b rin g t eine K om bination  verschiedener 
Methoden.

c) D  i  e f r a n z ó s i s c h e n  P s y c h o g r a m m e  b e -  
d e u t e n d e r Z e i t g e n o s s e n .  Besonderes Interesse ha t man 
in  E rankreich der psychologischen Analyse schopferischer Person- 
lichke iten  zugewandt; ais zu behandelnde Eigenschaft w ahlte 
man ihre A rbe its- und Schaffensfahigkeit. U nd zwar erforschte 
man n ich t historische Ind iv iduen  m it H ilfe  biographischer Daten, 
sondem suchte die M itte l d irekte r psychologischer Beobachtung 
und experim enteller Forschung auszunutzen; deshalb rich te te  
man seine A rb e it auf m itlebende Manner. T o u l o u s e  und B i n e t , 

fem er P a s s y  und A b e e a t  haben derartige Psychogramme ange- 
fe rtig t, die fre ilich  einen sehr verschiedenen W ert haben.

A u f der Grenze zwischen Pathographie und Psychographie 
stehen, w ie schon ih r Name besagt, die beiden S tudien von Tou
louse: „Enąuetes medico-psychologiąues sur la  superiorite in te llec- 
tu e lle “ . D er erste Band iib e r Z o l a  1  erschien schon 1896, der 
zweite iibe r P o in c a k e  2  wurde erst 1910 ve ro ffen tlich t, s tiitz t sich 
aber ebenfalls auf das in  den 90 er Jahren gesammelte M ateria ł. 
So e rk la rt es sich, daB diese Psychogramme eine Phase der Psycho
graphie yertre ten, die heute ho ffen tlich  ais endg iiltig  iiberwunden 
gelten kann. Das Vorgehen is t sehr mechanisch; die angestrebte 
E xa k th e it besteht darin , daB einige Experim ente, wie sie damals 
im  psychologischen Laborato rium  und in  e in igenK lin ikenzu  anders- 
artigen Zwecken iib lich  waren, ohne wesentliche U m form ung 
an Z o l a  und P o in c a e e  angewandt wurden. Diese den weitaus 
groBten T e il der B iicher fullenden Tests iibe r Seh- und Hórscharfe, 
Farben-, Form en-, Z iffe rn -, W ort- und Satzgedachtnis, R eaktions-

1 1216. 2 1295.



344 Kapitel X X I I I .  Psychogramme.

zeiten und Assoziationen haben f i ir  die eigentlich geniale Gabe 
der beiden n u r ganz yerschwindende Bedeutung; die wenigen 
psychographisch w ichtigen Angaben, die w ir erhalten, s tiitzen  
sich ganz iiberw iegend auf allgemeine Beobachtungen und einige 
Selbstanalysen der psychographierten Personlichkeiten. D o rt, 
wo das W esentliche nach de ta illie rtem  Ausbau verlang t, versagt 
das Psychogramm .

Ganz anders geartet sind die S tudien B i n e t s , die sich auf die 
schopferische Begabung der D ram atike r erstrecken. D ie ersten 
m ehr skizzenhaften Psychogramme —  iib e r S a b d o u , C o p p e e , 

D u m a s , M e i l h a c , G o n c o u r t , P a i l l e r o n , C u b e l  —  yero ffen tlich te  
er (zum T e il gemeinsam m it P a s s y ) ebenfalls bereits im  Jahre 1895 x. 
W e it iib e rtro ffe n  aber werden diese durch die feinsinnige und ein- 
gehende Analyse des D ram atikers H e r y i e u , bei welcher er die 
„c rća tio n  littó ra ire ”  in  ih ren  Bedingungen, AuBerungen und zu- 
grunde liegenden D ispositionen bloBzulegen su ch t2. Sein Ver- 
fahren is t h ierbei eine sehr g liick liche  V erbindung von in tu itiv e r 
E in fiih lu n g  und psychologisch w issenschaftlicher A nalyse; die ver- 
schiedenartigsten M ethoden: Befragung des A utors, Beobachtung 
seiner Lebensfiihrung, S tudium  der W erke selbst, B eurte ilung der 
auBeren Form  und der H andschrift seiner M anuskripte und andere 
werden, jede zu ih re r Z e it, herangezogen, um  im  Ganzen ein rundes 
und lebensyolles B ild  zu geben. Es is t zwar nu r ein Teilpsycho- 
gram m , das B . uns g ib t —  denn alle anderen Eigenschaften werden 
nu r so w e it herangezogen. ais sie zum  Verstandnis der dram atischen 
Begabung n o tig  zu sein scheinen —  aber innerhalb dieses engeren 
Rahmens beweist B . den W ert jener E x te n s ita t und Anpassungs- 
fa h ig ke it der Aufm erksam keit, die w ir oben f i ir  Totalpsycho- 
gramme gefordert haben.

A hn licher A rt, w ie die U ntersuchung H e r y i e u s  is t das Psycho
gram m , das B i n e t  1909 von dem jungen M aler T a d e  S t y k a  yer
o ffen tlich te  s.

d) D a s  H o f f m a n n -  P s y c h o g r a m m  v o n  M a r g i s  4. 

Das weitaus umfassendste Psychogramm, das bisher ausgefiih rt 
wurde, is t dasjenige von M a r g i s  iib e r den R om antiker E . T h .  

H o f f m a n n .  E s hat, w ie m ir scheint, eine iib e r den speziellen F a li 
hinausgehende Bedeutung aus yerschiedenen methodologischen 
G riinden. M . ha t gezeigt, daB es m oglich is t, ein sehr ausfiihrliches 
psychographisches Schema einem konkreten Psychogramm zu-

1 1179/80. * 1181. 3 1227. * 1201.
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grunde zu legen und zwar ebensowohl f i ir  die Beschaffung w ie f i ir  
die Bearbeitung des M ateria ls. E r ha t sodann das Schema in  seinem 
ganzen Um fange auszufiillen, also ein w irkliches Y o l l p s y c h o -  
g r a m m z u  geben versuch t; h ierbei aber ha t er zugleich m oglichst 
erschopfende V o lls tand igke it des M ateria ls e rs treb t: alles, was 
von und iib e r H o f f m a n n  erreichbar war, wurde herangezogen, 
W erke, H andschriften, Tagebiicher, B riefe, Zeichnungen, M usi- 
kahen, B iographien und U rte ile  der Zeitgenossen. Eerner h a t M ., 
obw ohl es ihm  im  wesenthchen um  ein Quer-Psychogramm zu 
tu n  w ar, doch soweit angangig auch die Langsschnitte durch die 
einzelnen Eigenschaften gełegt. M ethodologisch zeigt die A rb e it 
eine groBe M ann ig fa ltig ke it in  der Ausw ahl der angewandten Ver- 
fahrungsweisen: hterarhistorische und re in  psychologische, grapho- 
logische und statistische, genealogische und biologische Gesichts
punkte  sind je  nach dem gerade zu bearbeitenden Teilproblem  
b e riicks ich tig t h E nd lich  h a t M . der Forderung, Beobachtung 
und D eutung zu trennen, streng gen iig t; f i i r  jedes psychologische 
U rte il iib e r eine Eigenschaft, d ie H o f f m a n n  zugesehrieben w ird , 
werden auch die M ateria lien , au f welche es sich s tiitz t, zu r V er- 
fiigung  geste llt.

Das Schem a, das M . b e nu tz te , b e steh t aus zw ei T e ilen . F iir  das e ige n t- 
lich e  V o llpsychog ram m  leg te  e r e in  allgem eines Schema zugrunde, das 
von  m ir  f i i r  das In s t itu t  f i i r  angew andte P sychologie (a is „S chem a d e r 
zw e iten  Fassung“ ) ausgearbe ite t, aber n ic h t p u b liz ie rt w orden w a r2; M . 
h a t es dann  an v ie le n  S te llen  f i i r  seine Zwecke m o d ifiz ie rt. W enn dieses 
Schema auch vo n  e iner fr iih e r unbekannten  A u s fiih rlic h k e it is t, so e n t- 
s p ric h t es doch keineswegs a lle n  uns je tz t zum  B ew uB tsein gekom m enen 
A nfo rde rungen , u n d  das le tz te  vom  In s t itu t  f i i r  angew andte P sycho logie in  
A n g riff genom m ene Schema geh t be re its  w e it iib e r das MAKGissche h inaus 
(v g l. das nachste K a p ite l). D ennoch w a r es sehr g iin s tig , daB e rs t e inm a l 
an einem  Schema m in de re r U m fa n g lic h k e it de r Bew eis g e fu h rt w u rde , 
w elche D ienste  d e r Schem atism us dem  P sychographen le is te n  kan n . A uch  
s in d  d ie  p ra ktische n  E rfah ru ng en  be i dieser A rb e it von  W e rt f i i r  den w e ite re n  
A usbau des neuen Schemas.

D em  allgem einen Schema h a t M . dann noch e in  vo n  ih m  se lbst e n t- 
w orfenes Spezialschem a a n g e fiig t, das der A na lyse des lite ra ris c h e n  S chaf- 
fens H .s  d ie n t.

So entstand ein In d iv id u a lita ts b ild , das die Bezeichnung 
Vollpsychogram m  r f iit  allem  R echt verd ient. D urch die U m orien-

1 W enn ich  S. 334/5 den e ige n tiim liche n  Z ustand  der flu k tu ie re n d e n  
un d  extensiven  A u fm e rksa m ke it sch ilde rte , der vom  H e rs te lle r eines w irk - 
liehen  V ollpsychogram m s zu  verlangen is t, so w aren h ie r fiir  B eobachtungen 
m aBgebend, d ie  ic h  be im  Zustandekom m en der M .schen A rb e it gewonnen 
h a tte . 2 V g l. N a ch r. a. d . In s t. f .  ang. P sych .; Z A n g P e  H I  S. 164,1810.
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tie rung  der B etrachtung nach psychologischen Gesichtspunkten 
erscheint die P ersonlichkeit H .s zum T e il in  neuen L ich te m ; die 
E inbeziehung bisher yem achlassigter psychischer Eigenschaften 
tra g t dazu bei, das Gesam tbild abzurunden und zu vervo llstan- 
digen und gew ahrt einen E in b lick  in  das Spieł- und Gegenspiel 
der verschiedenen E lem ente innerhalb der S tru k tu r dieser 
In d iy id u a lita t. Insbesondere t r i t t  das m erkw iird ige Nebeneinander 
so verschiedener Begabungen wie der m usikalischen, literarischen 
und zeichnerischen, fem er das V erhaltn is von N a tu re ll und W erk 
deutlich  heryor.

Zugleich aber m acht dieser Versuch auch die grundsatzliche 
Grenze der Psychographie k la r: Das Yollpsychogram m  H .s is t 
k e i n e  B iographie (d. h. e inheitliche Personhchkeitsdarstellung), 
sondem ein M osaik und yerlangt daher nach einer biographischen 
Erganzung; es w ird  aber einm al diese Erganzung auf einem ganz 
anderen N iveau m oglich machen, ais es jem als bei einer n ich t 
psychographisch vorbereiteten B iographie denkbar ware.

e) K a s u i s t i s c h e  P s y c h o g r a m m e .  D ie Psycho
gramme hervorragender K iin s tle r und G elehrter, w ie sie von 
B in e t , M a eg is  und anderen bearbeitet worden sind, haben in  erster 
L in ie  Interesse ais Darstellungen eben dieser bedeutenden In d i- 
y id u a lita te n ; in  zw eiter L in ie  sollen sie ais Belege und Demon- 
s tra tionsm itte l f i ir  allgemeinere psychologische Probleme (ins
besondere f i ir  das der G en ia lita t und der geistigen A rb e it) 
dienen. N un g ib t es aber eine Reihe anderer Psychogramme, 
die led ig lich  oder doch ganz yorwiegend aus irgendeinem  k a s u i s -  
t  i s c h e n Interesse angefertig t wurden. Auch h ier handelt es 
sich um  Personlichkeiten, die irgendwie von der N orm  abweichen; 
aber diese A uB em orm alita t is t dann n ich t 'O bem orm alitat im  Sinne 
h istorischer Bedeutsam keit, sondem eine re in  psychologische 
Besonderheit, die zu genauerem S tudium  au ffo rdert. D ie In d iv i- 
dua lita ten  ais solche wurden n ich t eine eigene psychographische 
Behandlung nahe legen; aber sie besitzen gewisse Eigenschaften 
in  einer q u a n tita tiv  oder q u a lita tiv  besonderen Auspragung, 
und ein S tudium  dieser Auspragung laB t erhoffen, daB dadurch 
unser W issen iib e r die allgemeine Beschaffenheit der beziiglichen 
F u n k tio n  iibe rhaup t yerm ehrt w ird .

Im  weiteren Sinne gehort die ganze psychiatrische K asu is tik  
h ierher; denn wenn der Irre n a rz t einen E inze lfa ll seiner Beobach- 
tung  genauer sch ildert, so w ill er dam it die allgemeinen M erk
male unc Zusammenhange der betreffenden K ra n kh e it belegen.
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A llerd ings kom m t es h ie r selten zu einer Ind iv idua lita tsda rs te llim g  
von solchen Um fange, dafi w ir von einem eigentlichen Psychogramm 
Bprechen kónn ten1.

A usfiihrhcher sind o ft krim ina listische  K asuistiken. So 
e n th a lt „d e r neue P ita v a l“  Verbrecherbiographien, die im m erh in  
inha ltre ich  genug waren, um  H e y m a n s  die Anlage entsprechender 
Psychogramme zu gestatten. U nd die moderne K rim ina lpsycho- 
logie is t re ich n ic h t nu r an ind iy idue llen  Seelen- und C harakter- 
analysen yerbrecherischen Ind iv idue n , sondern auch an A u to 
biographien solcher. Aber auch diese sind keine „Psychogram m e" 
in  unserem S inne; denn es fe h lt die D u rch fiih rung  psychologischer 
Gesichtspunkte in  der Ordnung und Bew altigung des biographischen 
M aterials.

W ohl aber sind h ie r einige Untersuchungen zu erwahnen, 
die sich m it „o k k u lte n " Phanomenen, insbesondere der Spaltung 
der Personhchkeit befassen. F l o u r n o y , M o r t o n  P r in c e , S c h r e n c k -  

N o t z in g , W il s o n  u . a. haben iib e r solche Falle, zum  T e il in  recht 
um fanglichen W erken, gehandelt. Diese Psychogramme arbeiten 
m it gem ischter M ethod ik: Beobachtungen, die durch lange Z e it 
h in  fortgesetzt wurden, Experim ente, Selbstzeugnisse und Tage- 
b iicher der psychographierten Ind iy idue n  'werden herangezogen 2.

Fem er h a t auch das Phanomen der M indersinn igke it zu 
psychographischen K asu istiken AnlaB gegeben. W ir haben zu
nachst autobiographische Aufzeichnungen von Personlichkeiten, 
welche uns zeigen, w ie das Seelenleben durch das Fehlen eines 
oder m ehrerer Sinne von G rund aus beeinfluB t w ird , so vón den 
B linden A n s a l d i  3  im d J a v a l  4, von der Taubblinden H e l e n . 

K e l l e r  ®. Sodaim aber ha t das besondere Interesse, das an dem 
gleichzeitigen Fehlen der beiden hoheren Sinne genommen w ird , 
dazu g e fiih rt, daB yielseitige Analysen Taubblinder nach psycho
logischen Gesichtspunkten yersucht werden, so von Jerusalem iib e r 
L a u r a  B r id g m a n  6, von m ir iib e r H e l e n  K e l l e r  7. Auch in  diesen 
Fallen wurde gemischte M ethodik angewandt.

Das H auptgebiet aber, auf dem Fachpsychologen bisher 
psychographische K a su is tik  gepflegt haben, is t das der iib e r- 
norm alen Spezialbegabung. U nd zwar ha t sich h ie r das Interesse 
m it einer gewissen E inse itig ke it den R e c h e n k i i n s t l e r n  
und yerw andten V irtuosen (z. B . Schachblindlingsspielem ) zu-

1 V g l. d ie  schon 1841 gesehriebenen B io g ra ph ien  G eisteskranker von  
Id e le r  (76).

2 B ib lio g ra p h ie  A b t. D  IX .  * 1372. « 1376. 5 1378— 1381.
« 1377. 7 1385— 1386.
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gew andt1. D ie beiden von B in e t  2  psychographierten Rechner 
J n a u d i und D ia m a n d i sind zu M usterbeispielen f i ir  die Lehre vom  
aud itiven  und visuellen T yp  geworden; die g riind liche  experim en- 
te lle  Untersuchung des R echenkiinstlers R uckle  w urde f i ir  G. E. 
M uller  der Ausgangspunkt f i ir  umfassende Studien iib e r das Vor- 
stellungsleben 3. K urze Zusammenstellungen der w ichtigsten aus 
der Geschichte bekannt gewordenen Falle  von R echenkiinstlem  
geben Sc r ip tu e e  4  und M it c h e l l  b, und zwar ausdrucklich zu dem 
Zweck, um  aus dieser K asu is tik  das allgem eine B ild  jener Sonder- 
fah igke it zu entw ickeln.

2. P s y c h o g r a m m e  v o n  K i n d e r n  u n d  J u g e n d -
1  i  c h  e n.

a) G e n e t i s c h e  P s y c h o g r a m m e  a u s  d e r  f  r  i i  - 
h e n  K i n d h e i t 6. Das einzige Gebiet, au f welchem Langsschnitt- 
Psychogramme bisher in  groCerem Um fange du rchge fiih rt worden 
sind, is t das friih e  K indesalter. D ie W ah l der zu psychographie- 
renden K in d e r is t h ierbei durchaus zu fa llig . N ic h t die besondere 
In d iy id u a lita t eines K indes, die zur eingehenden C harakte ristik  
aufforderte , war bestim m end (denn in  der friihesten  K in d 
h e it is t eine solche E igenart noch gar n ich t erkennbar), sondem 
das kindespsychologische Interesse der Untersucher, das sich na tu r- 
gemaB den ihnen am leichtesten zuganglichen K indem  zuwandte. 
So sind es fast im m er Fam ilienangehorige: die eigenen K in d e r bei 
P b e y e e , S t u m p f , M a j o e , L i n d n e b , S c u p in s , S t e e n s  u s w ., N effen oder 
N ich ten bei A m e n t  und M iss S h i n n .

D ie Z u fa llig ke it in  der W ahl der K in d e r bew irkte , daB es 
sich beinahe ausnahmslos um  solche handelt, d ie der bre iten  Masse 
der N o r m a l e n  angehoren; die Folgę war, daB man die Psycho
gramme wesentlich n u r ais k a s u i s t i s c h e s  M ate ria ł f i ir  a ll
gemeine Problem e der Entw icklungspsychologie yerw ertete. In  
vie len Fa llen  wurde deshalb iibe rhaup t gar n ich t die psycho- 
graphische D arste llung iso lie rt, sondem von vom herein in  a ll
gemeine kindespsychologische E rorterungen ais Beispiel und Beleg 
h ine inyerarbe ite t, so bei P e e y e e , A m e n t , M a j o e .

Reine Psychogramme k le iner K in d e r sind bisher n u r ais T e il- 
psychogramme gegeben worden. Zw ar lie g t in  den Tagebiichem

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. D  IV  2. 2 1297.
3 1308, 458 a B d . I ;  v g l. a. 1309. * 1310. 5 1307.
• B ib lio g ra p h ie  A b t .  C I I .  F e m e r: A m e n t  873, C r a m a u s s e l  878a, 

P r e y e r  887, C . u . W . S t e r n  889.
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mancher E lte m  o ft genug M a te ria ł verborgen, das in  sich vie lse itig  
genug ware, um  die H erste llung eines Yollpsychogram m s zu er- 
lauben (das g ilt z. B . von den Aufzeichnungen, die meine F rau 
iib e r unsere K in d e r gem acht h a t; die ais R ohm ateria l ye ro ffen t- 
lich ten  Tagebiicher des Ehepaares S c u p in  iib e r ih ren  Sohn zeigen 
ein G leiches); indessen h a t sich noch niem and an den Versuch ge- 
wagt, hieraus das Y o llb ild  einer k ind lichen  Ind iv idua len tw iek lung  
zu gestalten. D ie S chw ierigkeit is t fre ilic h  groB ; m iiB te  doch ein 
solches Psychogram m  ebenso das Nebeneinander der yerschie
denen Eigenschaften w ie das Nacheinander der E ntw icklungs- 
phasen zur G eltung bringen. E inen ersten kle inen A n lau f zu 
einem solchen genetischen Vollpsychogram m  konnen w ir y ie lle ich t 
in  Miss S h in n s  „B iog raphy 0f  a B aby“  sehen; indessen handelt 
es sich h ie r um  eine m ehr populare D arste llim g, die sich zudem 
auf das erste Lebensjahr beschrankt.

D ie genetischen Teilpsychogram m e, die w ir besitzen, beziehen 
sich au f sehr yerschiedene Eigenschaften.

A m  h a u fig s te n  s in d  E n tw ie k lu n g e n  des Sprechens (u n d  D enkens) psy- 
chographiseh d a rg e s te llt w o rden , so vo n  P r e y e r  u n d  A m e n t , S t u m p f , 

L i n d n e r ,  G h e o r g o v . D ie  a u s fiih rlic h s te  u n d  z e itlic h  w e iteste  Ausdehnung 
zeigen w o h l d ie  be iden S prachgeschichten unserer K in d e r. In  diesen is t auch 
d e r V ersuch gem acht w orden, d ie  re in  chrono log ische La ng sschn ittsd a rs te l- 
lu n g  vo n  Z e it zu  Z e it d u rch  Q ue rsch n itte  zu  erganzen, d ie  den sprach lichen 
G esam tstatus e ine r be s tim m te n  E n tw ick lungsphase  fe s th a lte n . —  Y on  
Langspsychogram m en anderer E igenscha ften  seien e rw a h n t: M iB  S h i n n s  

U ntersuchungen iib e r d ie  E n tw ic k lu n g  der S innesw ahm ehm ungen un d  
Bew egungen eines K in d e s , fe m e r unsere (C . u . W . S t e r n s )  D a rs te llu ng en  
iib e r d ie  E n tw ic k lu n g  de r E rin n e ru n g s- u n d  A ussage fah igbe it be i unserer 
T o ch te r u n d  iib e r d ie  zeichnerische E n tw ic k lu n g  unseres Sohnes.

W ahrend friih e r nach dem V o rb ild  von P e e y e e  die genetischen 
Psychogramme stets m it dem d ritte n  Lebensjahre abschlossen, 
werden neuerdings, so von S cupins  und uns, auch die nachsten dre i 
Jahre einbezogen; zum T e il w ird  noch da riibe r hinausgegangen. 
N a tiirlic h  sind derartige Zeitbeschrankungen n u r aus auBeren G riin 
den zu rech tfe rtigen ; an sich ware es hochst w iinschensw ert, 
wenn w ir Langs-Psychogram m e erhie lten, die sich iib e r die ganze 
K in d h e it und Jugendzeit erstreckten und insbesondere das so 
w ichtige  P uberta tsa lte r m it einschlossen.

b) Q u e r - P s y c h o g r a m m e  v o n  S c h u l k i n 
d e r  n . O bwohl, w ie fr iih e r erw ahnt, In d iv id u a lita te n b iich e r und 
Personallisten in  zahlreichen Schulen und A nsta lten  bereits im
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Gebrauch sind Ł, is t m ir iib e r ib re  w issenschaftliche Verarbeitung 
zu Schiilerpsychogram m en n ichts bekannt. Was un te r dem T ite l 
,, S chiilercharakteristiken ‘ ‘, „In d iv id u a lita te n b ild e r von K in d e m “  
in  der L ite ra tu r zu finden is t, besteht m eist aus m ehr oder weniger 
popularen Plaudereien, bestenfalls aus feinsinnigen Beobachtungen 
und verstandnisvollen E in fiih lungen, die aber des wissenschaftlichen 
Geprages entbehren 2.

B i n e t  is t w iederum  in  diesem Zusammenhange zu nennen. 
E r h a t von seinen beiden Tóchtern, ais diese 13 bezw. 14% Jahr a lt 
waren, Psychogramme angefertig t, die durch die verschiedenen 
Betatigungen ihres Vorstellungsłebens einen Q uerschnitt legen3. 
D er Rahmen seiner Methode besteht in  Tests; aber da er dereń 
Ergebnisse durch die Alltagsbeobachtungen kon tro llie ren , er- 
ganzen und deuten konnte, entstanden zwei C harakteristiken, 
die ein durchaus lebensvolles ind iyidue lles Geprage tragen.

H e y m a n s  ha t neuerdings seine psychographische Erhebung, 
die er friih e r (m it W ie h s m a ) im  wesentlichen auf Erwachsene 
beschrankt ha tte , auf Knaben und Madehen aus yerschiedenen 
Schulgattungen ausgedehnt4. Von fast 4000K indern und Jugend- 
lichen wurden so L isten  iib e r je  81 Eigenschaften ausge fiillt. Leider 
is t auch dies M ateria ł, ahnlich w ie das S. 340 erwahnte, noch n ich t 
nach der psychographischen, sondem nu r nach der yaria tions- 
psychologischen D im ension yerarbe ite t worden.

W eitere Quer-Psychogramme von K indem  im  Schulalter 
waren dringend erw iinscht. Sie sind le ich te r herzustellen ais Langs- 
Psychogramme, da sie n ich t jahrelange Beobachtungen, sondem 
nu r ein genaueres S tudium  einer begrenzten Zeitphase yerlangen. 
Padagogen, insbesondere solehe, die ein K in d  auch auBerhalb des 
schulischen Betriebes zu beobachten Gelegenheit haben (An- 
sta lts lehrer, Hauslehrer) seien auf diese Aufgabe hingewiesen.

c) P s y c h o g r a m m e  i i b e r n o r m a l e r  K i n d e r  u n d  
J u g e n d l i c h e r ® .  W ahrend bei den Psychogram m enErwach- 
sener in  den w eitaus meisten Fallen iibem orm ale Personlichkeiten 
ais O bjekte gew ahlt wurden, sind bei Kinderpsychogram m en 
die von Ubernorm alen noch sehr in  der M inderzahl. Sie sollen 
einerseits dem theoretischen Problem  dienen, die E ntw icklungs- 
bedingungen der G en ia lita t unm itte lba r zu erfassen, sodann aber

1 B ib lio g ra p h ie  A b t. C IV  1. * B ib lio g ra p h ie  A b t. C IV  2.
3 692.
4 V g l. 1031, S. 33— 34 u . S. 295— 304. 8 B ib lio g ra p h ie  A b t. C I I I  2.
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auch die praktische Frage der Diagnose und Behandlung jugend- 
liche r t)bernorm aler klaren. D ie U nterscheidung des bloBen 
W underkindes, das n u r eine voreilige, spater stagnierende E n t
w icklung ha t, vom  w irk lichen  werdendem Genie, die H erstellung 
der g iinstigsten Erziehungs-, U n te rrich ts- und U m w eltbedin- 
gungen f i ir  diese F iih re r der kommenden K u ltu r —  a ll dies setzt 
eine m oglichst genaue K enn tn is zahlreicher Entw icklungsgange 
hervorragender K in d e r voraus, die n u r au f dem Wege des Jugend- 
psychogramms zu erlangen is t1.

Unser bisheriger Besitz an solchen is t noch recht d iir ftig . 
E igentliche Entw icklungsdarste llungen existieren iibe rhaup t noch 
n ich t, bestenfalls Hegen genauere Q uerschnittsaufnahm en aus einer 
bestim m ten A lte rsstu fe  vo r, d ie ledig le ich durch Anamnesen iib e r 
die vorangegangene E n tw ick lung  erganzt werden korm ten; o ft 
aber m iissen w ir uns m it biographischen N otizen begniigen, aus 
denen n u r d iirftig e  und unkontro llie rbare  psychographische D aten 
herauszuholen sind.

Z u dieser le tz te n  G ruppe gehoren m eh r oder w eniger a lle  M itte ilu n g e n  
iib e r W u n d e rk in d e r aus friih e re n  Jah rzehn ten  (und  Ja h rhu nde rten ), so iib e r 
das „lesende B a b y “  O t t o  P o e h l e k  (M itte ilu n g e n  von  S t u m p f  un d  von  
B e r k h a n ) ,  iib e r e inen G e d a e h tn isk iin s tle r des 18. Jah rhu nde rts  C h r i s t i a n  

H e i n e k e n , der m it 41/ i  Jah ren  s ta rb  (vo n  S c h o n e ic h  un d  B e r k h a n ) ,  iib e r 
den d ich tenden  K haben  C h a t t e r t o n  (vo n  E n g e l )  u n d  das in  e lf Sprachen 
d ieh tende M adehen E l i s a b e t h  K u l m a n n  (vo n  T h o m s o n ) .

In  neuerer Z e it s in d  insbesondere iib e r m usika lische  W u n d e rk in d e r 
genauere A u fnahm en gem acht w orden. tlb e r  eines von  diesen, P e p i t o  

A r r i o l a ,  liegen be re its  zw ei Q ue rschn itte  v o r, d ie  ih n  ais D re ie in h a lb ja h rig e n  
( R i c h e t )  un d  ais Sechsjahrigen ( S t u m p f )  sch ildem . B eide U ntersuchungen 
beschranken s ich  m it A b s ic h t a u f d ie  akustischen und  m usika lischen F a h ig 
k e ite n . —  B evorstehend s ind  a u s fiih rlic h e  Psychogram m e des sieben jahrigen 
ungarischen K om pon is ten  E r v i n  N y i r e g y h a z y  (von  R e y e s z )  un d  des e lf- 
ja h rig e n  W ieners E .  K o r n g o l d  (von  H o r n b o s t e l ) ;  in  be iden F a lle n  s in d  
a u fie r d e r Spezialbegabung auch andere S eiten der In d iy id u a lita t in  H a u p t- 
ziigen p sych og raph ie rt w orden.

U bem orm a le  zeichnerische Begabungen h a t K i k  psychograph isch 
be ha nd e lt 2; a lle rd in g s  m uB te e r s ich , da  es ih m  m ehr a u f eine V erg le ichung  
e ine r g ró fie re n  Z a h l vo n  K in d e m  ankam , be i jedem  einze lnen K in d  m it e ine r 
Skizze begn iigen.

E n d lic h  sei noch das vo n  K r a m e r  un d  m ir  gegebene P sychogram m  
eines e lf j  ah rigen  ais G e d a ch tn isk iin s tle rin  a u ftre te nd en  M adchens e rw a h n t; 
h ie r is t ye rsu ch t w orden, d ie  angew andten E xpe rim e n te  e in igerm a fien  den 
besonders in teressierenden F a h ig ke ite n  des K indes anzupassen.

1 V g l. h ie rzu  auch Si 165 f f .  dieses Buches.
* 968.
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In  Z u ku n ft m iissen solehe Psychogramme ubernorm aler K inde r 
unbed ingt zu genetischen ausgestaltet werden. Das W iinschens- 
w erteste ware ja  die F iih ru n g  eines fortlaufenden psychographi
schen Tagebuches, w ie es bei D urchschn ittskindem  o ft geschieht. 
D a sich dies aber m eist durch die Verhaltnisse yerbieten w ird , 
so sollten m indestens haufigere Q uerschnitte desselben K indes 
genommen werden, welche die inzwischen erfo lg te E n tw ick lung  
und W andlung erkennen lassen.
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K a p ite l X X IV .

Das psychographische Schema.

1 . N o t w e n d i g k e i t  d e s  G e n e r a l s c h e m a s .

U berblicken w ir alles, was w ir iib e r die bisherige E ntw ick lung  
und den gegenwartigen Stand des Psychographieproblem s gefunden 
haben, so e rg ib t sich eine groBe F iille  an Gesichtspunkten und Ver- 
suchen, aber zugleich eine bedauerliche W irrn is  in  m ethodischer 
H in s ich t und starkę W illk u r in  der Auslese der zu behandelnden 
M erkm ale. Soli daher die Psychographie auf die Hohe eines 
w irk lic h  w isschenschaftlichen Verfahrens gehoben werden, auf der 
sie ih re  Aufgabe f i ir  Psychologie, B iographie und praktische 
K u ltu r v o ll e rfiille n  kann, so erscheint eine w e it ausschauende 
V o r a r b e i t  no tig , die a lle in  der Schaffung eines psychogra
phischen Generalschemas g ilt. Denn in  der T a t beruht die U n- 
zu lang lichke it und Ungleichm aB igkeit a lle r bisherigen psycho
graphischen Unternehm ungen darauf, daB man die H erstellung 
des Schemas n ich t ais ein selbstandig zu behandelndes Problem  
erkannt, sondern von F a li zu F a li in  E ile  e rled ig t hat.

U n te r dem Generalschema der Psychographie verstehen w ir 
e i n e  n a c h  u b e r s i c h t l i c h e n  E i n t e i l u n g s p r i n -  
z i p i e n  g e o r d n e t e  L i s t ę  a l l e r  d e r  j e n i g e n  M e r k 
m a l e ,  d i e  f i i r  d i e  E r f o r s c h u n g  v o n  I n d i v i d u a l i -  
t a t e n  m o g l i c h e r w e i s e  i n  B e t r a c h t  k o m m e n  
k o n n e n ,  o h n e  R i i c k s i c h t  a u f  a p r i o r i s c h  a n g e -  
n o m m e n e „ W  e s e n t l i c h k e i t “  u n d  a u f  d i e  b e 
s o n d e r e n  A b s i c h t e n  d e r  e i n z e l n e n  I n d i v i d u a l i -  
t a t s u n t e r s u c h u n g e n .

D a bisher unseres Wissens ein solches Generalschema ais 
eigene wisschenschaftliche Aufgabe nu r durch das In s titu t f i ir  an
gewandte Psychologie in  A n g riff genommen worden is t, w ird  unsere 
D arste llung vom ehm lich au f jene —  fre ilich  noch sehr fragm enta- 
rischen —  Bestrebungen Bezug nehmen, in  zweiter L in ie  aber auch

Stern , Differentielle Psychologie. 23
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die von anderen Forschem gelegentlich aufgestellten L isten  zur 
U n te rs tiitzung  heranziehen1.

Es lie g t ja  nun der E inw and nahe, daB das ,,Generalschema“  
etwas g riindsa tz lich  Unm ogliches anstrebe. Dieser E in w u rf ha t 
insofem  R echt, ais die U nendlichke it von Elem enten, welche jede 
In d iv id u a lita t einschlieBt, durch kein noch so enges N etz einer 
L is tę  w irkhch eingefangen werden kann. Aber so wenig die U ner- 
schopflichke it der vorhandenen Pflanzenarten den B otan iker 
abgehalten hat, eine System atik der A rten  zu versuchen, um  m inde- 
stens den B ruch te il der F iille , den er zu bewaltigen verm ag, ordnen 
und iiberschauen zu konnen, so wenig sollte der Psychologe sich 
scheuen, die ih m  e r r e i c h b a r e  M erkm alsfulle der Person- 
lich ke it, wenn auch n u r in  der Form  von Problemen, zu registrieren. 
E r e rha lt dadurch eine V ie lgesta ltigke it der Ind iv idua lita tsm erk- 
male, die jedenfa lls von einer ganz anderen GroBenordnung is t, 
ais irgend eine sonstige, zu irgend welchen Spezialzwecken bisher 
zusammengestellte P riifungshste ; im d er w ird  im stande sein, neu 
auftauchenden Problem en, die noch n ich t in  seinem Systeme 
stehen, einen P la tz anzuweisen oder das M anko durch Anderung 
des Systems zu beseitigen. Von der beliebigen lJnvo lls tand igke it 
des Zufalls, die bisher in  allen In d iv id u a lita ts lis te n  herrschte, 
w ird  sich das psychographische Generalschema zwar n ich t durch 
tatsachliche V c lls tand igke it, w ohl aber durch die systematische 
Vervollstandigungs-Tendenz und -M oglichke it unterscheiden.

Das h a t sich  be re its  in  de r P ra x is  b e s ta tig t: das erste von  m ir  f i i r  
das In s t itu t  ausgearbeitete V ollschem a erw ies sich  be i a lle r U n v o lls ta n d ig - 
k e it ais geeignete G rund lage der W e ite ra rb e it2; a u f ih m  au fgebau t is t 
e ine rse its das w e it d e ta illie rte re  S chem abruchstiick, das von  B a a d e ,  

L i p m a n n  un d  m ir  v e ro ffe n tlic h t w u rde  3, andererseits das Schem a, welches 
M a r g is  seinem  H o f f m a n n -Psy chogram m  zugrunde ge legt h a t.

Bei naherer Betrachtung erscheint die Anlage eines psycho
graphischen Generalschemas geradezu ais notwendiges Prolego- 
menon f i ir  die verschiedensten psychologischen Forschungen iib e r
haupt, n ich t etwa n u r f i ir  diejenigen m it d iffe ren tie lle r Tendenz 4.

1 E in ig e  der fo lgenden Gedankengange w urden be re its  fr iih e r in  der 
E in le itu n g  zum  In s titu ts fra g m e n t (80) von  m ir  v e ro ffe n tlic h t. Es s ind  
aber nunm ehr eine R e ihe w e ite re r B e tra ch tung en  hinzugekom m en, d ie  zu 
nachst n u r ais m eine p riv a te n  A ns ich ten , n ic h t ais d ie  des In s titu ts , 
ge lten  konnen.

2 V g l. d ie  S. 345 e rw ahnte  N ach r. a. d . In s t. 3 72.
4 DaB e in  P rolegom enon z e itlie h  spa te r a u f tr it t ,  a is d ie  in h a ltlic h e

B ea rbe itun g  des G ebietes, dem  es ais V o rb e re itu n g  dienen so llte , is t ja  
in  der G eschichte de r W issenschaften ke in  seltener F a li.
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Denn das Schema gew ahrt ja  erst einen t)b e rb lick  iib e r a ll 
das, was zur Psyche eines Ind iy iduum s gehort, sei es d ire k t ais 
E lem ent, E igenschaft, Verhaltungsweise, Leistung, sei es in d ire k t 
ais Ursache oder Sym ptom . W ie unvollstandig alle bisherigen 
Psychologiewerke in  dieser H ins ich t sind im d sein muBten, das 
geht erst dem jenigen auf, der un te r systematischem Gesichts
punkte  an einem solchen Schema gearbeitet hat, und sei es nu r in  
bezug auf ein enges Teilgebiet des Psychischen. Zu den m erkw iir- 
digsten Erlebnissen meiner M ita rbe ite r und m einer selbst gehórte 
die Uberraschung, w ie v ie l Psychologie —  und zwar w ievie l neue, 
auf dem bisherigen Wege n ich t erreichbare Psychologie —  w ir 
gelem t haben in  den W ochen, da w ir an der A ufste llung eines 
psychographischen Schemas gearbeitet haben.

U m  e in  B e isp ie l herauszugre ifen : k e in  Lehrbueh  de r P sychologie 
g ib t auch n u r eine annahem de V o rs te llu n g  davon , was a lles zu dem  eigen- 
tiim lic h e n  A k t des ,,S te lhm gnehm ens“  ge ho rt und  nach w elchen D im ensionen 
er s ich  daher in d m d u a lis ie re n  kann . Es is t eben h ie rzu  n o tig , daB m an 
sich d ie  F o rm u lie ru n g  der f i i r  irg en d  e in  In d iy id u u m  X  m og lichen F r a g e -  
s t e l l u n g e n  a n  s i c h  —  in  bezug au f R ic h tu n g , In h a lt, D yn a m ik , 
S chw ankung, E n tw ic k lim g , V e rk n iip fim g , A nom alien  usw . des S te llun g - 
nehm ens —  z u r selbstandigen w issenschaftlichen A ufgabe m ach te , ohne 
der V ersuchung zu un te rliege n , s o fo rt zu B eantw o rtungen  iiberzugehen; 
und diese B eschrankung a u f das re ine  B eschreiben —  oder y ie lm eh r noch 
zu ru ckh a lte n d e r: a u f das re ine Fragen nach dem B eschreibbaren —  fe h lte  
b isher.

Aber n a tiir lic h  is t der W ert, den das Schema f i ir  die allgemeine 
Psychologie haben kann, nur sekundarer N a tu r. P rim ar soli es 
der I n d i y i d u a l i t a t s f o r s c h u n g  selber dienen. Denn 
wenn, wie w ir oben sahen, jedem einzelnen Ind iv idua lita ts fo rscher 
die N otw endigkeit obliegt, sich auf die gerade f i ir  s e i n e  A u f
gabe wesentlichen M erkm ale zu beschranken, so kann er die rich - 
tige Auslese n u r dann tre ffen, w e n n  d a s  M a t e r i a ł  v o n  
f r a g e n ,  a u s  d e n e n  d i e  A u s l e s e  z u  e r f o l g e n  h a t ,  
m o g l i c h s t  n e u t r a l  u n d  m o g l i c h s t  v o l l s t a n d i g  
i s t .  D ie N e u tra lita t soli bedeuten, daB das Schema sich n ich t 
v °n  vom herein in  dem engen Z irke l bewegt, der durch historische, 
°de r padagogische, oder psychopathologische, oder durch foren- 
siche Interessen abgesteckt is t. W enn schon die zufa llige B eriih rung 
m edizinischer und historischer Gesichtspunkte zu w ertvo llen 
Erweiterungen der biographischen Betrachtungsweise fiih re n  
konnte (Vererbungsproblem , Pathographie usw.), um  w ievie l m ehr 
muB ein systematisches In-Verbindung-Setzen a l l e r  heut mog- 
kchen, auf die In d iy id u a lita t anwendbaren Fragestellungen un ter-

23*
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einander und vo r allem  m it denen der Psychologie sam tlichen 
B e te ilig ten  n iitze n ! Mag dann auch der einzelne In d iv id u a lita ts - 
Forseher oder -P riife r, der jeweiligen Aufgabe im d den ihm  zur 
V erfiigung stehenden H ilfs m itte ln  entsprechend, seine Auslese 
au f e i n e n  s e h r  k l e i n e n  B r u c h t e i l  der im  Schema ent- 
haltenen Fragen beschranken —  er weiB je tz t, warum  er gerade 
diese w ah lt, er is t sich dessen bewuBt, was er auslaBt, und warum  
er es auslaB t; zudem w ird  er sicherlich angeregt werden, so manche 
P unkte hinzunehmen, Beziehungen und K orre la tionen zu suchen, 
au f U rsachlichkeiten und Sym ptom e zu achten, an die er sonst 
n ie gedacht ha tte  —  kurz , er verm ag dem P ostu la t der „W esent- 
lic h k e it"  in  k ritische r Weise gerecht zu werden.

In  dieser H in s ic h t is t d ie  G eschichte des In s titu tssche m as besonders 
le h rre ich . D en A usgangspunkt b ild e te  das B estreben, f i ir  bestim m te  
hervorragende E inzelbegabungen, z. B . f i i r  das m usika lische T a le n t, d ie  
m athem atische Begabung usw . e inen U n te rsuchungsp lan zu en tw erfen . 
H ie rb e i s te llte  es s ich  aber b a ld  heraus, daB auch d ie  spezie llste S onder- 
begabung eines X  ga r n ic h t erschopfend u n te rsu ch t w erden konne , w enn m an 
n ic h t ih re  B eziehung zu seinen anderen Begabungen, zum  T em peram ent, 
z u r B ild u n g , zu r In te llig e n z , zu den E rb lich ke itsve rh a ltn isse n  m it einbezog. 
So ergab sich  gerade hieraus d ie  N o tw e n d ig k e it eines a llgem einen Schemas.

D ie weitere E n tw ick lung  w ird  h ier ve rm u tlich  dahin fiih ren , 
daB nebeneinander —  aber in  standigem  Zusammenhang m ite in - 
ander —  das allgemeine Und eine Reihe von Spezialschematen 
ausgearbeitet werden. Das allgemeine Schema h a t jenen H aup t- 
stam m  von M erkm alen zu enthalten, die in  irgend einer V ariante 
bei jeder In d iv id u a lita t vorkom m en, ob es sich nun um  einen 
Verbrecher oder um  einen Heros, um  ein K in d  oder einen E r- 
wachsenen, um  einen Id io te n  oder ein Genie handeln mag. D ie 
ursachlichen Kom plexe der Vererbim g und des M ilieus, der E r
ziehung und des Umgangs, gewisse Phasen der E n tw icklung , die 
phanomenologischen Tatbestande des Gedachtnisses, der W illens- 
beschaffenheit, der Interessenrichtung usw., sind in  irgend einer 
Weise bei a llen vorhanden.

Dagegen w ird  die besondere A rt des „ge istigen A rbeitens“  
nu r bei einer kle inen Gruppe von Ind iv iduen  genauer untersuchbar 
sein, eben bei jenen, die sich in  umfangreicherem M afie in te lle k tu e ll 
betatigen. D arum  miissen f i ir  die h ier in  B etrach t kommenden 
M erkm ale Spezialschemata ausgearbeitet werden und zwar so 
vie le, ais es R ichtungen der Geistesarbeit g ib t.

A uch h ie r fiir  lie g t, w ie be re its  e rw ah n t, e in  B e isp ie l v o r: M a r g is  

h a t be i der H o f f m a n n -P sychographie dem  allgem einen Schema e in  spezielles 
a n g e fiig t, das sich  a u f d ie  E in ze lh e ite n  des lite ra risch cn  Schaffens bezieht.
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E in  w eiterer E inw and w ir ft dem Schema vo r, es f  a 1 s c h e 
das Wesen der In d iv id u a lita t; denn es mache ja  aus ih r eben jene 
m itte lpunktlose  M usterkarte zahlloser M erkm ale, bei der der 
G esichtspunkt der E in h e it un te r dem der M ann ig fa ltig ke it vo llig  
verloren gehe. In fo lge  des Strebens nach V o lls tand igke it entha lte  
es ohne Unterschied G leichgiiltigstes neben W ichtigstem , F liich - 
tigstes neben Dauem dem, auBerlich Zufalliges neben innerlich  
N otw endigem ; es zeige n ichts von der hierarchischen t)b e r- und 
U nterordnung der M erkm ale zur organischen G esam tstruktur 
der P ersonlichkeit.

D er E inw and ware teilweise berechtigt, wenn das Schema ais 
bloBer „Fragebogen“  aufgefaBt w iirde , m it dessen m oglichst mecha- 
nischer A u s fiillu n g  f i ir  irgend ein zu priifendes In d iv id u u m  die A u f- 
gabe des Forschers erled ig t ware. E r v e rlie rt aber seine B erechti- 
gung, sobald man im  Schema 'n ic h t m ehr ais die allerdings unum - 
gangliche V o r b e d i n g u n g  der Ind iv idua lita ts fo rschung  sieht, 
welche die Frage nach den wesenthchen Eigenschaften, nach dem 
einheitlichen A ufbau, nach den ursachlichen G rundfaktoren der 
P ersonlichke it n ich t abschneiden, sondern im  Gegenteil auf einem 
hoheren N iveau zur K la rung  bringen soli.

U m  diese Frage endlich einm al der apriorischen K on s tru k tio n , 
dem Z u fa ll und dem gefiihlsm aBigen Beheben zu entziehen, muB 
fre ilich  m it der allseitigen Analyse begonnen werden.

Aber schon das Schema selbst b raucht n ich t bei dieser stehen 
zu bleiben, sondem muB in  seinem Rahmen auch synthetische 
Gesichtspunkte enthalten, durch welche das V ie le rle i der einzelnen 
Verhaltungsweisen zu groBeren E inhe iten innerhalb des In d i- 
viduum s zusammengefaBt w ird . DaB die bisherigen Schemata 
dieser Forderung weniger entsprachen und in  der Analyse stecken 
blieben, w ar ein K unstfeh le r, hegt aber n ic h t im  Wesen des psycho
graphischen Schemas. W ir werden w eiterh in  sehen, auf welche Weise 
diese Synthese im  Schema vorbere ite t werden kann.

F re ilich  f iih r t  auch dieser synthetische T e il des Schemas 
n ic h t bis zum le tzten. M an da rf eben nie vergessen, daB das Schema 
n ich ts anderes sein w ill und karm  ais die Anweisung, das Roh- 
m ateria l iib e r eine In d iv id u a lita t zu gewinnen, zu ordnen und zu 
verkn iip fen . Das R ohm ateria l muB dann der In d iv id u a lita ts - 
forscher —  sei er nun H is to rike r, Padagoge, K lin ik e r —  in  einer 
Weise bearbeiten, die den besonderen Anforderungen seiner 
D isz ip lin  und seiner Problem stellung entsprich t.
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2 . A n l a g e  d e s  p s y c h o g r a p h i s c h e n  S c h e m a s .

W ir besprechen nun die leitenden Gesichtspunkte f i ir  die 
H e r s t e l l u n g  der psychographischen Schemata.

Wegen der geforderten N e u tra lita t und m óglichsten V o ll- 
s tand igke it iibe rs te ig t die H erste llung des Schemas offenbar die 
Le istungsfah igkeit eines einzelnen. Es is t eine organisierte A rbe its- 
gem einschaft notw endig, d a m it die Fragestellungen des Psycho- 
logen und des H is to rike rs  ebenso wie die des Anthropologen und 
M ediziners (Vererbung, Gesundheitszustand, Degeneration, Psy- 
chosen) zu ihrem  Rechte kommen, dam it die Faktoren der Bega- 
bungsarten im d  Betatigungsweisen auf den verschiedenen wissen- 
schaftlichen, kiinstlerischen, technischen Gebieten genau analy- 
s ie rt werden, d a m it die Interessen des P raktike rs  (Lehrers, R ich- 
ters, A rztes und Soziologen) an der In d iv id u a lita ts p riifu n g  ebenso 
w ie die der T heoretiker b e riicks ich fig t werden x.

U n te rs tiitz t muB die A rb e it werden durch eine Sammlung 
und S ichtung a lle r bisher schon vorhandenen P riifu n g sm itte l der 
In d iy id u a lita t, iib e r dereń unberechenbar hohe Zahl bisher noch 
jeder G berb lick fe h lt. D ie  brauchbaren Bestandteile dieser 
Partialschem ata m iissen schlieBlich in  dem allgemeinen Schema 
Aufnahm e finden.

Das S am m ela rch iy des Iu s titu ts  f i i r  angew andte P sycho log ie  is t 
z u rz e it d a m it b e sch a ftig t, eine solche S am m lung anzulegen, w elche d ie  
in  den yerschiedenen Schulen e ing e fuh rte n  „In d iv id u a lita te n b iic h e r“  u n d  
Schem ata zu  S c h iile rc h a ra k te ris tik e n , d ie  in  psych ia trischen  K lin ik e n  
angew andten L is te n  z iu 1 In te llig e n z p riifu n g , d ie  Fragebogen u n d  Enąufete- 
lis te n  zu  w issenscha ftlichen  U n te rsuch im gen iib e r d ie  A r t  des ge is tigen  
A rb e ite n s , des asthetischen GenieBens usw ., M a te ria lie n  zu T ests, A n - 
w eisungen zu  grapholog ischen un d  physiognom isehen C h a ra k te rp riifu n g e n  
u n d  ahnliehes um fassen so li.

N otw endig sind eine ganze Reihe von Schematen, entsprechend 
den yerschiedenen Zieleń des Psychogramms. W ir brauchen 
Schemata f i ir  Vollpsychogram m e und f i i r  Teilpsychogram m e; 
andererseits solche f i ir  Q uerschnitts- und f i ir  Langsschnittspsycho- 
gram m e. Am  dring lichsten is t aber zweifellos d ie  s c h e m a -  
t i s c h e  G r u n d l e g u n g  d e s  v o l l e n  Q u e r s c h n i t t s -  
p s y c h o g r a m m s ,  und diesem gelten auch a lle in  die folgenden 
E rorterungen 2.

1 S. S. 112/113.
2 N ebenbei sei d a ra u f hingew iesen, daB auch be re its  e in  genetisches 

Schem a —  fre ilic h  n u r f i i r  d ie  p a rtie lle  P sychograph ie de r sp rach lichen  
E n tw ic k lu n g  —  aus dem  In s t itu t  f i i r  angew andte P sycho logie hervorge- 
gangen is t (889 b ).



Kapitel X X IV . Das psychographische Schema. 359

Da das Querpsychogamm keinesfalls der genetischen Betrach- 
tung  ganz entraten kann, so m ufi auch das Schema Anweisungen 
d a fiir  enthalten, daB wenigstens an sekundarer S telle E n tw ick- 
lungstatsachen ihren P la tz finden. Es muB daher im  „V o rb e rich t“  
d ie H auptetappen des Lebenslaufes von X  verlangen und ferner 
f i ir  jede zu psychographierende Verhaltungsweise oder E igen
schaft nahe legen, daB ih re  w ichtigen Yeranderungen in  der Z e it 
m itg e te ilt werden.

W ie is t nun das Schema einer Querpsychographie zu głiedem ?
Das eigentliche Z ie l psychographischer U ntersuchung is t die 

C harakterisierung der Personlichkeit des X  nach ih ren  psychischen 
und psychophysischen E i g e n s c h a f t e n .  Aber es is t n ich t 
m oglich, die Psychographie auf diese Angaben zu beschranken; 
es m iissen vie lm ehr auch alle  diejenigen Momente hineingenommen 
werden, welche f i ir  die personłichen Eigenschaften des X  a t  i  o - 
l o g i s c h e  oder s y m p t o m a t i s c h e  Bedeutung haben oder 
haben konnen.

D ie a t i o l o g i s c h e n  Bedingungen der In d iv id u a lita t 
sind sehr verschiedener N a tu r. Zum  T e il finden die E in fliisse  vo r 
der G eburt s ta tt: a) Vererbungsw irkungen und b) E inw irkungen 
wahrend des Em bryonallebens. Zu einem anderen Teile w irken 
sie postnata l und sind h ie r w ieder entweder c) unabhangig von 
der S e łbstta tigke it des X  (Korperbeschaffenheit, M ilieueinfliisse, 
Erziehung usw.) oder d) durch ih n  m itbed ing t (AlkoholgenuB, 
B eruf, L e k tiire ). D ie Kategorie d  gehort zugleich in  die eigent
liche Psychographie selber. Denn es is t z. B . Neigung zum  A lkoho l 
n ich t nu r atio logisch bedeutsam f i ir  bestim m te psyehische E igen
schaften des X , seine A rbe its fah igke it, seine Stim m ungsłage —  
sóndem zugleich selber ein psychisches C harakteristikum  des X . 
Ja, m an kann geradezu sagen, daB jede in  der Psychographie auf- 
zuzahlende E igen tum lichke it m indestens atiologisch sein k a n n  
f i ir  andere psyehische E igen tiim lichke iten  derselben Person.

W urden w ir daher im  Schema eine besondere A b te ilung  
„A tio lo g ie “  schaffen, so m iiB te diese auBer den reinen Yererbungs- 
und U m w elte infliissen auch die seelischen Beschaffenheiten des 
X  selber ais m ogliche U rsachfaktoren aufzahlen. Das w iirde  zu 
einer Verdoppelung fiih re n , die yerm ieden werden muB. Es scheint 
deshalb angemessen, daB das Schema diejenigen U rsachfaktoren, 
welche n ic h t in  der S e łbstta tigke it des X  ih ren S itz haben —  also 
die Kategorien a, b, c —  aus dem Psychogram m heraussondert 
und in  den „V o rb e rich t“  h ine inn im m t. H ie r fiigen  sie sich zwang-
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los der zu E inleitungszwecken notigen chronologischen t)b e r- 
sich t ein.

D ie Bedingungen c m iissen n a tiir lic h  innerhalb  des Yorberichts 
sehr spezifiz ie rt werden: die U m w elte infliisse nach Em ahrung, 
K lim a , A u fen tha ltso rt, hauslicher Erziehung, Verkehr, Beschaffen- 
h e it des Eltem hauses —  die korperliche Beschaffenheit nach Ge- 
w ich t, anthropologischen Kennzeichen im d  MaBen, Gesundheits- 
zustand, K rankhe iten  usw.

Zu den Bedingungen a (Vererbungsw irkungen) sieht das Schema 
einen besonderen Anhang vor, der durch Stammbaume und Sipp- 
schaftstafeln sowie durch Psychogramm skizzen der Vorfahren 
die Aszendenz des X  klarzulegen hatte .

Anders steh t es m it den s y m p t o m a t i s c h e n  Tatbe- 
bestanden. Sie gehoren n ich t in  den V orberich t oder den Anhang, 
sondem in  das Psychogramm selbst, sind aber innerhalb dessen 
von den Eigenschaften zweckmaBigerweise zu trennen.

W ir wissen ja , daB die Eigenschaften des zu psychographie- 
renden X  selber iibe rhaup t n ich t d ire k t erreichbar sind, sondern 
n u r aus seinen sym ptom atischen „V  e r h a l t u n g s w e i s e n “  
erschlossen werden konnen. N un fanden w ir einen Hauptm angel 
so ziem lich a lle r biographischen und vie le r psychographischer 
Indm dua lita tsda rste llungen  darin , daB sie von yornherein beides 
in  einander arbeiteten und n u r m it der fe rtigen D eutung hervor- 
tra ten . D ie k iin ftig e n  Psychogramme miissen, aus friih e r erorterten 
G riinden, von diesem Fehler fre igehalten werden und daraufh in 
muB das Schema gesta lte t werden.

D ie Befriedigung dieser Forderung ware nun zunachst so mog
lich , daB das Schema zwar durchaus o rie n tie rt is t nach den E igen
schaften, daB aber bei der A u s fiillu n g  des Schemas jede behauptete 
E igenschaft des X  durch das zugehorige M ate ria ł belegt w ird . 
DaB dies m it gutem  E rfo lg  m oglich is t, zeigt das HoFFMANN-Psy- 
chogram m  von M ar g is  ; denn sein Schema is t noch in  der H aup t- 
sache eine E igenschaftsliste. A lle in  die vollkom m enste Form  is t 
dies noch n ich t. Denn bei E igenschaftslisten is t im m erhin die 
Verlockung groB, das sym ptom atische M ate ria ł ais etwas weniger 
W ichtiges zu behandeln oder gar auf seine iso lie rte  D arste llung 
zu verzichten (vg l. die Psychogramme von H e y m a n s ) .

Sodann aber is t die gesonderte D arste llung der „V erha ltungs- 
weisen“  und der „E igenscha ften" deswegen em pfehlenswert, w eil 
die E in te ilungs- und Gruppierungsgesichtspunkte h ie r und d o rt 
ganz disparate sind und so die m annigfachsten Kreuzungen no t-
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wendig machen. Es kann eine einzelne Verhaltungsweise sym - 
ptom atisch sein f i ir  sehr yerschiedene psychische Eigenschaften 
(z. B . ein gewisses Verhalten beim  geistigen A rbe iten f i ir  
VorstelIungstypus, In te lligenzgrad, Pedanterie, Interessenrich- 
tim g  usw .); und es kann um gekehrt eine bestim m te E igenschaft 
aus sehr yerschiedenen Verhaltungsweisen abgele itet werden (z. B . 
P iin k tlic h k e it aus beruflichem  Verhalten, Tageseinteilung, Inne- 
halten von Verabredungen usw.).

Aus den genannten G riinden h a t auch die le tzte  Fassung 
des Institu tschem as die A b te ilung  „Verhaltungsw eisen“  von der 
A b te ilung  „E igenschaften 11 abgetrennt.

3. D a s  S c h e m a  d e r  V e r h a l t u n g s w e i s e n .

Am  ,,V erha lten“  des X  is t ein Doppeltes zu unterscheiden: 
sein na tiirliches F unktion ieren in  den kom plexen Zusammenhangen 
seines Lebens und sein Reagieren au f bestim m te experim entelle 
P riifungsreize.

E ine tlb e rs ic h t und Analyse des n a t i i r l i c h e n  V  e r  - 
h a 1 1  e n  s is t f i ir  a 1 1  e zu psychographierenden Ind iv iduen  
denkbar; bei manchen —  nam lich be i lebenden und dem Erheber 
unm itte lb a r zuganglichen Personlichkeiten —  is t auBerdem das 
e x p e r i m e n t e l l e  V erhalten durch P riifungen sehr verschie- 
dener A r t festzustellen.

D ie G esichtspunkte f i ir  beide A rte n  des Verhaltens miissen 
im  Schema system atisch zusam mengestellt sein.

a) D ie S y s t e m a t i s i e r u n g  d e s  n a t i i r l i c h e n  
V e r h a l t e n s  w ar eine durchaus neue Aufgabe, f i ir  welche bisher 
e igentlich noch jede V ora rbe it feh lte . Deshalb ha tten  die Bearbei- 
te r des Institutsschem as geglaubt, gerade diesem Problem  besondere 
Aufm erksam keit zuwenden zu miissen. Sie ste llten  sich die Frage: 
Is t f i ir  die Feststellung derjenigen Verhaltungsweisen, .die sich 
der experim entellen Iso lierung und V ariie rung entziehen, den- 
noch eine Annaherung an die Gesichtspunkte exakter M ethodik 
m oglich? H ierzu scheinen sich zwei Wege zu bieten.

D er erste und w ichtigste  is t die G ruppierung der Verhaltungs- 
weisen nach sachlichen G esichtspunkten. A lle  Verhaltungsweisen 
gehen hervor aus einer Konvergenz zwischen den inneren D is
positionen des Ind iv iduum s und den auBeren Existenzbedingungen, 
in  die es h ine ingeste llt is t; bald sind die Yerhaltungsweisen „R eak- 
tionen “ , die von den auBeren Bedingungen ais „R e ize 11 hervor- 
gerufen werden, bald sind sie „S pontanaktionen11, die aber d ie
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auBeren F aktoren ais „M a te ria ł”  gebrauchen, an dem sie angreifen 
und sich betatigen konnen. D a nun die i n n e r e n  Faktoren dieser 
Konvergenz im  zweiten H a u p tte il des Schemas (der Eigenschafts- 
lis te ) dom inieren, so is t es angemessen, das Verzeichnis der Yerhal- 
tungsweisen (im  ersten H a u p tte il) nach dem anderen G esichtspunkt 
d e r  a u B e r e n  L e b e n s b e d i n g u n g e n  zu ordnen. So 
entstehen G ruppen, dereń jede durch die gem einschaftliche Be
ziehung zu bestim m ten Form en oder Aufgaben des Lebens zu- 
sammengehalten w ird .

D ie  F ragen  f i i r  d ie  e inzelnen G ruppen la u te n  z. B .: W ie  b e n im m t s ich  
X  b e i den s ta n d ig  sich  w iederho lenden A llta g s le is tu n g e n  de r Lebens- 
fiih ru n g  (K le id e n , Essen, Sprechen, S chre iben) ? W ie  v e rh a lt s ich  X  zu  den 
B ed ingungen de r Z e it (Tages-, W ochen-, Jah rese in te ilu ng ) ? W ie  v e rh a lt 
e r sich  zu den Sachen (W ohnung, B iic h e r, S chm uck, K le id e r) ? Z um  G eld 
(E ta t, S chulden, V erd ienst).?  W elche B escha ftigung  tre ib t e r ? W ie  b e n im m t 
e r sich  be i diesen B eschaftigungen (A r t des ge istigen  A rb e ite n s , A r t  des 
Reisens usw .)?  W ie  v e rh a lt e r s ich  in  sozia len Beziehungen (in  F a m ilie , 
V e rke h r, V ere inen , S ta a t usw .)?  W ie  b e n im m t e r s ich  be im  E in w irk e n  
ungew ohnliche r R eize (be i U n g liic k s fa lle n , F esten , P riifu n g e n , T odesfa llen  
usw .) ?

Auch innerha lb  jeder einzelnen Gruppe muB w ieder f i ir  sach- 
liche O rdnung der Fragen Sorge getragen werden. O ft s te llt 
es sich heraus, daB f i ir  irgend ein Lebensgebiet eine M ehrzahl 
sich kreuzender Gesichtspunkte b e riicks ich tig t werden m uB ; 
jeder der G esichtspunkte verlang t dann seinen Schematismus, 
und es muB dem B enutzer des Schemas die Anweisung gegeben 
•werden, bei der A u s fiillu n g  alle G esichtspunkte m ite inander zu 
kreuzen.

A is  B e isp ie l m ag d ie  G ruppe „V e rk e h r“  ge lten . D ie  A r t, w ie  e in  
M ensch X  s ich  im  V e rke h r m it anderen v e rh a lt, is t zu e h a ra k te ris ie re n : 
a) nach den verschiedenen K o n s te lla tio n e n  des V erkehrs (m iin d lic h e r un d  
s c h riftlic h e r, M assen- un d  E in ze lve rke h r usw .), b ) nach den P e rso n lich ke ite n , 
m it denen X  v e rk e h rt (V erw andte  un d  F rem de, Y orgesetzte u n d  U ntergebene 
usw .), c) nach den T a tig k e ite n  be im  V e rke h r (P laudem , R eden h a lte n , 
Z uhoren , K orrespond ie ren  usw .), d ) nach dem  a llgem einen H a b itu s , den 
Z ie leń , den A usdrucksfo rm en des V erkehrs.

B ei dieser Schem atisierung des n a tiirlich e n  Verhaltens da rf 
n ichts zu k le in  und n ich ts zu unbedeutend erscheinen. M an kann 
ja  n ic h t im  Voraus wissen, ob n ich t irgend eine bestim m te Ange- 
w ohnheit, eine Beschaftigungsweise, eine sprachliche E igenart, 
eine Verkehrsform  sym ptom atisch is t f i ir  w ichtige psyehische E igen
schaften, ob sie n ic h t durch K orre la tionen  m it so und so vielen 
anderen zunachst unw ichtigen E inzelheiten eine K orre la tions- 
schar von groBem Um fang b ilde t, die auf eine dom inierende G rund-
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eigenschaft h inw eist. H ie r muB in  der T a t die H erste llung des 
Schemas so neu tra l w ie m oglich sein im d  sich n ich t durch yorge- 
faBte M einungen iib e r „W esen tlichke it“  beeinflussen lassen.

E in  zweites H ilfs m itte l zu einer exakten Schem atisierung des 
naturlichen Verhaltens besteht in  der Nutzbarm achung a lle r Ver- 
fahrungsweisen, die von S p e z i a l w i s s e n s c h a f t e n  zur 
R egistrierung und Analyse einzelner menschhcher Betatigungs- 
form en geschaffen worden sind. D ie technischen M ethoden zur 
F ix ie rung  der na turlichen Ausdruckszustande und Prozesse (Photo- 
graphie, K inem atographie, Phonographie) sind daher im  Schema 
ebenso zu yerzeichnen wie die m annigfachen, von der Graphologie 
gefundenen G esichtspunkte, nach denen die S ch rift eines Menschen 
ana lysiert werden kann (n a tiirlic h  zunachst un te r Absehung von 
den daran zu kn iip fenden graphologischen Deutungen, derm diese 
gehoren in  die E igenschaftsliste). —  D er M edizin w ird  m an eine Reihe 
von bewahrten Gesichtspunkten der Beobachtung (z. B . beziig lich 
des Verhaltens von Herzschlag, A tm ung, Stoffwechsel) zu ent- 
nehmen haben. —  M an denke fem er an die F iille  von de ta illie rten  
Beschreibungsm itteln, die Philologen und L inguisten f i ir  die 
C harakte ris tik  der Sprache (der Sprech- w ie der Schriftsprache) 
erarbe ite t haben; und wenn diese auch m eist zu ganz anderen 
Zwecken verwendet werden, so sind doch gelegentlich auch schon 
psychographische Absichten dam it ye rfo lg t worden (s. S. 340/1). 
Von einer bewuBten G bertragung dieser H ilfs m itte l auf Zwecke 
der Psychographie is t noch sehr v ie l zu e rw arten ; sie kann aber nu r 
durch das Zusam m enarbeiten von Fachm annem  der Spezial
wissenschaften und der Psychologie e rre ich t werden. —  Sodann 
miissen die M ethoden, welche eine n a tiirlic h e  Yerhaltungsweise 
q u a n t i t a t i v  festlegen, w ie die psychographische S ta tis tik  
von G b o o s  (s . S. 341/2), in  das Schema aufgenommen werden. 
E nd lich  yerdienen jene , ,Resonanzmethoden“  B eriicksich tigung, 
bei denen eine Yerhaltungsweise des X  durch die A r t erschlossen 
w ird , w ie andere Personen W erke des X  wiedergeben (s. S. 146).

b) tTber die G esichtspim kte zur Feststellung des e x  p e r  i  - 
m e n t e l l e n  Verhaltens eines Ind iv iduum s konnen w ir uns k iirze r 
fassen; denn h ie r hande lt es sich um  die Anwendung der P riifungs- 
und Testsmethoden, die w ir ja  an den yerschiedensten S tellen aus- 
fiih rh ch  besprochen haben. N u r die Frage muB e ro rte rt werden, 
in  welcher W eise ein P riifungs s c h e m a  f i ir  psychographische 
Zwecke zusam m engestellt werden m iiB te.

D ie M oglichke it, P riifungen yorzuschlagen, is t n a tiir lic h  un-
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begrenzt. Man kann innerhalb jeder bisher zur Verwendung ge- 
langten E xperim enta lm ethod ik unzahlige Testm oglichkeiten an- 
geben (s. S. 95); man kann fem er Tausende von Aufgaben ausdenken, 
die dem X  zu Explorierungszwecken geste llt und Tausende von F ra- 
gen form ulieren, die ihm  zu r Beantw ortung vorgelegt werden sollen. 
Aus den bereits vorhandenen Testvorschlagen, In d iv id u a lita te n - 
lis ten, Fragebogen, Assoziationsschematen, K enn tn isp riifungs li- 
sten usw., konnten schon je tz t yie le Bogen m it psychographischen 
Priifungsm ethoden g e fiillt werden. W ahrend die System atisierung 
der n a tiirlich e n  Verhaltungsweisen ba ld  an einer n a tiirlich e n  
Grenze anlangt, lassen sich die Vorschlage f i ir  experim entelle 
Verfahrungsweisen in  in fin itu m  verm ehren.

Es ha tte  nun offenbar wenig Sinn, w o llte  man das psychogra
phische Schema zu einer wahllosen Sammelstelle a lle r dieser bisher 
vorgeschlagenen und angewandten Testm ethoden und P riifungs- 
aufgaben m achen; eine solche Sam m lung w ird  zwar no tig  sein, 
aber led ig lich  ais V orbere itung; in  diesem Sinne is t das Buch von 
W h ip p l e  (81) sehr zu begriiBen, im d auch die obengenannte Samm
lung des In s titu ts  f i ir  angewandte Psychologie ve rfo lg t diesen 
Zweck. E rs t in  einer spateren E tappe der A rb e it —  heute sind 
w ir dazu noch n ic h t geniigend geriis te t — w ird  dann aus den vo r- 
handenen Tests eine Auslese getroffen werden miissen, es werden 
auch neue zu schaffen sein un te r dem leitenden Gesichtspunkte, 
daB n u r Tests von m oglichst hohem p s y c h o g r a p h i s c h e n  
W e r t  aufgenommen werden.

Von den friih e r f i i r  Tests iibe rhaup t aufgestelłten Rpgeln 
(S. 105/6) gelten h ie r vo r allem  die d re i ersten, die einen zugleich 
sehr ho hen und sehr bre iten Sym ptom w ert des Tests verlangen 
und auBerdem fordern, daB auf G rund des Tests eine E inordnung 
des P riiflin g s  in  eine bekannte Rangreihe oder Q ualita tsgruppie- 
rung  m oglich w ird . Dazu kom m t n im  aber noch eine speziell 
psychographische Forderung: der Test muB einen m oglichst hohen 
„In te r-In tra -Q u o tie n te n “  (s. S. 259)

In te r-V b .
In tra -V b .

besitzen; d. h. die von ihm  gemessene F u n k tio n  muB zwar von 
In d iy id u u m  zu In d iy id u u m  sehr sta rk  variie ren, innerhalb jedes 
Ind iv iduu m s aber von einer P riifu n g  zur anderen sehr geringe V aria - 
tionen zeigen.

Tests, dereń Ergebnisse bei vie len yerschiedenen Ind iv idue n  
sehr g le ichform ig sind, haben —  gerade wegen dieser generell-
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psychologischen Bedeutung —  eine um  so geringere psycho
graphische V erw ertba rke it; Tests, dereń Ergebnisse schon inner
halb eines Ind iv iduum s s ta rk  zu schwanken pflegen, geben v ie l- 
le ich t E inb licke  in  die GesetzmaBigkeiten der psychischen Schwan- 
kungen, aber lie fem  n ic h t die p s y c h i s c h e n  K o n s t a n 
t ę  n , die w ir zur C harakte ris tik  der Personlichkeit suchen.

4. D a s  S c h e m a  d e r  E i g e n s c h a f t e n .

E rs t die Eigenschaften sind das eigentliche Z ie l der ganzen 
U ntersuchung; denn die R egistrierung der na turlichen und experi- 
m entellen Verhaltungsweisen so li ja  n u r dazu dienen, die ihnen 
zugrunde liegende dispositionelle Beschaffenheit der In d iv id u a lita t 
erschlieBen zu lassen.

H ie r kom m t nun auch so fo rt w ieder die Tatsache zu ihrem  
Rechte, daB das In d iv id u u m  eine E  i  n  h e i  t  in  der M ann ig fa ltig - 
k e it is t. Schien es bei der L is tę  der Verhaltungsweisen ze itw e ilig  
so, ais w olle m an sich im  M osaik der analytisch gefundenen E inzel- 
phanomene verheren, so setzt bei der E igenschaftsliste w ieder 
eine synthetische A rb e it ein, d ie zu E inheitsbildungen niederer 
und hoherer Ordnung f iih r t  und so dem Z ie l eines g e s c h l o s -  
s e n e n  S t r u k t u r b i l d e s  d e r  u n t e r s u c h t e n  I n d i -  
v i d u a l i t a t  entgegenstrebt.

Diese Synthesis des Psychographen kann durch das Schema 
schrittw eise gefordert werden, indem  es die Eigenschaften in  die 
d re i Gruppen der inha ltlichen , der form ellen und der s truk tu re llen  
Eigenschaften g liedert.

a) Zunachst s te llt ja  j e d e  E igenschaft nach der gefragt 
w ird , mag sie noch so eng gefaBt sein, schon eine Synthese da r; 
denn sie so li f i ir  viele akute Phanomene und A kte , die zu verschie- 
denen Zeiten des Lebens auftauchen und w ieder verschwinden, 
den dauemden U ntergrund und die gemeinsame potentie lle  U r- 
sachlichkeit b ilden. D ie Feststellung solcher engumgrenzten 
Eigenschaften w ird  daher an erster S telle zu fordern sein; und 
zwar w ird  ais nachstliegender G esichtspunkt der Abgrenzung 
die i n h a l t l i c h e  Gemeinsamkeit der psychischen oder psycho- 
physischen Phanomene gelten.

So is t d ie  E igenscha fts lis te  H e y m a n s ’  g ro fite n te ils  a u f d ie  A r t  ge
b ild e t w orden, daB d ie  verschiedenen G ebiete des n a tu rlich e n  V erha ltens 
d ire k t in  D ispos ition en  iib e rs e tz t w urden, z. B . „M iB tra u is c h  (e tw a den 
D ienstbo ten  gegen iibe r; g la u b t, geheim e Feinde zu haben; se tz t le ic h t 
bose A bsich ten  voraus) oder g u tg la u b ig  (Z u tra u e n  zu den B ehauptim gen 
in te ress ie rte r Personen, zu R eklam en usw .)“  . . . .  „E in e r, de r an a lte n
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E rin ne rung en  h a n g t oder m ehr f i i r  neue E in d ru cke  un d  F reunde in te r- 
essiert is t “  . . . . „G e ld s iic h tig  oder u n e ig e n n iitz ig “  usw . DaB h ie rb e i D is 
po s itio nen  un d  n ic h t V erhaltungsw eisen se lbst gem ein t s in d , ge h t zw e ife llos 
aus de r b e i der A u s fiillu n g  angew andten M ethode h e rv o r; denn es w u rden  
B e u rte ilung en  gegeben, w ahrend d ie  zugrunde liegenden B eobachtim gen 
n ic h t eigens re g is trie rt w u rden. B e u rte ilim g e n  aber beziehen s ich  a u f 
E igenschaften , Beobachtungen a u f V erhaltungsw eisen.

D a es uns nun e rfo rderlich  schien, f i ir  die Verhaltungsweisen 
eine gesonderte L is tę  aufzustellen, is t es unzweckmaBig, die E igen
schaften noch einm al nach gleichem  G esichtspunkt einzuteilen. 
Deshalb leg t unser Institu tsschem a f i ir  die E in te ilung  der in h a lt- 
lichen Eigenschaften die System atik der allgemeinen Psychologie 
zugrunde und kom m t un te r anderem zu folgenden R ubriken : 
Beschaffenheit der m otorischen Funktionen, der sensorischen, 
der expressiven, der Beobachtungs- und Auffassungs-, der Ge- 
dachtn isfunktionen, der S exua lita t, des SelbstbewuBtseins usw.

A ber gerade h ie r zeigt sich eine e igentiim liche K lip p e  der 
lib lichen  psychologischen Schem atik. Ohne die Annahm e von 
„E igenschaften”  komm en w ir zur D arste llung und E rk la rung  der 
In d iv id u a lita t n ich t aus; ordnen w ir aber jeder in h a ltlic h  zusammen- 
gehorigen psychischen oder psychophysischen Funktionsgruppe 
eine E igenschaft zu, so stecken w ir w ieder m itte n  drinnen in  der 
a lten  V e r m ó g e n s  theorie, die m it W ahmehmungsvermogen, 
Gedachtnisvermogen, Denkverm ogen, Gefiihlsyerm ogen, E in b il- 
dungskra ft usw. operierte und dam it w ieder an die S telle der E in - 
h e it des Ind iy iduu m s ein m osaikartiges Nebeneinander von Seelen- 
k ra fte n  setzte.

U m  dieser Khppe zu entgehen, haben w ir schon in  der E in - 
le itu n g  den B e g riff der D isposition  anders —  nam lich t  e 1 e o - 
l o g i s c h  —  d e fin ie rt (s. S. 26) ais die F ah igke it, gewisse T e il- 
ziele der ind iy idue lle n  Selbsterhaltung und S elbstentfaltung in  
bestim m ter W eise zu verw irk lichen  —  wobei eine und dieselbe 
D isposition  sich durch in h a ltlic h  sehr yerschiedene M itte l rea li- 
sieren kann.

T r if f t  dies zu, so m iissen Eigenschaften fo rm u lie rba r sein, 
die m cht durch inha ltliche  Gem einsam keit, sondern durch eine 
solche der Z ie ls treb igke it charakte ris ie rt sind und sich m it jenen 
inha ltlichen  Eigenschaften vo llig  kreuzen. I c h  h a l t e  es n u n  
f i i r  e i n e  d e r  w i c h t i g s t e n  A u f g a b e n  d e r  p s y c h o 
g r a p h i s c h e n  F o r s c h u n g ,  a u f  d i e s e  A r t  v o n  
E i g e n s c h a f t e n  h i n z u w e i s e n .  Solange man in  genereller 
—  und auch d iffe ren tie lle r —  Psychologie das einzelne M erk-
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m ai in  der B etrachtung iso lierte , m u 6 ten ja  auch die etwa angenom- 
menen Eigenschaften auf ein solches E inzelm erkm al (z. B . Ge- 
dachtnisvorste llungen oder Gefuhle) bezogen und dam it in h a lt* 
lich  de te rm in ie rt werden. E rs t die Drehung der Forschungsrichtung 
um  90 °, die am In d iv id u u m  die F iille  der M erkm ale iibe r- 
schauen laB t, befah ig t uns nun, a u s  v i e l e n  i n h a l t l i c h  
d i s p a r a t e n  M e r k m a l e n  d a s  G e m e i n s a m e  und 
d am it eine teleologische D isposition des Ind iv iduu m s heraus- 
zulesen.

H ie rbe i w ird  sogar die a łte  Grenze zwischen Pbysischem und 
Psychischem fa lle n ; denn die teleologische Gem einsam keit kann sich 
quer durch beide Gebiete hinziehen und die  festgestellte D isposi
tio n  is t dann psychophysisch-neutral.

b) D ie n ich t-in h a ltlich e  D isposition  kann zunachst in  der Ten
denz bestehen, vie len disparaten Verhaltungsweisen eine iibe r- 
stim m ende F o r m  aufzupragen: „ f o r m a l e  E igenschaften” . 
D re i Beispiełe mogen zeigen, w ie das psychographische Schema 
au f sie eingeste llt werden muB.

Gefuhle, W illensregungen, U rte ile , Handlungen —  dies sind 
te ils  psychische, te ils  physische Tatbestande von ganz verschie- 
denem In h a lt. W enn w ir aber nun beginnen, nach den Beschaffen- 
heiten dieser Funktionen bei einem bestim m ten In d iy id u u m  X  
zu fragen, so fa llt  bald auf, daB sich dieselben Fragestellungen 
bei den scheinbar so disparaten Gebieten im m er wiederholen. 
Dies lie g t darin , daB sie alle die form ale Gem einsam keit haben, 
„S  t  e 11 u n g n a h m e n “  zu sein; d. h. in  ihnen ve rha lt sich 
das In d iy id u u m  a lte rn a tiy  (pos itiy  oder negativ) zu einem Gegen- 
stand. F iir  j e d e  Stellungnahm e, g le ichg iiltig , ob es eine urteilende, 
wollende, gefiih lsm afiige sei, kann man z. B . fragen: Is t X ’ S tel
lungnahm e sta rk  oder schwach? rasch oder langsam? re a k tiy  
oder spontan? im ita tiy  (suggestibel) oder selbstandig? yorw ie- 
gend p o s itiy  oder negatiy? (d. h. lu s t- oder un lus tvo ll?  akzeptie- 
rend oder kritis ie rend  ? zustrebend oder abwehrend?), einfach 
oder fe in  nuanciert?  usw. —  Jede dieser Fragen w ird  dann noch 
in  weitere U nterfragen zu te ilen  sein. N a tiir lic h  miissen die gemein
samen Fragen f i ir  jede der einzelnen obengenannten Funktionen 
besonders beantw orte t werden; aber es scheint schon je tz t zweifel- 
los, daB manche A n tw orten  f i ir  alle oder vie le Inhaltsgebiete durch- 
gehend, m ith in  f i ir  die f o r m a l e  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  
X s c h e n  S t e l l u n g n e h m e n s  i i b e r h a u p t  charakte- 
ris tisch  sein werden.



368 Kapitel X X IV . Das psychographische Schema.

E ine andere form ale Gruppe b ilden die d y n a m i s c h e n  
Verhaltnisse, d. h. die A rt, wie der Energiehaushalt des In d iv i- 
duum s arbe ite t. Es gehoren h ierher: d ie psychischen und physi- 
schen Leistungsschwankungen bei E rm iidung, E rholung usw., 
d ie dynam ischen Verhaltnisse des Schlafens und Wachens, die 
Verte ilungs- und Spannungsweise der A ufm erksam keit (Konzen- 
tra tions fah ig ke it, A b lenkba rke it usw.), das psychische und das 
physische Tem po; auch h ier sind zunachst jedenfa lls gemein- 
same Fragestellungen form u lie rbar, v ie lle ich t aber auch gemein- 
same A n tw orten  zu erw arten, welche gewisse dynam ische Beschaf- 
fenheiten ais durchgehende form ale D ispositionen des In d iv i- 
duum s erweisen.

Auch in  den HEYMANSschen L isten  fin d e t sich eine ausge- 
sprochen form ale E igenschaft, fre ihch m ehr ais O bertite l f i i r  eine 
Reihe von inha ltliche n  Eigenschaften, denn ais besonderes F or- 
schungsproblem : die sogenannte „ S e k u n d a r f u n k t i o  n “ . 
Gerade an diesem B e g riff is t in  interessanter Weise die W andlung 
zu verfolgen, die von der inha ltliche n  Betrachtim gsweise zur 
teleologisch-form alen fiih r t. F riih e r g a lt allgem ein das „G edachtn is“  
ais eine led ig lich  das Yorstellungsleben betreffende D isposition. 
A ber seit H e r in g  seinen beriihm ten Satz von dem Gedachtnis 
ais allgem einer E igenschaft der lebenden M aterie ausgesprochen 
hat, is t m an m ehr und m ehr zu der E ins ich t durchgedrungen, daB 
d ie  Aufspeicherung und R eproduzierbarkeit von Vórstellungen 
n u r eine un te r vie len A rten  is t, in  denen friih e re  E ind riicke  nach- 
w irken konnen, daB daneben tlb u n g , Gewohnung, Mechanisierung 
auf psychischen und physischen Gebieten, fem er P ie ta t, R outine, 
Treue im d  manches andere ebenfalls dieser k o n s e r v a t i v e n  
Z i e l s e t z u n g  d ien t, und daB die starkę Auspragung dieses 
Nachwirkens auf allen genannten Gebieten zugleich eine E r- 
schwerung f i ir  die W irksam ke it neuer Erlebnisse und f i ir  die E in - 
ste llung au f neue Aufgaben bedeutet. Diese form ale Gemeinsam- 
k e it der N achha ltig ke it friih e re r Erlebnisse ha t man nun in  den 
Ausdruck „S ekunda rfunktion “  zusammengefaBt.

Es erscheint m ir zweifellos, daB die D urchp riifung  form aler 
Beschaffenheiten durch eine groBe M ann ig fa ltig ke it in h a ltlich e r 
F unktionen eines Ind iv iduum s dazu beitragen w ird , jene funda- 
m entalen D ispositionsbegriffe zu klaren, die —  wie Begabung 
und In te lligenz, C harakter und Tem peram ent —  f i ir  unser ganzes 
Denken ebenso unentbehrlich sind wie sie f i ir  d ie bisherige Psycho
logie unerfaBbar waren. Es gelang eben n ich t, sie ais Eigenschaf
te n , die auf bestim m te iso lie rte  In h a lte  bezogen sind, zu verstehen;
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und auf die andersartige B lick rich tu n g  w ar die Psychologie n ic h t 
geniigend eingestellt.

Auch h ierzu ein B eispie l: der U nterschied zwischen T a len t 
und Inte lhgenz w ird  n u r au f psychographischen Wege scharf 
herauszuarbeiten sein. D ie „T a len te “  sind in  der T a t in  ziem lich 
w eitem  M afie in h a ltlic h  iso lie rte  E igenschaften: daher is t das 
Nebeneinander von hoher Le istungsfahigkeit au f dem einen und 
m erklich  geringer auf den m eisten anderen Gebieten ein Kenn- 
zeichen des Talentes. D ie Inte lhgenz dagegen is t eine durchaus 
form ale E igenschaft: sie bezieht sich auf die Fah igke it, die Geistes- 
bewegung jew e ilig  neuen Aufgaben anpassen zu konnen, wobei 
es re la tiv  g le ichg iltig  is t, auf welchem Gebiete diese Aufgaben 
gesteht werden und fem er, ob die neue E inste llung in  einer F unk
tio n  des Verstehens oder des Kom binierens oder des Schliefiens 
oder des Auffassens oder des K ritis ie rens besteht.

c) Aber auch die form alen Eigenschaften stehen noch n ic h t 
die hochste Synthese dar, die dem Psychographen erreichbar is t; 
denn iib e r ih n en bauen sich nun die s t r u k t u r e l l e n  E igen
schaften auf, die u n m itte lb a r auf die G esam tstruktur des In d iv i- 
duums gehen. Sie sind gleichsam Eigenschaften zw eiter Potenz, 
indem  sie die zwischen den Einzeleigenschaften bestehende Rela- 
tio n  selbst w ieder ais eine Dauerbeschaffenheit h instełlen.

So beziehen sich auf die Q uerschn ittsstruktu r des Ind iv iduum s 
unter anderen die folgenden Eigenschaften:

D ie K o h a r e n z  bezw. I n k o h a r e n z  b e tr ifft die Zahig- 
k e it des Zusammenhangs, in  dem die gle ichzeitig  vorhandenen 
E inzeleigenschaften des Ind iy iduum s m ite inander stehen. D er 
M afistab h ie rfiir is t in  dem in tra -ind iv iduehen  K orre la tionsgrad 
der Eigenschaften zu sehen; denn je  fester der Zusammenhang, 
umso groBer die Gem einsam keit des Variierens oder K onstan t- 
bleibens. E ine In d iv id u a h ta t, in  der eine E igenschaft s ta rk  variieren 
kann, ohne andere Eigenschaften dabei be trach tlich  in  M itle iden- 
schaft zu ziehen, is t „in ko h a re n t“ .

D ie P r o p o r t i o n a l i t a t  bezw. D i s p r o p o r t i o n a -  
1 i  t  a t  bedeutet, da fi die Auspragungsgrade der E inzeleigenschaften 
in  einem Y erha ltn is zu einander stehen, welches dem durchschn itt- 
lichen V erha ltn is dieser Eigenschaften nahe kom m t bezw. sich 
s ta rk  von ihm  en tfem t. D er B eg riff der „norm alen P ropo rtion “ , 
den w ir h ierdurch gewinnen, unterscheidet sich, w ie schon an 
anderer S telle (S. 162) e ro rte rt, be trach tlich  von der N o rm a lita t

S t e r n ,  Differentielle Psychologie. 24
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der Einzeleigenschaft und scheint f i ir  d ie C harakteristik  der In d i
y id u a lita t ais einer ganzen bedeutend w ichtiger zu sein ais jene.

A llerd ings is t die in tra -ind iv idue lle  P ro p o rtio n a lita t nu r fest- 
s te llbar bei Eigenschaften, die allgem ein einen hoheren Grad von 
K o rre la tion  m ite inander haben; denn nu r dann, wenn bestim m te 
Grade der einen E igenschaft bestim m ten Graden der anderen 
E igenschaft iibe rhaup t m it W ahrschein lichkeit zugeordnet sind, 
kann m an von einem durchschnittlichem  V erhaltn is beider E igen
schaften sprechen und zusehen, ob auch X  eine Annaherung an 
dies V erhaltn is zeige. Sind zwei Eigenschaften, die im  allgemeinen 
ko rre la tiy  sind, bei X  durch zahlenmaBige Konstanten ausdriick- 
bar, so is t aus dereń V erbaltn is um n itte lb a r der Grad ih re r in tra - 
ind iv idue llen  P ro p o rtio n a lita t in  X  zu berechnen. H andelt es sich 
z. B . um (prozentuale) Rangnum m ern, so is t die Annaherung 
ihres Q uotienten an 1 dies M aB; der W ert 1 selbst w iirde  bedeuten, 
daB X  in  beiden Eigenschaften gleich rang iert.

Aber selbst in  den Fallen, in  denen zwei oder mehrere E inzel- 
eigenschaften keine allgemeine K o rre la tion  besitzen, kann ih re  
gemeinsame starkę, maBige oder schwache Auspragung in  X  
psychographischen W ert haben. W ir w ollen dann von in tra - 
ind iy idue lle r G le ichform igkeit ( H o m o g e n e i t a t )  sprechen. 
So sind manche m ittelm aB ige Menschen w irk lic h  durchweg m itte l- 
maBig und dam it auch in  den Graden von Eigenschaften, die sonst 
von einander ganz unabhangig zu sein pflegen, g le ichform ig. 
Auch Id io tie  oder G en ia lita t konnen vielen Eigenschaften, die sonst 
nichts m iteinander zu tu n  haben, den gemeinsamen Stempel der 
U n te rw ertigke it oder U berw ertigke it aufdriicken.

N a tiirlic h  w ird  sich die P ro p o rtio n a lita t oder Hom ogeneitat 
der Eigenschaftsgrade niemals restlos durch alle Eigenschaften 
des Ind iv iduum s hinziehen —  dies Idea ł des „Norm alm enschen“  
e x is tie rt in  W irk lic h k e it n ich t — , yie lm ehr w ird  in  jedem In d i
y iduum  eine E igenschaft oder eine Gruppe von solchen eine V or- 
herrschaft fuhren und dam it der G esam tstruktur ihren Charakter 
aufpragen. So is t denn die A r t der H e g e m o n i e  und die h ierar- 
chische U nterordnung der anderen Eigenschaften un te r die fiih rende 
selber eine S truktureigenschaft.

W ie bereits friih e r bem erkt, is t die Charakterisierung eines 
Ind iv iduum s durch eine yorherrschende Eigenschaft schon im m er 
sehr be liebt gewesen. Aber wahrend m eist diese C harakte ristik 
eine bequeme Schematisierung und Vereinfachung, o ft eine re in  
apriorische K ons tru k tio n  war, is t sie bei der Psychographie erst 
rlie  Bekronung des Gebaudes, belegt durch die ganze E iille  der V er-
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haltungsweisen und abgeleitet aus der M ann ig fa ltig ke it a lle r E inzel- 
eigensehaften und iłire r Beziehungen zu einander. D arum  w ird  
auch die Feststellung einer Hegemonie in  der Psychographie nie- 
mals das In d iv id u u m  zu einer leeren E in fachhe it, sondem stets 
zu einer w irk lichen  M annig fa ltigke itse inhe it machen.

DaB sich entsprechende s tru k tu re lle  Eigenschaften auch 
f i ir  die Langssehnittsstruktur (d. h. die ze itliche Lebensgestaltung) 
des Ind iv iduum s aufstellen lassen, sei nu r kurz angedeutet. Es 
gehort h ierher vo r allem  die Konstanz oder V a ria b ilita t der E inzel- 
eigenschaften in  der Z e it, Wechsel oder G le ichform igkeit der Hege
monie, fem er die allgemeine Beschaffenheit des Entw icklungs- 
tempos, der E n tw ick lungsrhythm en; die A rt, w ie die unbestim m ten 
Anlagen der K in d h e it sich zu festen Eigenschaften konsolidieren 
und manches andere, w o fiir das k iin ftig e  Eigenschaftsschema die 
Problem stellungen zu schaffen hatte .

24*
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K a p ite l X X V .

Komparation.

In  der E in le itung  hatten w ir f i ir  das Gesamtgebiet der d iffe 
ren tie llen  Psychologie einen Schematismus aufgeste llt, nach dem 
sich v ie r H auptd iszip linen, zwei „ho rizon ta le “  und zwei ,,ve rtika le “ , 
ergaben. Von diesen is t noch die v ie rte  zu besprechen. D ie 
Kom parationslehre ve rha lt sich zur Psychographie ahnlich w ie die 
K orre la tionslehre zur V aria tionslehre: sie ha t zwei oder mehrere 
Psychogramme m iteinander zu verkn iip fen.

Zurze it is t allerdings die „Kom parationslehre”  noch n ich t 
v ie l m ehr ais eine papierne Forderung, die sich aus der Syste- 
m a tik  des Diagram m s (S. 18) e rg ib t; ih r tatsachlicher Zustand 
is t noch w e it em bryonaler ais der der Psychographie; und dies 
is t auch ganz verstandlich, da ja  ein gewisser Bestand von Psycho
grammen die Vorbedingung dazu is t, da li Kom parationen aus- 
fiih rb a r sind.

W ir werden uns also h ie r darauf beschranken konnen, in  a lle r 
K urze  die besonderen Aufgaben zu form ulieren, die der K om para
tio n  harren. A u f eine nahere Besprechung der M ethodik d iirfe n  
w ir um  so eher verzichten, ais sie sich im  wesenthchen m it der 
der Psychographie decken d iirfte .

D er Ausdruck ,,kom parative Psychologie”  e x is tie rt bekannt- 
lic h  schon seit einer Reihe von Jahren ; aber er w ird  in  einer ganz 
ungerechtfertig ten Beschrankung nu r auf die Tierpsychologie an
gewandt, genauer auf Vergleichung und Unterscheidung der T ie r- 
psyche von der menschhchen und der psychischen Beschaffen
h e it verschiedener Tierspezies untereinander.

Im m erh in  ha t doch auch dieser Sprachgebrauch m it dem, 
was w ir h ie r unter K om para tion  verstehen, ein Hauptkennzeichen 
gemein, eben die ve rtika le  Forschungsrichtung. Verglichen werden 
n ich t psyehische M erkm ale verschiedener A r t (n ich t Gedachtnis 
m it Inte lhgenz, oder w illk iirlic h e  m it unw illk iirhchen  Handlungen), 
sondern Lebenseinheiten; und jede der zu vergleichenden Lebens-
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einheiten w ird  in  bezug auf vie le verschiedene M erkm ale —  
le tzten  Endes in  bezug auf die gesamte S tru k tu r ih re r psycho- 
physischen Beschaffenheit — m it der anderen verglichen.

D er B e g riff der „Lebenseinheit“  is t w eiter ais der des E inze l- 
ind iv iduum s. Denn auch eine Gruppe oder Masse von In d iv i- 
duen —  ein V o lk, eine Rasse, ein Geschlecht, ein Stand — kann in  
sich eine Gemeinsamkeit der psychischen S tru k tu r besitzen, die 
groB genug is t, run die Gruppe ais Gesam theit zu psychogra- 
phieren und m it anderen Gruppen zu kom parieren.

W ir m iissen also K om para tion  in  diesem weiteren Sinne 
nehmen, wenden uns aber zunachst der M ethode in  ih re r engeren 
Bedeutung, ais Vergleichung zweier oder m ehrerer E in ze lin d iv i- 
duen zu.

Am  einfachsten lie g t das Problem  do rt, wo es sich um Ver- 
gleichung zu h i s t o r i s c h - b i o g r a p h i s c h e n  Zwecken 
handelt. D er H is to rike r lie b t es ja , die Sonderart seines Helden 
gerade dadurch in  helleres L ic h t zu setzen, daB er ihn  neben 
andere s te llt und nun A hn lichke iten und Abweichungen im  Wechsel- 
spiel hervortre ten laB t. Man denke nu r an die zahlreichen Ver- 
gleichungen von S c h il l e r  und G o e t h e , oder von A l e x a n d e r  dem 
GroBen im d  N a p o l e o n .

Das bisher nu r in tu itiv  geiibte Yerfahren kann sehr w ohl m it 
H ilfe  psychographischer Schemata system atisiert und ve rfe ine rt 
werden. A is Beispiel h ie rfiir  seien vo r allem  die von G roos  und 
seinen Schiilern m it H ilfe  der psychographischen S ta tis tik  ange- 
ste llten  Kom parationen e rw a h n t1.

So w u rden  von  K a r l  un d  M a r i a  G r o o s 2 d ie  op tischen Q u a lita te n  
m  der L y r ik  S c h i l l e r s  m it denen G o e t h e s  (d ie  F r a n k  berechnet h a tte ) 
ve rg lichen . H ie rb e i fanden sie u n te r anderem  d ie  folgenden A bw eiehun- 
gen un d  tlb e re in s tim m u n g e n . A b w e ic h u n g e n : In  der J u g e n d ly rik
ze ig t S c h i l l e r  un ge fa h r d o p p e lt sov ie l A u sd riic ke  f i i r  op tische  Q u a lita te n  
(a u f je  zehntausend T e x tw o rte  be rechnet) w ie  G o e t h e . D e r ju ng ę  S c h i l l e r  

o ffe n b a rt eine v ie l g ro fie re  V orlieb e  ais G o e t h e  f i ir  d ie  p ra ch tig e n  un d  
schm iickenden op tischen  A u sd riicke  w ie : g o ld ig , G lanz, G lu t, Schein un d  
verw andte . B e i G o e t h e  s te ig t m it zunehm endem  A lte r d ie  Z a h l der 
op tischen Q u a lita te n  etwas an, be i S c h i l l e r  s in k t sie m e rk lic h , nam en t- 
lic h  d e u tlic h  ze ig t s ich  dies be i den A u sd riicke n  f i i r  G lanz, G lu t, Schein. —  
D b e r e in s t im m u n g e n : B e i be iden is t das V e rh a ltn is  der bu n te n  F a rbe n  
zu a lle n  anderen op tischen  Q u a lita te n  m e rk w iird ig  k o n s ta n t, e tw a  w ie 
1: 3 un d  zw ar ebenso in  den Jugend- w ie  in  den A lte rsd ich tu n g e n . V on  
der Jugend zum  A lte r h in  fin d e t sich be i be iden, d a fi d ie  H a u fig k e it des

1 Vgl. S. 341/2. 2 1987.
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R o t s in k t, d ie  des G rim  s te ig t; be i be iden is t B la u  sehr scłrw ach, G elb 
fa s t ga r n ic h t v e rtre te n . B e i be iden fin d e t m it steigendem  A lte r  e in  
re la tive s  Zunehm en de r „n a ch  h e li h in “  tendie renden Q u a lita te n  s ta tt.

D er Am erikaner W o o d s  e rb lick t in  den Versuchen, historische 
Problem e m it statistischen Methoden zu bearbeiten geradezu einen 
neuen Zweig der Geschichtswissenschaft, den er „H is to rio m e trie “  
n e n n t1. E r selbst b rin g t ein eigentiim liches Beispiel h ierzu:

U m  d ie  a lte  F rage , ob Sophokles oder E u rip id e s  der groBere D ic h te r 
gewesen sei, o b je k tiv  zu entscheiden, such t e r s ta tis tis c h  d ie  Resonanz 
be ider in  neueren lite ra ris c h e n  W erken fes tzuste llen . E r z a h lt daher in  
K o n ve rsa tio n s le x ic is  un d  L ite ra tu rg e sch ich te n  erstens d ie  be iden D ic h te rn  
gew idm eten Z e ilen , zw e itens d ie  in  den W iird ig u n g e n  en tha ltenen  loben- 
den im d  tade lnden  A u s d riic k e ; im d  insbesondere d ie  zw e ite  S ta tis tik  ze ig t 
das ganz unverkennbare  U b e rg ew ich t des Sophokles.

Ic h  b in  allerdings iiberzeugt, dafi gerade f i ir  geschichtswis- 
senschaftliche Zwecke die K om paration m it qua lita tive n  Analysen 
und w irk lich  psychographischen Untersuchungen w e it m ehr w ird  
erreichen konnen, ais m it bloBer S ta tis tik .

Auch hierzu noch ein Beispiel, welches zugleich beweist, daB 
eine K om para tion  n ich t nu r zwisehen E inze lind iv iduen m oglich is t.

B a e r w a l d (3 7 6 ) h a t d ie  V ersch iedenhe it zw e ier K u ltu re p o ch e n , nam 
lic h  de r G oetheze it u n d  der G egenw art, d u rch  A nw endung psychologischer 
K a te g o rie n  zu kennzeichnen ve rsu ch t. D ie  G oe theze it is t dem  V o rs te l- 
lu ng s typ u s  nach m ehr „ze ich n e risch -rh y th m isch “  oder fo rm a l, de r D enk- 
ric h tu n g  nach a b s tra k t, im  G e fiih ls leben  von  ru h ig e n  M isch ge fiih len  be- 
h e rrs e h t; unsere Z e it is t dagegen c h a ra k te ris ie rt d u rch  eine m ehr „k o lo r i-  
stisch-m e lod ische“  oder m a te ria le  B escha ffenhe it des V ors te llens, konkre tes 
D enken u n d  p ricke ln d e  M ischge fiih le .

D ie Kom parationsm ethode ha t aber auch ih re  besonderen 
p s y  c h o l o g i s c h e n  Aufgaben zu losen; sie t r i t t  h ie r der 
K orrelationsm ethode an die Seite, da sie gleich dieser Problem e des 
psychischen Strukturzusam m enhangs, w ie solehe der psychischen 
A tio log ie  zu bearbeiten ha t.

B eziig lich der S t r u k t u r p r o b l e m e  kann die U n te r
suchung vie le r M erkm ale bei einer kleinen Zahl von In d iy id u e n  
ahnliches leisten w ie die (bei der K orrelationsm ethode iib liche) 
Untersuchung weniger M erkm ale an einer groBen Zahl von In d i
yiduen. F ingiereo w ir den F a li, es seien dre i Ind iy idue n  auf 
G rund desselben Schemas ausfiih rlich  (z. B . in  bezug auf hun- 
d e rt E igenschaften) psychographiert. Bei Vergleichung mogę es 
sich ergeben, daB eine Gruppe von zehn Eigenschaften bei jeder

1 340, 340 a.
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Person ein in  sich gleichartiges Geprage trage (sie seien etwas bei 
A  sam tlich stark. bei B  sam tlich maBig, bei C sam tlich schwach 
ausgepragt), so is t die W ahrscheinlichkeit sehr gro8, daB jene 
zehn Eigenschaften in  eiiiem  starken allgemeinen S trukturzusam - 
menhang m iteinander stehen. D er G rad der W ahrscheinlichkeit 
eines solchen Zusammenhangs hangt h ie r offenbar n ich t m ehr von 
der Anzahl der gepriiften  Ind iv iduen , sondern von der Anzahl 
der gemeinsamen variierenden M erkm ale ab; w ir haben es also 
m it einer „ve rtika le n  K orre la tion*1 zu tun , und es scheint m ir 
n ich t unm oglich, daB sich h ie rfiir spater auch noch einm al eine 
m athem atische Behandlung finden w ird . Heute muB aber diese 
Andeutung geniigen. D ie Methode w ird  vo r allem  dazu dienen, 
um  das S tru k tu rb ild  bestim m ter Typen festzulegen; eine v ie l- 
seitige und vergleichende Untersuchung re la tiv  weniger Typenan- 
gehoriger versprich t h ier E inb licke  in  den Aufbau und den Bereich 
des Typs, w ie sie durch Massenuntersuchungen niemals gewonnen 
werden konn ten1.

Zu a t i o l o g i s c h e n  Feststellungen f iih r t uns die Methode 
dann, wenn w ir solche Indm duen  oder Lebenseinheiten kom pa- 
rieren, welche durch bestim m te Existenzbedingungen (Geschlecht, 
Rasse, Fam ilie . Erziehung, M ilieu  usw.) verbvmden oder geschie- 
den sind. W ie man hierbei gewisse absichtslose E xperim ente der 
N a tu r und der K u ltu r der vergleichenden Beobachtung dienstbar 
machen kann, is t bereits S. 72f. ausgefiih rt worden.

Das H auptproblem  is t n a tiir lic h  w ieder das V erha ltn is der 
inneren (angeborenen, vererbten) zu den auBeren (sozialen, pada- 
gogischen, M ilieu-)Faktoren, unter denen der Mensch steht.

D ie a l l g e m e i n  m e n s c h l i c h e n  inneren D ispositionen 
sind z. B . dann besonders deutlich  festste llbar, wenn bei der K om 
para tion  zweier Menschen, die unter durchaus yerschiedenen E x i- 
stenzbedingungen stehen, vie lseitige Analogien zutage tre ten . So 
fand ich  2, daB die Sprachentw icklung eines norm alen vollsinnigen 
Kindes, und die ganz abnorme E ntw icklung  der Fingersprache, 
w ie sie H e l e n  K e l l e r  im  siebenten Lebensjahre durchm achte, in  
der Reihenfolge der einzelnen Stadien iiberraschende U bereinstim - 
mungen zeigte; hieraus da rf man schlieBen, daB der im  Sprechen- 
lem en sich bekundende geistige F o rts ch ritt auf einer allgem ein 
menschlichen inneren Entw icklungsanlage beruht.

D ie Psychologie der G e s c h l e c h t s u n t e r s c h i e d e  w ird

1 Vgl. S. 199. * 2 1385.
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so lange zu keinen w irk lic h  befriedigenden Ergebnissen kommen, ais 
sie sich auf die Vergleichung einzelner M erkm ale bei beidep Ge- 
schlechtern beschrankt. D ie  grundlegenden Unterschiede zwischen 
m annlicher und w eiblicher Psyche hegen nun einm al n ich t in  diesem 
oder jenem inha ltlichen  D e ta il, sondern im  ganzen S truk tu rb ilde , 
in  dem Gewichts- und B e d e u t u n g s y e r h a l t n i s  der F unk
tionen. Schon an einer friihe ren  Stelle, ais w ir von der yerschie
denen V a ria b ilita t beidei Geschlechter sprachen, muBten w ir auf 
diesen U m stand hinweisen (vg l. S. 278). E rs t wenn es gelingt, 
typische Vollpsychogram m e f iir  jedes der beiden Geschlechter auf- 
zustellen und diese zu kom parieren, w ird  man zur Herausarbeitung 
der charakteristischen U nterschiedspunkte vordringen. E inen be- 
deutenden S ch ritt yorw arts auf diesem Wege ha t die Untersuchung 
H e y m a n s  getan

E in  besonders aussichtsreiches Problem  f i ir  d ie Kom parations- 
methode is t aber das der V  e r e r b u n g .  Auch h ie r waren bisher 
d ie meisten w issenschaftlichen Untersuchungen, insbesondere dier 
jenigen des Eugenics In s titu ts , ,.ho rizon ta l“  vorgegangen: E in  
M erkm al (z. B . Tuberkulose, oder m usikalische Begabung, oder 
E rfo lg  in  der Schule) wurde an sehr vielen Paaren yerw andter 
Personen verglichen, um  die V erw andtschaftskorre lation zu be
stim m en. Aber w ir m iissen auch h ie r von der Vereinzelung des 
zu untersuchenden M erkm als loskommen. Von der p h y s i s c h e n  
Vererbung wissen w ir es ja  langst, daB ih re  W irksam ke it n ich t 
in  iso lie rten M erkm alen der H aarfarbe oder der Nasenbiegung, 
sondern in  einer D urchdringung der ganzen anatom ischen S truk
tu r und funktione llen  Beschaffenheit m it iibereinstim m enden Ziigen 
besteht. Zweifellos g ilt Gleiches auch von der p s y c h i s c h e n  
Vererbung; die wesentlichsten Ubereinstim m ungen mogen erst in  
jenen „fo rm a len“  und „s tru k tu re lle n “  E igenschaften zu finden 
sein, d ie  iibe rhaup t nur ais Ergebnisse v ie lse itiger Psychogramme 
zutage tre ten , dagegen bei einer von yornherein einsetzenden 
Isoherung der M erkm ale gar n ich t getroffen werden.

S o m m e r , der d ie  B edeutung der F a m ilie n fo rsch u n g  so na ch d ru ck lich  
b e to n t, a rb e ite t auch vorw iegend k o m p a ra tiy ; denn er y e rfo lg t d ie  A nge- 
ho rigen  e ine r e inzigen F a m ilie  du rch  eine R e ihe  von  G ene ra tio ne n ł . F re i
lic h  s ind  d ie  f i i r  jede einzelne Person vorhandenen M a te ria lie n  zu d iir f tig , 
u m  eine w irk lic h  psychographische V erg le ichung  zu e rlau ben .— A nders s te h t 
es m it dem  M a te ria ł von H e y m a n s  un d  W i e r s m a 3 , das, w ie  schon m ehr- 
fa ch  e rw ahn t, nach beiden D im ensionen s ta rk  ausgedehnt is t : D ie  A n - 
gehorigen sehr v ie le r F a m ilie n  s ind  in  bezug a u f sehr v ie le  M erkm ale

1 1031. 1 316. 3 306.
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p sych og raph ie rt w orden. A be r auch diese V erfasser begn iigen sich m it 
de r B erechnung des E rb lich ke itsm a fle s  f i i r  jedes einzelne M erkm a l; an 
d ie  v e rtik a le  G esam tvergle ichung der F a m ilie n m itg lie d e r w a r le id e r noch 
n ic h t gedacht w orden.

In  dem zu erhoffenden k iin ftig e n  Psychogram m archiy sollte 
man vo r allem  f i ir  m oglichst yollstandige Psychogramme von 
F am ilien  sorgen.

Aber n ich t nu r die bei Verw andten-Kom parationen zu fin - 
denden Ubereinstim m ungen, sondern auch die Abweichungen sind 
psychologisch w ich tig . Sie erlauben eine A bstufung der A hn lich - 
ke it, die zu den Abstufungen des Verwandtschaftsgrades in  Be
ziehung gebracht werden kann. Oder sie zeigen (bei Vergleichung 
eines Kinderpsychogram m s m it den Psychogrammen beider E ltem ), 
welche Seiten der geistigen Personlichkeit m ehr von der M u tte r, 
welche m ehr vom  V a te r bestim m t sind. U nd sie sind endlich im - 
stande, die absolute Grenze der Vererbungsw irkung sichtbar werden 
zu lassen. W ahlen w ir nam lich zur K om paration  F am ilienm it
glieder, bei welchen alle reinen Hereditatsbedingungen gleich sind 
—  also Geschwister — , so haben w ir d ie dennoch yorhandenen 
Abweichungen zweifellos auf andere Ursachen ais die Vererbung 
zuriickzu fiih ren . U nd wenn nun gar auch die M ilieubedingungen, 
un te r denen die verglichenen Ind iy idue n  leben, identisch sind, so 
sind w ir genotig t. d ie  Unterschiede jenem tie fsten  K em  der In - 
d iy id u a lita t zuzuschreiben, der in  seiner S ingu la rita t allen n ive l- 
herenden Bedingungen tro tz t.

Am  reinsten wurden derartige Untersuchungen an Zw illingen 
sein, doch liegen iib e r solehe bisher nu r yereinzelte Bemerkungen 
vo r (vg l. S. 73); dagegen sind bereits einm al zwei im  A lte r sich 
ziem lich nahestehende geschlechtsgleiche Geschwister kom parativ 
behandelt worden. B in e t  ha t seine beiden Tochter, ais sie im  
A lte r von 12 und 13 Jahren standen. einer groBen Reihe von 
Experim enten und Beobachtungen un te rw orfen \  U nd wenn er 
in  erster L in ie  dam it auch n ic h t eigentlich psychographische und 
kom paratiye Zwecke ye rfo lg t, sondem seine Ergebnisse vom ehm - 
lich  ais U lustra tionen f i ir  allgem eine Inte lligenzproblem e benutzt, 
so e rg ib t sich doch ais Nebenresultat eine sehr lehrreiche G e g e n -  
i i b e r s t e l l u n g  d e r  b e i d e n  I n d i v i d u a l i t a t e n .  
Lehrre ich is t erstens, daB h ie r die Grenze der Vererbungsw irkung 
sehr deu tlich  s ich tbar w ird ; denn die Verschiedenheit der beiden 
S chw esternindividualitaten t r i t t  m it iiberraschender Scharfe zu-

1 692. Vgl. a. S. 350.
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tage. Lehrre ich is t aber auch, w ie sich h ier die ve rtika le  V er- 
gleichung bew ahrt; denn in  jedem der beiden K in d e r is t es erst 
das Zusam m enwirken a lle r Einzelergebnisse zu einem geschlosse- 
nen G esam tbild, das die charakteristische U nterscheidung der In d i- 
v id u a lita te n  erm oglich t. W enn B i n e t , auf der Suche nach einer 
m oglichst umfassenden Form el f iir  diesen U nterschied, schlieBlich 
die A usdriicke ,.S ta b ilita t“  f i ir  die eine und „V a ria b ilita t“  f i ir  die 
andere ais die angemessensten em pfindet, so sind es charakteristi- 
scher Weise umfassende Struktureigenschaften, n ich t solche, die 
sich auf irgendeine in h a ltlich  determ inierte F u nktion  beziehen.

Bezeichnend fiir  diese Anwendung der Komparationsmethode 
ist folgende Zusammenfassung am SchluB der BiNETschen Arbeit:

„N o u s  tro u vo n s  d ’une p a rt chez l ’un  de nos su je ts la  preo is ion  de 
la  pensee, l ’a p titu d e  a  se rendre  com pte , la  constance de 1’a tte n tio n , l ’es- 
p r it  p ra tią u e , le  dśve loppem ent m śdiocre de l ’ im agerie  spontanśe, e t p a r- 
dessus to u t 1’a tte n tio n  d irigee  vers le  m onde e x tó rie u r. E st-ce  que to u t 
ce t ensem ble de ąu a litós  ne s’oppose pas, dans un  cu rie u x  con tra ste , a 
ce t au tre  e s p rit, chez leque l l ’e s p rit d ’obse rva tion  e xte rieu re  m oins dóve- 
lo pp ś, une pensóe m oins prścise, m oins m e thod ique , m oins consciente, 
nne a tte n tio n  m oins soutenue s’ a llie  au dóveloppem ent de 1’ im a g in a tio n , 
au  sens poó tique , a la  v iv a c ite , a l ’ im p re vu , au  caprice ? N e sont-ce pas 
la  deux p o rtra its  b ien  logiques e t b ien  v iv a n ts  ?“

Diese G egeniiberstellung e rinnert uns zugleich lebha ft an die 
Typengliederung, die w ir friih e r un te r der Bezeichnung ,,sub- 
je k tive r“ /,,o b je k tive r‘ : T j7p an einer Reihe von seelischen F unk
tionen durchgesprochen haben.
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B e i der A nlage der B ib lio g ra p h ie  le ite te n  m ich  d ie  fo lgenden Ge
s ich tsp u n k te :

1. F a c h g e b i e t e .

V o lls ta n d ig k e it w urde angestreb t b e z iig lich  der w i s s e n s c h a f t 
l i c h e n  Y e ro ffe n tlich u n g e n  de r neueren Z e it, w elche d ire k t P roblem e 
de r d iffe re n tie lle n  P sycho logie zum  G egenstand haben. W enn dies Id e a ł 
n a tiir lic h  auch n ic h t ganz e rre ic h t w erden kan n , so h o ffe  ic h  doch, daB keine 
irgendw ie  be langre iche L iic k e  geblieben is t.

A uB er den au sd ru ck lich  d iffe re n tie ll-p sych o lo g isch e n  Forschungen 
suchte ich  aber auch d ie jen ige  L ite ra tu r heranzuziehen, d ie  n u r nebenbei 
un d  ge łegen tlich  P rob lem e unserer D is z ip lin  behande lt, sow ie d ie jen ige , 
d ie  n ic h t re in  - w issenscha ftlicher, sondern fe u ille to n is tisch e r, sozia ler, 
p o litis c h e r, o k k u lte r N a tu r is t. W enn m an bedenkt, daB unser G eb iet 
e inerse its eine A bzw eigung de r generellen P sychologie d a rs te llt, anderer
seits m it zah lre ichen anderen W issenschaften im d  p ra k tisch e n  K u ltu rg e - 
b ie ten  v e rk n iip ft is t, so w ird  ve rs ta n d lich , daB d iffe re n tie ll-p sycho log isch e  
G esich tspunkte , F rageste llungen und  Ergebnisse in  e ine r ganz un iiberseh- 
baren A usb re itu n g  vo rkom m en ; eine auch n u r einigerm aBen erschopfende 
b ib liog raph isch e  B ehand lung  a lle r dieser B eziehungen is t ebenso unm og
lic h  fu r  den V erfasser, w ie  sie f i i r  den B en u tze r zwecklos w are.

Ic h  habe daher d ie jen igen  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G r e n z -  
g e b i e t e ,  d ie  ih re rse its  be re its  eine selbstandige D is z ip lin  b ild e n , n u r 
in  enger A usw ah l b e riic k s ic h tig t. E in ig e  H a u p tw e rke  un d  v o r a llem  b ib lio 
graph ische H ilfs m itte l nenne ic h , um  dem  B en u tze r das W e ite ra rb e ite n  
zu  e rle ic h te m ; im  iib rig e n  beschranke ic h  m ich  a u f d ie jen igen  P u b lik a tio n e n , 
dereń B eziehung zu  den e ig e n tlic h  d iffe re n tie ll-p sych o lo g isch e n  P rob lem en 
eine re c h t nahe is t. —  In  solcher W eise w u rden  z. B . be ha nd e lt: gene
re lle  P sycho log ie , P sych ia trie , S innesphysio logie, K rim in a lp sych o lo g ie , 
A s th e tik , K u n s t-, L ite ra tu rw isse n sch a ft. tT b e ra ll, w o diese G ebiete b e riih rt 
w erden, w ird  au sd ru ck lich  e rw a h n t, daB n u r eine A usw ah l v o rlie g t, even- 
tu e ll auch, welche F ragen n ic h t m it einbezogen s ind .

F iir  d ie  n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n  P u b l i k a t i o n e n ,  
d ie  ja  in  m anchen G renzgebieten e inen z ie m lich  groBen U m fang  annelunen, 
d a rf de r B enu tze r n a tiir lic h  noch w eniger a u f V o lls ta n d ig k e it rechnen, 
Es is t h ie r Sache des Z u fa lles , ob diese oder jene A bh an d lu ng  z u r P sycho
log ie  de r F ra u , d ie  in  de r L ite ra tu r zu r F rauenfrage e n th a lte n  is t, oder 
eine D a rs te llu n g  von  S ch iile rtyp e n , d ie  s ich  in  padagogischen Z e itungen 
fin d e t, oder e in  A u fsa tz  zu r P sychologie des K iin s tle rs  in  e ine r schon- 
ge istigen  Z e its e h rift m ir  be kan n t geworden is t oder n ic h t.

2. S p r a c h g e b i e t e .
B e i denjenigen A b te ilu n g e n , in  denen V o lls ta n d ig k e it angestreb t 

w urde , ve rsuchte  ic h  d ie  deutsche, franzosische, englisch-am erikanische, 
ita lie n isch e , ho lland isehe L ite ra tu r m og lich s t g le ichm aB ig zu b e riic k - 
s ich tig e n ; daB h ie rb e i doch u n w illk iir lic h  d ie  A u fza h lu n g  der deutschen
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L ite ra tu r am  erg ieb igsten w u rde , is t schon wegen der m ir  zu r V e rfiig u n g  
stehenden lite ra rise h e n  H ilfs m itte l se lbs tve rs tan d lich . L ite ra tu r in  m ir  
unbekannten Sprachen kon n te  n u r so w e it e rw ah n t w erden, a is ic h  d ie  
bezuglichen T ite l in  e iner m ir zugangliehen Sprache z it ie r t fan d .

F iir  d ie je n ige n  G ebiete, d ie  n u r in  A usw ah l e rw ah n t w erden, fin d e n  
deutsche W erke, deutsche B ib lio g ra p h ie n  oder deutsche tJbersetzungen 
frem de r W erke B evorzugung.

3. Z e i t l i c h e  B e g r e n z u n g .

D a von  e ine r w issenschaftlichen Bew egung a u f unserem  G eb ie t noch 
n ic h t langer ais s e it e tw a  einem  V ie rte lja h rh u n d e rt d ie  Rede sein kan n , 
so beschranken s ich  in  den m eisten A b te ilu n g e n  d ie  N ennungen a u f diese 
Z e it. N u r in  e in igen w enigen G ebieten, d ie  schon in  fru h e re n  Z e itla u fe n  
e in  lebha fte res Interesse gefunden haben (z. B . Tem peram entenlehre, 
C harakte rleh re , P hreno log ie ), habe ic h  auch d ie  a lte re n  W erke genann t, 
n a tiir lic h  ohne h ie r f i i r  Y o lls ta n d ig k e it G ew ahr le is ten  zu konnen.

In  e in igen G ebieten, in  denen z ie m lich  v ie l L ite ra tu r aus verschie- 
denen Jah rzehn ten  e x is tie rt, schien es m ir w iinsehensw ert, dem  B en u tze r 
d ie  ze itlich e  Scheidung zu e rle ich te m . Ic h  w a h lte  dann d ie  J a h rh u n d e rt- 
wende ais G renzp un kt un d  s te li te  d ie  L ite ra tu r b is  1899 u n d  d ie  s e it 1900 
in  ge trenn ten  A b te ilu n g e n  zusam m en.

F o rtg e fiih rt is t das V erze ichn is m o g lich s t v o lls ta n d ig  b is  O stem  1911; 
doch kon n te  auch noch eine z ie m lich  b e tra ch tlich e  A nza h l von  V e r- 
o ffe n tlich u n g e n  aus dem  Som m er des Jahres 1911 aufgenom m en w erden.

4. E i n t e i l u n g .  V e r w e i s u n g e n .

D ie  B ib lio g ra p h ie  z e rfa llt in  v ie r H a u p tte ile , dereń je d e r in  v ie le  
U n te rab te ihm gen  ge g lied e rt is t.

D ie  erste A b te ilu n g  behande lt G esam tdarste llungen und  G rund- 
problem e. H ie rh e r gehoren m ethodo log ische, sy inp tom a to log ische  und 
atio log ische F ragen, sofe rn sich  diese n ic h t a u f eine einzelne m enschliehe 
E ig en scha ft, sondem  a u f d ie  in d iv id u e lle  D iffe re n z ie ru n g  im  ganzen 
beziehen.

D e r zw e ite  T e il u m fa fit d ie jen igen  A bhand lim gen , w elche den V a ri- 
an tenb ildungen  e ine r be stim m te n  a llgem ein  m enschlichen E ig en scha ft ge- 
w id m e t s ind . also a lle  U ntersuchungen iib e r In te llig e n z , T em peram ent, 
C harakte r, G edachtn is, A u fm e rksa m ke it usw.

D e r d r itte  T e il is t den D iffe renzie rungen  gew idm et, d ie  m it den 
bio logischen Tatsachen des A lte rs  und  des G eschlechts in  Zusam m enhang 
stehen. H ie r fin d e n  also U nte rsuchungen iib e r d ie  e inze lnen A lte rss tu fe n  
de r K in d h e it, iib e r das P u b e rta tsa lte r, das G re isena lte r, fe m e r d ie  w e it- 
sch ich tige  L ite ra tu r zu r F rauenpsycho log ie P la tz .

Im  v ie rte n  T e ile  end lieh  s ind  „besondere V erha ltungsw o isen ‘ " be
h a n d e lt, d . h . solehe T a tig k e ite n  un d  D ispos ition en , d ie  n u r be i e ine r be
s tim m te n  k le ine ren  oder groBeren G ruppe von  M enschen vorkom m en, 
w ie k iins tle rische s  S chaffen, w issenschaftliches A rb e ite n , V e rb rech ertum , 
fe m e r e in ige e igenartige  F u n k tio n e n , w ie  V erdoppe lung der P e rso n lich ke it, 
Synasthesie.

N u n  fiig e n  s ich  aber d ie  einzelnen N um m em  durchaus n ic h t im m er
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g la tt und  e in d e u tig  e ine r de r so entstandenen A b te ilu n g e n ; ja  be i vie len  
is t es geradezu Sache de r W illk iir ,  be i w elcher A b te ilu n g  m an sie nenn t. 
(So kan n  z. B . eine U n te rsuchung iib e r d ie  In te llig e n z  zug le ich  M ethoden- 
fragen , G eschlechtsunterschiede und d ie  w issenschaftliche P ro d u k tio n  
behandeln , w urde also in  a lle  v ie r H a u p ta b te ilu n g e n  gehoren.) D em  so 
entstehenden M angel habe ic h  d u rch  e in  m o g lich s t w e it d u rch g e fiih rte s  
System  von  V erw eisungen zu  begegnen gesuch t; be i je d e r A b te ilu n g  w erden 
m it ku rzeń  S tich w o rte n  d ie jen igen  N um m em  der anderen A b te ilm ig e n  
genannt, d ie  eben fa lls e inen B e itra g  zu dem  Them a de r vorliegenden A b - 
te ilu n g  e n th a lte n  oder zu e n th a lte n  scheinen.

B e i dieseD V erw eisungen w ird  fre ilic h  m anches iibersehen w orden 
se in ; be z ie h t s ich  doch m e is t de r T ite l e iner A bh an d lu ng  n u r a u f das 
H a u p tth e m a , ohne erkennen zu lassen, w elche N ebengesich tspunkte m it-  
behande lt s in d . B e i jenen  W erken , d ie  m ir dem In h a lte  nach be kan n t 
s in d , kon n te  daher d ie  V erw eisung in  w e ite rem  U m fange e rfo lgen, a is bei 
den anderen.

5. I n h a l t s a n g a b e n .

B e i e ine r groBeren A n za h l vo n  P u b lik a tio n e n  habe ic h  d u rch  kn a jip e , 
in  rundę  K la m m em  gesetzte S tich w o rte  den In h a lt, sow e it e r d iffe re n - 
tie ll-psye ho log isch e r N a tu r is t, anzudeuten versuch t.

B e i a lle n  V e ro ffe n tlie h u n g e n , d ie  im  T e x tte il dieses Buches se lbst 
Besprechung fin d e n , is t auBerdem  d ie  be tre ffende  S eitenzahl des Textes 
angegeben, a u f de r m an s ich  iib e r den In h a lt o rie n tie re n  kan n . Es geschieht 
diese V erw eisung ste ts d u rch  d ie  W o rte : „V g l. T e x t . . . “ .

6. A b k i i r z u n g e n .

U m  B a u m  zu sparen, is t in  w e item  U m fang  von  A b k iirzu n g e n  Ge- 
b rauch  gem acht w orden.

In  den T ite ln  de r A bhand lungen bedeute t 
D if f .  =  D iffe re n z . exp. - e xp e rim e n te ll. E x p . — E xp e rim e n t. in d . =  
in d iv id u e ll. P a d . =  P adagog ik. p a d . =  pM agogisch . p s .,P s . =  P sycho
lo g ie , P sycho logy, psycholog isch, psycholog iąue, psycho log ica l. Sd. =  S tu - 
d ien , S tud ies.

I

Besonders aber w urde  f i i r  d ie  Z e it s c h r i f  te n  e in  beąuemes Zeichen- 
system  d u rc h g e fiih rt, das im  w esenthchen vo n  O t t o  L i p m a n n  aus- 
g e a rb e ite t is t un d  s e it 1911 in  a lle n  B ib lio g ra p h ie n  der Z e its c h rift u n d  des 
In s titu ts  f i i r  angew andte P sychologie V e rw e rtu n g  fin d e t.

In  de r vorliegenden B ib ho grap h ie  kom m en fo lgende A b k iirzu n g e n  v o r: 
A g Z P t  =  A llgem eine Z e its c h rift f i i r  P sych ia trie  u . psych isch -ge rich tliehe

M e d iz in . (v .  L a h r .) B e r l in  R e im e r .
A m J P s  =  A m erican  Jo u rn a l o f P sycho logy ( S t .  H a l l ) .  W orcester U . S. 
A n N a tP h  =  A nna len  d . N a tu rp h ilo so p h ie  ( O s t w a l d ) . Jena, F ischer. 
A n P s  — Annóe psychologiąue ( B i n e t ) . P aris , M asson &  Cie.
A rG s P s  =  A rc h iv  f i i r  d ie  gesam te P sychologie ( M e u m a n n ,  W i r t h ) .

L e ip z ig , E ngelm ann.
A r  K r  =  A rc h iv  f i i r  K r im in a la n th ro p o lo g ie  u n d  K r im in a l is t ik  (G ross).

L e ip z ig , V ogel.
A rP s  =  A rch ives de psychologie ( F l o u r n o y ,  C l a p a r e d e ) .  G enf, K iin d ig . 
A r P ł  =  A rc h iy  f i i r  P sych ia trie  u n d  N e rven kra nkh e ite n  ( S i e m e r l i n g ) .

B e rlin , H irschw a ld .
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A r P tC r  =  A rc h iv io  d i p s ic h ia tria , neu ropa tia , a n tro p o lo g ia  c rim ina le  
( A n d e n i n o ) .  T u rin , Bocca.

A rS y s tP h  — A rc h iv  f .  system at. P h ilo s . ( S t e i n ).

B P s A u  =  B e itra ge  z u r P sychologie der Aussage ( S t e r n ) .  L e ip z ig , B a rth . 
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P t W  — Psychiatrisch-neurologische W ochenschrift ( B r e s l e r ) .  H a lle ,

M arho ld .
R d e P h  =  B evue de Philosophie ( P e i l l a u b e ) .
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V P h  — V ie rte lja h rs s c h rift f. w issenschaftl. Philosoph ie u. Soziologie 

( B a r t h ) .  Le ipz ig , Re is land.
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forschung ( S t e r n  u . L i p m a n n ) .  Le ipz ig , B a rth .
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zig, B a rth .

H e rr  D r. L i p m a n n  is t  m ir  n ic h t  n u r  du rch  einzelne b ib liog raph ische 
Nachweisungen b e h ilf lic h  gewesen, sondem  h a t m ir  auch seine au fier- 
o rd e n tlic h  re ichha ltigen  L ite ra tu rsa m m lun ge n  iib e r F rauenpsycholog ie und  
iib e r Synasthesie zu r V e rfiig u n g  geste llt. So bestehen die A b te ilungen  
C  V I — I X  un d  D  X  zum  g ro flte n  T e il aus dem von  ih m  freun d lichs t 
iiberlassenen M a te ria ł. Ih m  sei h ie r f i ir  he rz lich  D a nk  gesagt.
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1. B a h n s en , J. B e it r .  z. C harakte ro log ie . M i t  bes. B e riic k s ic h tig u n g  p iid a g . 
F ra g e n . Lpzg., Brockhaus. 1867. 2 Bd. 442 u. 362 8 . (Vgl. T es t S. 11,
8 . 189 u. Anh.)

2. B e n e k e , E. Le h rbu ch  d. P s. a is  N a tu r io . 3. A ufl. B e rlin , M itt le r . 1861.
Insbes. 9. K ap .: V on d. in d iv id ueU en  Verschiedenheiten d. menschlichen

S eelenentw icklung. S. 240—264. — (B. fo rd e rt eine d iff. Ps. ais besondere 
D isz ip lin  u n te r dem Namen „pragm at. Ps.“  oder „A n th ro p o l.")

3. —, F. E . P s. Skizzen. Bd. I I :  Ub. d ie  Verm dgen d. m enschlichen Seele 
u . dereń a llm a h lic h e  A u sb ild u n g . GOttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 
1827. Insbes.: „ In d . Verschiedenheiten“  8 .9 5—116 u n d : „ In d . B ildungen“  
S. 417—531. — (Die Sk. en tha lten  e igen tlich  eine d iff. Ps. in  nuce. Zu- 
sam m enw irken von Anlagen [,,UrvermOgen“ ] und Reizen. Polem ik 
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mente, Genie und  Talent, praktische u. theoret. Talente.)

4. B in e t, A. et H e n b i , V . L a  ps. ind im d u e lle . AnPs 2, 411—465. 1896. 
— (Vgl. T e x t 8 . 90/91, 206 f.)
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6 . C h b is t , F. C harak te ro log ie  a u f  ps. G ru n d la g e . Lpzg., Mutze. 1907. 72 8 .

(G ib t u. a. folgende Typengliederung:

Verstand
stark schwach

| s ta rk Norm alm ensch Gemtitsmensch

|  schwach Yerstandesmensch Gewohnheitsmenscb

7. G a ł to n , F. In g u ir ie s  in to  H u m a ń  F a c u lty  and  i l s  D ecelopm ent. London, 
M acm illan. 1883. — 2. A u fl. Everym ans L ib ra ry , ed ited by E rnest 
Rhys. Science N r. 263. I. M. Deut & Co., London ; E. P. D u tton  &  Co., 
New Y o rk , ohne Jahreszabl (1908?). — (Vorste llungstypen. Synfisthesie. 
Ps. v. Z w illin ge n . Typen-Photographien u. a.)

7a. H e b b a r t , J. F. D ie  Versch iedenheit de r K o p fe  u n d  N a tu re n . I n : A p h o -  
r ism e n  z u r  P s. H.s S chriften  zur Ps., herausg. v. H a b t e n s te in  3, 672 
—676.)
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8. K a n t , J. A n th ropo lo g ie  i n  p ra g m a tis ch e r H in s ic h t.  1798. — (Vgl. T es t S. 11, 
•175, 188.)

9. K lagbs, L . P r in z ip ie n  d . C harakte ro log ie . Lpzg., B arth , 1910. 93 S.
— (V erha ltn . d. Ch. z. Schul-Ps., M aterie, S truk tu r, Q ua lita t d. Charakters. 
Vorste llungskapazitaten u. Auffassungsdispos. Temperament. Meta- 
p h ys ik  d. PersOnlichkeitsunterschiede. System der T riebfedern.)

10. L u c k a ,  E. D .  P ro b le m  e. C haraktero loq ie . ArGsPs 11, S. 211—241. 1908.
—  (Ch. so li n ic h t d. In d iv id u a lit ft t  in  eine Y ie lh e it von Phanomenen zer- 
legen, sondern ais e inhe itl. P erson lichke it charakterisieren. Typen
gliederung in  2 Typenpaare, d ie  sich kreuzen: Erstes Paar: Der un- 
m itte lba re  naive und der m itte lbare  reflektierende Mensch. Zweites 
Paar: Der durch die U m w elt gebundene reproduzierende u. der unab- 
hangig produzierende Mensch.)

11. M o b iu s ,  P. F. Stachyo logie. Lpzg., B arth , 1901. —  (E nth . u. a.: t)b e r 
Rousseaus Jugend. tJb. d. S tudium  d. Talente [593]. t)b . d. Vererbg. 
d. Talente. t jb .  Unterschiede d. Geschlechter.)

12. P a r t b id g e .  G. E. A n  O u tlin e  o f  In d im d u a l S tu d y . New Y o rk , The S turg is 
and W alton  Co. 1910. 240 S.

13. S t e b n , W . Ub. Ps. d. in d . D iffe re n ze n . (Ideen zu e. d iffe ren tie llen  Ps.) 
Lpzg., B arth , 1900. 146 S. (S chriften  d. Ges. f. ps. Forschung, H e ft 12.)

14. S t e b n b e b g ,  T h . C harakte ro log ie  a is  W issenscha ft. Lausanne, F rank fu rte r, 
1907. 43 S.

Vgl. fem er den A bsch n itt B  X I I I  (Charakter), in sb e s .: 813, 820 
833 (,,Ethologie“ ) ; 837, 844, 862. F em er 271, 457.

2 . I n d i y i d u a l i t a t .

16. B au b , G. In d w id u a l i ta t .  Enc. d. ges. E rzieh. u. Unterr.-W esens (Schmid).
2. Aufl. 3, S. 693—701. 1880.

16. D i l t h e y , W. B e it r .  z. S tu d iu m  d. In d w id u a l i ta t .  Akad.-Ber. B e rlin , 1896, 
S. 295-335.

17. F b o e h l i c h ,  J .  D ie  In d w id u a l i ta t  v. a llgem ein-m ensehlichen u . d rz t l ic h m  

S tand p . Stuttg., 1897. 410 S.
18. G i l l ,  F. Aspects o f  P e rs o n a lity . New-W orld 7 , 229—237. 1898.
19. G b e c o ,  F. d e l . S u lla  ps. deUa in d iv id u a litd .  A t t i  Soc. Rom d i A n trop., 

1898, 5, fasc. 3, 20 S.
20. G u g l e b , P .  D ie  ln d im d u a li ta t  u n d  In d iv id u a lis a t io n  des E in ze ln e n . Lpzg., 

1896. 435 S.
21. K n o rtz , K . ln d im d u a li ta t .  Pad. Betrachtungen. 1895.
22. K g n s t l e b ,  J. L ’o r ig in e  de l ’in d iv id u a l i t i .  Gaz. Hebd. d. Sc. Mód. d. 

Bordeaus 17, 543 ff. 1896.
23. L e i g h t o n ,  J. A. The S tu d y  o f  In d io id u a l it y .  PhR 11, 565—575. 02.
24. N e is s e r , C. ln d im d u a li ta t  u . Psychose. Y erh . d. Ges. deutscher A rz te  

u. N a tu rf. zu Meran. Vogel, Le ipz ig , 05. A uch sep.: H irschw a ld , 
B e r lin  05.

25. N e to liczka , O. ln d im d u a l i t a t  u n d  P e rso n lich ke it. 23 S. Herm annstadt, 
W . K ra ft. 08.

26. R ose, F. P s. a is  E in l tg .  i .  d . In d w id u a lita ts p h ilo s ó p h ie . GOtt. 1856.
27. S c h n e h e n ,  W. D .  B e g r if f  de r In d w id u a l i ta t .  E is l. 04.
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28. S e l i g m a n n , R. Z . P h ilo so p h ie  d. In d iv id u a l i ta t .  A rSystPh. 15, S. 79—86. 09.
29. S ig w a r t , Ch. D . Unterschiede d. In d im d u a lita te n .  K I. S chriften  2. F rei- 

burg  u. T ttb ingen 1881, 212—259.
30. S t e r n , W . P erso n  u . Sache. System  d. p h ilo s . W eltanschauung. I .  A b -  

le itu n g  u. G ru n d le h re . Lpzg., B arth , 06. 434 S. — (Vgl. T es t S. 319.)
31. T i l i n g , T h . In d .  G e is tesa rtung  u . G eistesstorung. GNSee 27.

32. W a l d e c k , O. D . la te n te  Ic h . D .  Q uellengebiet d. Ps. eines In d im d u u m s .  

W ien 06.
33. Zn,l i g ,  P. A r t ik e l ln d w id u d l i ta t .  Enzykl. Handb. d. Pad. ( R e in ). 1. Aufl. 

3, S. 809-827. 1897.

II. Methodologie.
1. M e t h o d e n -  u n d  O r g a n i s a t i o n s f r a g e n  i m  a l l g e m e i n e n .

34. B i n e t ,  A. L a  m esure en psycholog ie  in d im d u e lle . R P h 46, 113—123. 1898.
35. D e s s o ir , M . Seelenkun8t u n d  Psychognosis. (B e itr. z. A s th e tik  I.) A rS ystP h 

3, 374-388. 1897.
36. — D ie  S eelenkenntnis des D ic h te rs . (B e itr. z. A s th e tik  IV .)  A rS ystP h 

6, S. 470-501. 1900.
36a. F is c h e r ,  A. i ib e r  O rg a n is a tio n  u . A u fg a b e  ps. In s t itu te .  ZPdPs 11. 1910.

— (Vg l. T e s t S. 109.)
37. H e l l p a c h ,  W. G rundgedanken z u r  W issenscha fts lehre de r Psychopatho log ie . 

ArGsPs 7, S. 143— 226. 06. — (B egriff der A bnorm ita t. Methoden.)
37a. H e y m a n s , G. Des methodes dans la  ps. speciale. AnPs 17, 64—79. 1911.

—  (tjbersetzg. e. K ap ite ls  aus 1031.)
38. S c h u l z e ,  R. A . d . T\e r k s ta t t  de r exp. P s. u . P adag . Lpzg., Voigtiander, 

09. 292 S.
38a. S p e c h t ,  W. Uh. d. W e r t. d. p a th o l. M ethode in  d. Ps. u. d. N o tw e n d ig ke it 

d. F u n d ie ru n g  d. P s y c h ia tr ie  a u f  e ine r P a ihopsycholog ie . Z tschr. f. Patho- 
psychologie ( S p e c h t )  1, 4—49. 1911.

39. S t e r n ,  W. 176. A rbe itsgem e inscha ft in  d. Ps. IV  G glnPs. Paris 01. 
S. 435-438. — (Vgl. T ex t S. 108.)

40. — A ngew andte  P s. BPsAu 1, S. 4 —43. 03.
Vgl. fe rn e r: C l a p a r ć d e  877, M e u m a n n  886, T h o r n d ik e  892, S t r u m - 

• p e l l  890.

2. I n t r o s p e k t i v e  M e t h o d e n .

41. B a e r w a l d ,  R .  D ie  M ethode de r re re in ig te n  S e lbs tw ahm ehm ung. ZPs 48, 
S. 174-198. 07. — (Vgl. T e s t S. 41, 133—135.)

41a. B e a u n i s , H . C om m ent fo n c tio n n c  m o n  cerceau. E s s a i de psychologie in t r o -  

spective. RPh 09 (janvie r). A us fu h rl. B e rich t in :  AnPs 16, S. 447— 459. 
1910. — (Selbstbeobachtungen iibe r d. E ntstehen von Gedanken, das „A n - 
nichts-Denken“  usw. — B. erw ahnt, er habe schon 1892 dem Londoner 
Ps.-Kongress ein  „P rogram m  der ps. A utob iograph ie “  en tw icke lt.)

42. B in e t , A. C onna is  to i-m em e. R. des R. 19, 419—424. 1896.
43. B u r r , A n n a  R. The A u to b io g ra p h y . Ilo u g h to n , M if f l in  Comp. Boston
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09. 451 S. — (Untersuchung v. 260 Autobiogr. un te r folg. G esich tspunkten: 
G rfinde der Abfassung, A u fr ic h tig k e it, Nachahmung u. E inflttsse, Be
z iehung zu Poesie, Nation , B eru f usw.)

44. M is c h , G. Geschichte d . A u tob iog ra ph ie . I .  D a s  A lte r tu m .  Lpzg., Teubner,
07. 466 S.

45. M unster bebg . L u s t  u . U n lu s t. (E .  c o r ld u f. M it te i lu n g .)  BExpPs 4. F rei- 
burg, M ohr, 1892. S. 216— 218. — (Ergebnisse eines wahrend m ehrerer 
M onate ge ftthrten „ps. Tagebuches“ .)

46. W u k d t , W . t jb e r  A usfrageexp . u . iib . d. M ethoden z u r  P s. d. Denkens. 
PsSd 3, 301—360. 07. — (K r it ik  der W tirzburger Methode der „exp. 
Selbstbeob.“  Vgl. T es t S. 38.)

Anwendungen der in trospek tiven  Methoden in  grOfserem Um fang 
finden s ich  u. a. bei v ie len Erhebungen (vgl. nachsten Abschnitt), 
fe m e r bei 459, 520, 583. Autopsychographisches von hervor- 
ragenden P erson lichke iten : 875, 1132, 1190,1231, 1250, 1254, 1256, 
1258, 1315, 1319, 1328. Von M in de rs inn ige n : 1372, 1376, 13 78 -
1381.

3. E r h e b u n g .  F r a g e b o g e n m e t h o d e .

47. G a u l t , B o beet  H. A  H is to r y  o f  the Q u e s tionn a ire -M e th od  in  Ps. PdSe 
14, S. 366—383. 07.

48. G. St a n l e y  H a l l . G enera l O u tlin e  o f  the N ew  C h ild  S tu d y  W o rk  a t  C la rk  
U n io . PdSe 17, S. 160-165. 1910. — (Vgl. T est S. 120.)

49. H ćrico uet , J. P ro je t  de ą u e s tionn a ire  psychophysiąue. E Ph 29, 445—448. 
1890. — (Vgl. T es t S. 121.)

50. L a c a s s a g n e . Q ue stionn a ire  psycho-phyńo log iąue . RSci 49, 797—798. 1892. 
-  (Vgl. T es t S. 121.)

51. R ib o t , T h . S u r  la  v a le u r des guestionna ires  en psychologie . JPsPa 1, 
S. 1— 10. 04. — (Vgl. T es t S. 121, 133-135.)

52. Sm it h , T h . L . The Q u e s tio n n a ire  M e thod  in  G enetic  Ps. PdSe 10, S. 405 
—409. 03.

53. W eb e b , M a s . Z u r  M e th o d ik  sozialps. E nąueten . A rch. f. Sozialwiss. u 
S oz ia lpo litik  29, S. 949—958. 09. — ( K r it ik  e. A rbe ite renqu6te von L e v e n 1 
s t e in . Diese e n th ie lt 20 ps. Fragen: nach der S tellung der A rb e ite r zur 
A rb e it, zum Arbeitgeber, zur K irche, zu den Parte ien, 5200 A ntw orten.)

Z u r M e thod ik  vgl. noch B a e b w a l d  41. — Anwendungen der E r- 
nebungsm ethode: Abt. C IV  3 (Schulneulinge). F e rn e r: 306, 486, 
509, 859, 860, 881, 1031. 1258, 1283/8, 1325, 1327, 1444.

4. S t a t i s t i s c h e  M e t h o d e n .
( V a r i a t i o n s -  u n d  K o r r e l a t i o n s r e c h n u n g . )

[B ib liographisches s. 54 und 54k.]

54. B e t z ,  W. Ub. K o rre la t io n . M e thoden d. K o rr .-B e rtc h n u n g  u . k r i t .  B e r ic h t  
iib . K o rr .-U n te rs u c h u n g e n  a. d. Geb. d. In te llig e n z , d. A n la g e n  u . ih re r  B e- 

e in flussung d u rch  aufsere U m st. B e ihe ft zu ZAngPs I .  F ig. (3). Lpzg., 
Barth , 1911. 88 S. — (Enth. yo llst. B ib lio g r. ttb. d. K orr.-M eth. u. ih re  
ps. Anw endung v. 90 N m . — Vgl. T est S. 234, 240, 280 ff, 292, 298 ff, 
311 ff.)



392 A. GesamtdarsteUungen und Grundprobleme.

54a. B e t z , W . D e r  w ahrsche in liche  F e h le r von p roze n tu e lle n  H a u fig ke ite n .
ZAngPs 5, 357—367. 1911. —  (Vgl. T es t S. 311.)

54b. B bow n, W . The E ssen tia ls  o f  M e n ta l M easurem ent. Cambridge U n iv . 
Press. 1911. 164 S. — (Enth . u. a. einen A bdruck v. 101*. Fem er aus- 
f tth r l.  B ib liog r.)

54c. D a ve n po r t , C. B. S la t is t ic a l methods, w ith  specia l reference to b io lo g ica l 

o a r ia t io n . N .Y., 1899. 148 S. 2. A u fl. 04.
55. D cnckeb , G. D .  M ethode d. V a r ia t io n s s ta t is t ik . A rE ntw M ech. (Rorrs) 8,

1899. S. 111—183. —  (Vgl. T e s t S. 234, 245/6, 255.)
56. Durb. (B esprechung von S p e a r m a n . )  ZPs 41, S. 450. 06.
66a. —  (Sp e a r m a n .) E rw id e ru n g . ZPs 42, S. 470 —472. 06.
57. E ld e b to n , W . P. F re ą u e n c y  curees a n d  c o rre la tio n . London, 06.
58. G a l to n , F. C o rre la tio n s  and  th e ir  m easurem ent, ch ie fly  f ro m  a n th ro p o m e trie  

da ta . Proc. Roy. Soc. London 45, S. 135. 1888.
59. Lehm ann, A. u. Pbdebsen, R. H . D a s  W e tte r u. unsere A rb e it . ArGsPs 

10, S. 1 f f .  07. ( In s b e s . S. 15— 26 : K r i t i k  d . SPEABMANsehen K o r r e la t io n s -  

m e th o d e .)
60. L ip p s , G; F. D . Theorie  d. K o llektw gegenstande. PhSd 17. Auch sep.:

Lpzg., Engelm ann, 02. 217 S.
61/62. P earson. M a th e m a tic a l c o n tr ib u t io n s  to  the th e o ry  o f  eoo lu tion  I I I .  R e- 

gression, h e re d ity  a n d  p a n m ix ia . Ph. Transact. Roy. Soc. London 187 A. 
S. 257. 1896. — (Vgl. T e s t S. 279.)

63. Spea r m a n , C. The p r o o f  a n d  m easurem ent o f  assoc ia tion  between tw o th ings. 

Am JPs 15, S. 72-101. 04. — (Vgl. T ex t S. 279.)
64. — P r o o f  a n d  D is p ro o f  o f  C o rre la tio n . Am JPs 16, S. 228—231. 05.
65. — „F o o tru le “  f o r  m e a su rin g  c o rre la tio n . BrJPs 2, S. 89—108. 06.
66. — D e m o n s tra lio n  o f  fo rm u la e  f o r  tru e  m easurem ent o f  c o r re la tio n . AmJPs 

18, S. 161— 169. 07.
67. —  Z . K o rre la tio n s fra g e . ZAngPs 2, S. 393/4. 09. — (Vgl. T e s t S. 288,298).
68. -  C o rre la tio n  ca lcu la ted  fro m  fa u l t y  da ta . B rJPs 3, 271—295. 1910.
69. T h o b n d ik e , E. L . A n  In t ro d u c t io n  to  the T h eo ry  o f  M e n ta l a n d  S oc ia t 

M easurem ents. New Y o rk , The Science Press. 04. 212 S. — (Statist. 
M eth. zur Messung der V a r ia b ilita t usw.)

70. W h ip p l e , G. M. A  q u ick  m ethod f o r  d e te rm in in g  the in d e x  o f  c o r re la tio n . 

Am JPs 18, S. 322-325. 07.

Ygl. fe rne r W h ip p l e  81. — Die Korr.-U ntersuchungen des Eugenics 
In s titu ts  s ind in  den A b te ilungen  A I V  1—3 enthalten. K o rr. 
Forschungen flber In te lligenztests  finden sich in  A bsch n itt B  V I. 
Sonstige Anwendungen der K orr.-R echnung: 98, 99, 101, 101 a, 
108, 111, 117. 804, 967, 974, 982, 983.

5. M e t h o d o ł o g i s c h e s  f i b e r  P s y c h o g r a p h i e  u n d  P a t h o g r a p h i e .  

[A uto-B iograph ie und -Psychographie A  I I  2. — In d iy id n a lita te n lis te n  und 
Personalbogen f. K in d e r: C IV .  — A usgefflh rte  Psychogramme u. Patho
gram m e: von K in d e rn  C I I  u. C I I I  2., von Ubernormalen Erwachsenen 
an v ie len  Stellen der A bt. D. G raphologische Psychogramme an yerschiede

nen Stellen yon A  I I I  3.]
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71. Baade, W . Psychograph ische D a rs te llu n g e n  u b e rn o rm a l begabter Ind.io idv.en. 
ZAngPs 1, 274—277. 08. — (Vgl. T es t S. 327, 338.)

72- — , L ip m a n n , St e r n . F ra g m e n t e. psychographischen Schemas. ZAngPs 3,
S. 191-215. 09. — (Vgl. T es t S. 354 ff.)

72a. B ib n b a u m , C. Ub. psychopath ische P erson lichke iten . E in e  psyc liopa tho -

logische S tud ie . 88 S. W iesb., Bergmann. 09.
73. G a lto n , F. L i f e  h is to ry  a lbu m . London, N. Y ., M acm illan, 1884.— (Psycho- 

graphisches Schema.)
73a. — R ecord  o f  f a m i ly  fa c u ltie s . London, N. Y ., M acm illan, 1884. — (Psycho-
’  graph. Schema.)

74. H e l lp a c h , W . Uher d ie  A n w e n d u n g  psychopa łho l. E rke n n tn isse  a u f  gesell- 
scha ftliche  u . geschichtliche E rsche in ung en . A nN atP h 5, S. 321—348. 06. 
— (t)b. Pathographie. D ie seeł. A bn o rm ita t einer schdpferischen Person
lic h k e it andert n ich ts an d. Bedeutg. d. Leistung.)

74a. —  D ie  pa thog raph ische M ethode. M d K l 1905, N r. 53/54. — (Vgl. T est 
S. 145.)

75. I d e l e b , K . W . B io g ra p h ie n  G e is teskranker in  ih r .  ps. E n tw ic k e lg . dargcst. 
M it 11 Taf. 1841.

76. L ip m a n n , O. B e it r .  z. Ps. u. P sychograph ie  des W o llens u . Denkens. ZAngPs 
5, S. 331—340. 1911.

77. M ac  D o n a ld  A  p la n  f o r  the s tu d y  o f  m an. W ashington 02.
78. M abg is , P. D a s  P rob lem  u. d. M e thoden d. P sychograph ie . ZAngPs 5, 

409— 451. 1911. — (Zugleich Sam m elbericht iibe r fr iih e re  psychogra
phische Versuche. Vgl. T est S. 327, 338.)

79. So m meb , R. In d iv id u a l-P s . u . P s y c h ia tr ie . IIK o E sp P s  in  W iirzbg. Lpzg., 
B arth , 07. S. 136-152.

80. Stebn, W. '176. A ufgdbe  u . A n lage  d. P sychograph ie . ZAngPs 3, S. 167—
190. 09. -  (Vgl. T est S. 327, 354.)

Y g l. fe rn e r: H ey m a n s -W ier s m a  306. — B ei esp. Untersuchungen 
lie fe rn  au s fiih rl. Ind iv idua l-C harakte ris tiken  ih re r  Versuchper- 
sonen: C bon u . K b a e p e l in  400, C o h n  u . G ent  559, M in n b m a n n  
570, D e c b o lt  u . D e s a n d  670.

Z u r M ethode der Pathographie: M obius 1206. — A nle itungen  zum 
Psychographieren von kle inen K in d e rn : 869 b, 899.

6. V e r s c h i e d e n e r l e i  T e s t s  z u r  v i e l s e i t i g e n  P r t i f u n g  d e r  I n d i 
y i d u a l i t a t .

[D ie jen igen Testserien, die z u rP rt ifu n g  einer e i n z e l n e n  E igenschaft dienen
sollen, s ind n ic h t h ie r, sondem  un te r der betr. E igenschaft in  A bt. B. der 

B ib liog raph ie  genannt. Vgl. insbes. B. V I. In te llig enzp riifu nge n .]

B ib liog raph isch es .

81. W h ip p l e , G. M. M a n u a ł o f  M e n ta l a n d  P h y s ic a l Tests. 400 S. B a lti
more W arw ick  and York, 1910. — (Vgl. T est S. 87, 95.)

L i t e r a tu r  b is  1899.

82. B in e t , A. et V a s c h id e , N. L a  ps. a  1’ecole p r im a ire .  AnPs 4, S. 1—305- 
1898. — (E n th a lt un te r 18 besonderen T ite ln  zusammengehórige Unter-
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suchungen flber d ie  D iffe renz ierung der k ftrperlichen Leistungen be i 
45 Knaben e iner Klasse.)

83. C a t t b l l , M o K e e n . M e n ta l Tests an d  M easurem ents. M in d  1890. 373—381.
—  (Vgl. T es t S. 90.)

84. —  and F a b ban d , L . P h y s ic a l a n d  M e n ta l M easurem ents  o f  the S tudents o f  

C o lum b ia  U n w e rs ity . PeR 3, 618—648. 1896.
85. — P re l im in a ry  R e p o rt o f  the C o m m i t t e e  on P h y s ic a l a n d  M e n ta l Tests. 

PsR 4, 1897.
86. F e b b a b i e  G u ic c ia b d l  R icerche s p e rim e n ta li s u i d a t i  im m e d ia t i de lla  coscienza. 

IH ln C o P s  M finchen 1897. 225— 226.
87. G a l io n , F. Remarles on  M e n ta l Tests a n d  M easurem ents. M in d  15, 380. 

1890.
88. G il b e b t , J. A . Researches u p o n  School C h ild re n  a n d  College S tudents. 

UnJowaSdPs 1, 1 -3 9 . 1897.
89. J a stb o w , J. and M obehouse, G. W . Some A n th ro p o m e tr ic  a n d  P s. Tests  

on  College S tuden ts . AmJPs 4, 420. 1893. (Vgl. T es t S. 90.)
90. — O ff ic ia l Catalogue o f  E x h ib .  D e p a rtm e n t M ., W o rld s  C o lum b ian  E x p o -  

s it io n , S ection  o f  P s. 1893.
91. —, B a l d  win , J. and Ca t t e l l . P h y s ic a l a n d  M e n ta l Tests. PsR 1898, 5, 

172—179.
92. M ac  D on a ld , A. E x p .  s tu d y  o f  ch ild re n , in c lu d in g  a n th ro p o m e tr ic a l an d  

psych o-ph ys ica l m easurem ents o f  W ash in g to n  school ch ild re n . Report o f the 
Com m issioner o f Educ. fo r  1897/98. I ,  8 . 985—1204, 1281—1398. 1899.

93. M il e s , C a b o l in e . A  S tu d y  o f  In d im d u a l P s. Am JPs 6, 534—558. 1895.
94. M unsteb bebo . Z . In d im d u a l-P s .  ZbN 1 4 ,196—198. 1891.— (Vgl. T e s t S. 90.) 
96. —, H . Vgl. N r. 107.
96. Scbipture, E. W . Tests on School C h ild ren . E dR  5, 52 —61. 1893.
97. Sh a r p , St . E. In d io id u a l P s. A  S tu d y  in  P s. M e thod . Am JPs 10, 329—

391. 1899.

L i te r a tu r  s e it 1900.

98. A ik e n s , H .,  T h o b n d ik b , E. and H u b b e ll , E. C orre la tio ns  am ong Perceptioe  
a n d  A ssoc ia tioe  Processes. PsR 9, 02, 374—382. —  (N achprtlfung von 
W iss le b  [111]. K eine K o rr. selbst von nahe verwandten Tests unter- 
einander. — V g l. T e s t S. 285.)

99. B ag lb y , W . Oh. O n the C o rre la tio n  o f  M e n ta l and  M o to r  A b i l i t y  in  School 
C h ild re n . AmJPs 12, S. 193—205. 01. — (160 K in de r. Psychische Tests 
[K a rten  sortie ren ] zeigen keine, m otorische Tests geringe K o rr. zu 
Klassenrang, psych. u. m otor. Tests untereinander um gekehrte K o rr
— Vgl. T es t S. 285.)

100. B e c h te b e w , W . v. Objektive U n te rsuchu ng  d. neuropsych ischen Sphare  
im  K in d e s a lte r. ZP sth  2, S. 129—141. 1900. — (Vgl. auch 113 f.)

101. B bo w n , W . Some E x p e r im e n ta l R esu lts  in  C o rre la tio n . I V  ColnPs h  Genfeye
09. — (Vgl. T e s t S. 285, 287.)

lO la . — Some E x p .  R esu lts  in  the C o rr. o f  M e n ta l A b il it ie s .  B r  JPs 3, 296—322.
1910. — (10 Tests an je  150 Erwachs. u. K in d e ra  be iderle i G eschl.; ziem i, 
hohe K o rr. der Kom binationsfah. m it, d. mechan. Gedachtn. u. m it  
der W irk u n g  e. geometr. Tauschung. V g l. a. T est S. 285, 287.)
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102. C ham bbbs , W . G. In d io id u a l D iffe rences in  G ra m m a r G ra de  C h ild ren . 
JEdPs 1, S. 61—75. 1910. — (Tests an 44 Knab. u. Madch. des 7. u. 8 . 
Schuljabres: A lte r, Grófse, G ew icht, D ruck, Auffassungsgeschw.,
Addieren, Buchstabieren, opt. u. akust. Gedachtn. — Streuung.)

103. C ohn , J. U nte rs. iib . Geschlechts- u . A lte rsu n te rsch iede  bei S ch iile rn . 
IV K o E x P s  in  Innsb ruck . Lpzg., 1911, S. 219—223.

104. — u. D ie f f e n b a c h e r , F. U nte rs. iib . Geschlechts-, A lte rs -  u . Begabungs- 

untersch iede bei S ch iile rn . Be ihefte  z. ZAngPs 1. Folgę, H . 2. 213 S.
1911. — (Bessere u. schwachere S ch ille r u. S ch iile rinnen  hóh. Scbulen 
werden exp. yerg lichen in  bezug au f: Aussage, Beschreibung, E rgan
zung, Zeichnen, Aufsatz, Aufm erksam keit. — V g l. T ex t S. 82, 104ff, 271.)

105. K e l l y ,  R. L . P sychophys ica l Tests o f  N o rm a l a n d  A b n o rm a l C h ild ren . 
A  C om para tioe  S tu d y . PsR 10, S. 345—372, 03. — (Sinnesem pfindl., Be
wegungen, Vorste llungen. — Ygl. T ex t S. 285.)

106. M a c M il l a n . The P h y s ic a l an d  M e n ta l E ia m in a t io n  o f  P u b lic  School 
P u p ils  in  Chicago C h a ritie s  a n d  Comm ons. (Now The Survey.) Dez. 06.

106a. —, P. D ie  ge ist. u . ko rp e rl. U nte rs. d e f K in d e r  in  den „ P u b lic  Schools“  
von Chicago. Z K i 15, S. 193—203. 1910.

107. M unster bebg , H. F in d in g  a  L i f e  W ork . Mc C lures Mag. 1910. S. 398 
—403. — (V g l. T ex t S. 104.) — A bgedruckt in :

107a. M uns ter b er g . P rob lcm s  o f  to -day . London, U n w in  1910. 220 S.
108. P etebson , H . A . C o rre la tio n  o f  C e rta in  M e n ta l T r a its  in  N o rm a l School 

S tudents . PsR. 15 (5), 323—383. 08. — (Tests iib e r: 1. Genauigkeit,
2. Gedachtnis, 3. deduktives Schliefsen, 4. Vera llgem einern, 5. Yer- 
standnis. Starkę K o rr. zw ischen 3., 4. u. 5., schwachere, aber deutliche 
K orr. zw ischen diesen und den beiden ersten. V g l. T ex t S. 289.)

108a. U go P iz z o l i. I  „ te s l i  m e n ta liu ne lle  scuole. R F t 28, S. 138—148. 02.
109. Seasho ke , C. E. Suggestions f o r  Tests on  School C h ild ren . EdR. 22, 

59—82. 01.
110. Sm it h , W . G. A  C om parison  o f  Some M e n ta l a n d  P h y s ic a l Tests in  th e ir  

A p p lic a tio n  to  E p ilc p t ic s  a n d  to  N o rm a l Subjects. B rJPs 1, 05, 240—260.
111. W issler , C. The C o rre la tio n  o f  M e n ta l and P h y s ic a l Tests. PsR M ng 

Suppl. 3 (6),01, 62 S. N.Y., M acM illa n . — (325 S ch ille r [m eist Knaben] 
v. 16— 19 Jahren. Buchstaben-Durchstreichen, opt. u. akust. S ilben- 
lernen, Reakt.-Ze iten, abstrakte Satze lernen. D ie  psych. Tests zeigen 
keine K o rr. un tereinander, die physischen Tests zeigen K o rr. unter- 
einander, aber sehr geringe m it den psychischen. Vgl. T ex t S. 233,
285.)

Vgl. fe rn e r: B in e t -H b n r i 4/5, P a r t r id g e  12, St e r n  13, B e t z  54, B r o w n  
54a. — Yerg le ich  der Geschlechter: 1048, 1064/5, 1072.

7. A l l g e m e i n e  T e s t s e r i e n  u n d  P r t i f u  n g s s c h e m a t a  z u  p s y c h o -  
p a t h o l o g i s c h e n  Z w e c k e n .

[V g l. die Vorbem erkung zum  vorigen A b sch n itt 6.]

112. U bers ich t iib . d. k l in .  M e thoden z. ps . P r i i fu n g  G e is teskranker. ZAngPs
3, S. 346—397. 1910. I .  G r e g o r , B erich t iib . d. wesentlichsten a. d. 
psych ia tr. K lin ik  zu Le ipz ig  gebrauchlichen exp.-ps. Untersuchungs- 
methoden. I I .  S k b o g , Ber. iib . d. in  d. G iefsener K l in ik  f. psyehische



und ne rv6se JCrankheiten gebrauchlichen Untersuchungsm ethoden.
I I I .  R o h d b , t jb .  d. Aufnahm e e. psychischen Status m itte ls  der in  der 
psych ia trischen K l in ik  der K g l. Charite  gebrauchlichsten ps. U n te r
suchungsmethoden, m it  bes. B erucksich tigung e. Falles von S im ulation.
IV . R oem eb , Das Aussageesperim ent ais ps. Untersuchungsmethode.
V. K o ppen  u . K u t s c h in s k i, System. Beob. ab. d. W iedergabe k le ine re r 
Erzah lungen durch Geisteskranke. V I. Jung , Die an der psych ia tr i
schen K l in ik  in  ZOrieh gebrauchlichen ps. Untersuchungsm ethoden.
V I I .  Sc h u l t z , Fragm ente e iner Esychoanalyse. — (Vgl. T est S. 93.)
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112a. B a b o n c in i, L. e Sa b t e s c h i, U. R icerche d i  ps. in d im d u a le  n e i dem enti. 
RPsAp 6, S. 1—23. 1910. — (7 G ruppen v. Fragen aus fo lg . Gebieten: 
O rie n tie rth e it, coscienza ind iv idua le , Gedachtn., A ffe k tiv ita t, Denken, 
Rechnen, morał. Gefahle.)

113. B e c h t e b e w , W. v . D . ob jektw e U n te rsuchu ng  de r neuropsychischen Sphdre  

de r G eisteskranken. ZPsth 1, S. 257 —290. 09.— (Tests, die den K ranken 
le d ig lich  du rch  das ob jek tiye  Verhalten — ohne Deutung der psych i
schen K orre la te  — charakteris ieren sollen. Vgl. auch 100.1

114. —  E x a m e n  ps. o b je c t if  des m alades m e n tau x . T ra itó  in te rna t, de Ps. 
pathol. Paris, Alcan, 1910. S. 856—897.

114a. — u. W ladyczko, S. B e it r .  z. M e th o d ik  d. ob jek tiven  U n te rsuchu ng  v. 

G eisteskranken. ZPsth 3, S. 86—109. — (B ildertests verschiedener Schwie- 
rigke it.)

115. F b b r a b i, G. C. L a  ps . in d ic id u a le  n e ll ' esame c lin ic o  deg li a lie n a ti.  
IH In C g P s , 346-347. M unchen 1897.

116. — E x a m e n  medico-ps. des a rr ie re s . T ra itó  in te rna t, de Ps. pathol., 
Paris, A lcan, 1910. S. 898—953.

117. Fobsteb , R. u . Gbegob, A. Ub. d. Zusam m enhąnge v. psych. F u n k tio n e n  bei 
d. p rog ress iven  P a ra lyse . 1. M P t 26 (Erg.-Heft, Festschr. f. F l e c h s ig ) ,  

S. 42 -86 . 09. — (Vgl. T es t S. 290.)
118. F uchs . W . Z u r  P e rson lichke itsana lyse . ZbN 18, S. 533—542.
119. G begob , A. L e it fa d e n  de r exp. Psychopatho log ie . 222 S. B e rlin , Karger,

1910.
120. G u ic c ia r d i, G. e F e r r a r i, G. C. I  „ te s t i m e n ta liu p e r l ’esame deg li a lie n a ti.  

RFt-22, 297—314. 1896.
121. —  L ’ap p lica z io n e  de i „m c n ta l tests“  n e lla  C lin ic a  p s ic h ia tr ic a  e n e lla  

p r a t ic a  medico-legale. R F t 31, S. 410—418. 05.
122. M o r s e ll i, E. M a n u a le  d i S em e jo tica  delle M a la t t ie  M e n ta li.  G u id a  a lla  

D ia g n o s i d e lla  P a zz ia . M ilano  1896. — (Prafungsschema.)
123. P e n n a zz a , G. P icco lo  m ondo p r im it io o .  Bologna, B e ltram i, 09. 141 S. 

111 F ig . — (A nth rop. u. ps. C harak te ris tik  yerschiedener Typen ab- 
norm er K in d e r; Darste llung ih re r  Erzeugnisse, S childerung des ps. 
Beobachtun gs yerfahrens.)

124. Rybaków, Th. (A t la s  z u r  exp. in d iv id u a l-p s . U n te rsuchung .) 57 T fln . u. 
46 russische Testseiten. Moskau 1910. (T fln . z. Untersuch. d. L ich t- 
em pfindung, des Farbengedachtn., des Auffassens und Behaltens von 
B ilde rn , geometr. F iguren , gedruckten W orten u. s innlosen Silben, der 
A ufm erksam keit, S uggestib ilita t usw.)
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125. So m m e b , R. L e h rb u ch  d. psychopatho l. U nte rs .-M e thoden . B e rlin , U rban 
& Schwarzenberg. 1899. V erlag der Schemata: B rflh ls  U n iv.-D ruckere i 
Giefsen.

126. — E . Schema z. U n łe rs . v. Id io te n  u . Im b e z ille n . KIPs 3, 68—74. 08.
127. T oulou se , E. et P iźb o n , H. Les tests en psychopatho log ie . R P t 7, S. 1 

— 13. 03.
128. —, V a s c h id e , N. et P iźr o n , H . Techniąue de P s. exp. (E x a m e n  des 

S u jc ts .) 330 S. Paris, Doin, 04. — (Schema der psychograph. Exp.- 
Metboden, insbes. der niederen F unktionen. E m pfeh lung bestim m ter 
M afseinheiten. B iide rm ateria l.)

129. W it m e e . C lin ic a ł P sychology. PsCl 1, S. l f f .  07.
130. Wallin, J. E. W . The N ew  C lin ic a ł Ps. a n d  the P sych o -C lin ic is t. JEdPs 

2, 121-132, 191—210. 1911.
131. Z ie h e n . Sohematische A n w e isun g  z. ps. U n te rs . be i ge isteskranken K in d e m .  

I n :  D ie G eisteskrankheiten des K indesalters. 3. H . S. 126. B erlin , 
Reuther &  Reichardt, 06.

V g l. au ch K r a e p e l in  706.

8 . P s y c h o a n a l y s e  (Auswahl).

B ib liog raph isches.

132. Sc h u l tz , J. H . Psychoanalyse. D .  B r e u e r - F r e u d 's c h e n  Le hren , ih re  
E n tw ic k lu n g  u. A u fna hm e . ZAugPs. 2, S. 440—497. 1909. — (K r it .  Sammel- 
berich t. B ib liog r. v. 172 N r. — Der Sammelber. w ird  an g le ich er Stelle 
fo rtg e ftth rt du rch  stfind ige Referate von Sc h u ltz  u . F r ie d l a n d e r ).

133. Ja h rb . f .  p sych o a n a ly t. u . psychopatho l. F o rschungen . H rsg. v. B l e u l e r  

u. F r eu d , red ig . v. Ju k o . Le ipz ig  u. W ien, Deuticke. Seit 09.
134. Z e n tra lb l.  f .  Psychoanalyse. Hrsg. v. F r eu d , A d le r , St e k b l . Wiesbaden, 

Bergmann. Seit. 1910.
135. S c h rifte n  z. ang. Seelenkunde. H rsg. v. F r e u d . Lpzg. u. W ien, Deuticke. 

Seit. 09. B is  1911. 10 Hefte.
136. D ia g n o s t. A ssoc.-S tud ien . H rsg. v. J ung . Lpzg., B arth . 1905.
137. F r e u d , S. S a m m lu n g  k le in e r S c h r if te n  z. Neurosenlehre. Lpzg. u. W ien, 

Deuticke. 1909. 206 S.
137a. — The O r ig in  an d  D eoe lopm ent o f  P sychoana lys is . 5  Lec tu res . AmJPs.

21, 181—218. 1910. — (Dasselbe in  dtsch. Sprache) Yorlesungen iibe>-

Psychoanalyse. Lpzg. u. W ien, Deuticke. 1910. Vgl. T ex t S. 44.
138. B lb u le r , E. D ie  P sychana lyse  F r e u d s .  V e rte id igun g  u n d  k ritis c h e

Bem erkungen. Jahrb. f. psychoanal. Forschg. 2, 110 S. auch separat: 
Lpzg. und W ien, Deuticke. 1911.

139. H its c h m a n n , E. F r e u d 's  Neurosenlehre. Nach ih rem  gegenwart. Stande 
zusammenfassend dargestellt. Lpzg. u. W ien, Deuticke. 1911. 166 S.

140. I sserlin , M. Ub. J u n g s  Ps. de r D e m e n łia  p raecox  u . d. F r e u d ’ schen 
F o rsch u n g sm a x im e n  i .  d. Psychopatho l. ZbN. 1907. S. 329 ff.

Anwendungen der psychoanalyt. Methode: F r eu d  851, 895, 1172. 
1227a. Andere Verfasser: 112 (IV ), 1175, 1177, 1211/12, 1222,
1221 a, 1340 a, 1341 a.
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II I. Symptomatologie.
1. A l l g e m e i n e s  z u r  S y m p t o m a t o l o g i e  u n d  A n t h r o p o m e t r i e .

[Sym ptom atologie m it H ilfe  von physischen u. ps. Tests s. un te r A  I I  6 
u. 7, sowie u n te r d. einzelnen Eigensch. d. A b t. B.]

141. B in e t , A. et Co u b t ie b . C irc u la t io n  c a p illa ire  de la  m a in  d a m  ses ra p p o r ts  
avec la  re s p ira t io n  et les actes psych iąucs. AnPs 2, 87— 167. 1896.

142. B r un , L e . E a n d w o rte rb . d. Seelenm ahlerey. M it  53 K p fm . W ien 1804.
143. C a b t js ,  C. G. S ym b o lik  d e r m enschlichen G esta lt. 1852. Lpzg., B rock- 

haus. — 2. A u fl. 1858. M it  160 Holzsch.
144. D a r w in , Ch. E x p re s s io n  o f  the E m o tio n s  in  M e n  an d  A n im a ls . 1872.
145. — D e r  A u s d ru c k  de r Gem iitsbewegungen. Deutsch von C arus , J. Y . 

S tu ttgart, Schweizerbart. 1872. — (Vgl. T es t S. 118.)
145a. F r o n tig n a n , R. b e . L ’a r t  de co n n a itre  le caracte re  de 1’hom m e e t de la  

fem m e p a r  la  ph ys io n o m ie , la  m a in , l 'e c r itu re  e t la p o se  des p ied s  en marche.

1888. 275 S.
146. G o c le n h , R. P h ys io g n o m ica  et geom an tica  spec ia lia . Hamb. 1661.
147. H oesch-E rnst  u . M e u m a n n . D .  S c h u lk in d  in  se ine r ko rp c rlich e n  u . ge is tigen  

E n tw ic k lu n g . Bd. I : H oesch-E rnst, L u c y . A n th ro p o l.-p s . U ntersuchungen  
an  Z iir ic h e r  S ch u lk in d e rn . Lpzg, Nem nich. 06. 165 S. u. zahlr. Tabellen 
u. Curventa fe ln .

148. J o r d a n , F. A n a to m y  a n d  P hys io lo g y  i n  C haracter. A n  In q u i r y  in to  the 
A n a to m ic a l C o n fo rm a tio n  an d  the P h ys io lo g y  o f  Some o f  i t s  Y a rie tie s . 

London, Kegan Paul, Trench, T rttbner & Co. 1890 111 S.
149. L a l l ia t . Recherches d 'a n th ro p o m e trie  s u r  les e n fa n ts  d'ecole. Bu. soc. lib rę  

de ps. de 1'enfant 7, 49—60. 1907.
150. L ip m a n n , O . D ie  S p u re n  in te ressebetonter E rle b n isse  u . ih re  S ym ptom e. 

(T heo rie , M e thoden  u . E rgebnisse de r Ta tbes tandsd iagn os tik .) Bh. z. ZAngPs 
Erste F ig. (1). 96 S. 1911. — (E nth . yollstand. B ib lio g r. zur Tatbe
standsdiagnostik von 82 N r. Vgl. T es t S. 61.)

151. O t th o n is , A. A n th ro p o sco p ia  s. ju d ic ia m  h o m in is  ex  hom ine, ex  linea m en - 
t is  e x te rn i8 . L ips . 1868.

152. P a t r iz z i et C a s a r in i. Types des re a c tio m  vaso-m otrices p a r  ra p p o r t  a u x  
types m nem onigues e t a  l ’equa tion  pe rsonnc lle . IV . CglnPs a Paris, S. 79 
—87. 01. — (P lethysm ogr. Unters., Unterscheidung e. type optiąue 
yasomoteur u. e. type  acoustiąue vas.; K o rr. m it  and. Typen.)

153. Se id e l , F b . E in b lic k e  d u rc h  F e n s te r, T u r  u . D a ch  in  d. In n e re  des M e n 

schen. E . Q uin lessenz de r B eobachtungen u . F o rschu ngen  eines L a c a t e r , 
G a l l ,  S p u r z h e i m ,  R o g e r  D a v i d  u . a. m . iib . P hys iogn om ik , Schddel- 
lehre, M u n d , Z dhne u . L ip p e n , H a ltu n g  u . B ew egung des K b rp e rs , S tim m e , 
G ang, K le id u n g . M im ik  usw. 1886. 3. A u fi. W eim ar, V o ig t. 152 S.

154. V a s c h id e , N. E s s a i s u r  la  ps . de la  m a in . Paris, R iy iś re . 09. 504 S.
V g l. fe rne r ttber somatische und an tliropom etrische T es ts : 58, 82. 

83—85, 89—92, 106, 110, U l ,  1007, 1010.

2. S y m p t o m a t o l o g i e  d e s  S c h a d e l s  u. d e s  G e s i c h t e s .  
(Phrenologie, Kepha lom etrie , Physiognom ik, M im ik .)

L i te r a tu r  b is  1899.

155. C o m bę . System  de r P hrenolog ie . D tsch. v. H irschfe ld . 1833.
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156. Fuchs, E. J. R e lig io n  u . P hreno log ie . 1855.
157. G a l l  et Spurzheim . Recherches s u r  l'an a to m ie  e t p h ys io l. d u  systeme 

n e rve u x  en genera ł e t d u  ceweau en p a r t ic u l ie r .  M e m o ire . Paris 1809.
157a. —, —  U ntersuch. iib e r . . . P aris  n. S tra& burg, T re u tte l u. W flrtz . 1809. 

(ttbersetzung von 157.)
157b. —, — A n a to m ie  e t p h ys io lo g ie  d u  system e ne rve u x  en g e ne ra ł e t du ceroeau 

en p a r t ic u l ie r  avec des ob se rra tions  s u r  la  p o s s ib ilite  de re c o n n a itre  p lu s ie u rs  
d isp o s itio n s  in te lle c lu e lle s  et m o ra les  de Ih o m m e  e t des a n im a u x  p a r  la  con- 
f ig u ra t io n  de le u rs  tetes. Paris, Schoell. 1810. — (Bd. 2—4 en tha lt d ie  
au s ffih rl. D a rs te llung der G a l l 'sehen Phrenologie.)

(Zu 157—157 b vgl. T e x t S. 13.)
157c. G a l l , F. J. D es d ispo s itions  innees de Vame e t de Vesprit. Paris 1812.
158. v. d. H e l l e n , E. Goethes A n te i l  a n  L a v a te rs  p h ys io gno m . F ra g m e n te n . 

M it  30 A bb ildgn . F rank f. 1888.
159. L a v a t e r , J. C. P hysiognom ische F ragm en te . Z u r  B e fo rd e ru n g  dei• M e n -  

schenkenn tn is  u n d  Menschenliebe. Lpzg. 1775—1778. — O rig ina lge treuer 
Neudruck B e rlin , H . Barsdorf. 08. 280, 291, 363 S. — (Vgl. T ext 
S. 13.

160. —  Nachgelas8. S c h r ifte n . 100 physiognom . Regeln, hrsg. v. Gessner. 
Z flr. 1802.

160a. — D ie  P h ys io g n o m ik  im  A uszug. Hrsg. v. O re lli. 2 Bde. Z flr. 1846.
161. L edos, E. T r a i ie  de la  p h ys io n o m ie  hum a ine . Paris, O udin. 1894.
162. N o el , B. R. G rundzuge  d. P hreno log ie . M . 10 T fln. Dresden 1842.
163. P r ies sn itz , V. E x a m e n  ph reno log iąue . T ropp. 1852.
164. Sc h a c k , S. P hys iognom . S tu d ie n . D tsch. v. E. L ieb ich . 2. A ufl. Jena 

1890. (M. 127 I llu s tr .)
165. Sc h e v e , G. P h re n o l. B ild e r .  2. A u fl. Lpzg. 1855. 3. Aufl. 1874.
165a. —  D ie  P hreno log ie . 3. A ufl. Lpzg. 1858.
166. — K a te ch ism u s  d. P hreno log ie . 5. A u fl. Lpzg. 1865.
166a. — D ie  P hreno log ie  in  e in e r Vorlesg. P forzh. 1865.
167. Sp u r z h e im , G. P hre no log y , o r  the d o c tr in e  o f  the m in d ;  an d  o f  the re la -

t io n s  between i t s  m a n ife s ta tio n s  a n d  the body. 4. ed. London 1833.
168. v. St r u v e , G. G n m d le h re n  d. P hreno log ie . Z fP hreno l. 1, 1843.
169. — H a n d b u ch  d. P hreno log ie . Lpzg. 1845.
170. U l l r ic h , M. W. P hreno log . B ild e r .  4 H fte . M. Abb. 1893.
170a. — P hrenolog . S tu d ie n . M . Abb. Beri. 1894.
171. Z tsch . f .  P hreno log ie . H rsg. G. v. S th u vk  u . E. H ir s c h fe ld . Bd. 1. 1843.

L i t e r a tu r  t e i t  1900.

172. A ueb b a c h , S. B e it r .  z. L o ca lis . d. m us ik . T a le n ts  im  G e h irn  u . am  Schddel. 
A rch . f. Anat. u. Entw icklungsgesch. 06. S. 197—230.— (Unters. d. Ge- 
h irn s  B filow s u. anderer M usiker. Besond. G estaltung der 1. Schlafen- 
w indung.)

173. B a u e r , K . Goethes K o p f  u . G es ta lt. (S tu n d e n  m i t  Goethe. Sonderheft).
M it  32 B ild n is ta f. 62 S. B e rlin , M itt le r . 08.

174. —  Physiognom isches ub. S c h ille r. S tu n d e n  m i t  Goethe. 6, 1— 15. 09.
175. jja y e r th a l . K o p fu m fa n g  u . In te llig e n z  im  K in d e s a lte r. E P d 2, S. 247—

251. 05.



176. B a y e b t h a l . W eite re  U nte rs . iib . K o p fu m fa n g  u . In te ll ig e n z  im  K indes -  
a lte r. EPd 3, S. 238—240. 06.

177. — W eite re  U nte rs. iib . d. Beziehungen zwisehen S chade lum fang  u . In te l
ligenz im  schu lp flich tige n  A lte r .  EPd 5, S. 223—230. 07.

178. — B eziehungen zw. K op fd u rch m esse r u . g e is tig e r B egabung. Jahresber. 
08/09 tib. d. schu larztl. T & tigke it in  d. stadt. Volkschulen zu W onne. 
— (Verschied. A lte rsstu fen. Festste llung d. Kopfdurchm essers, bei 
welchem gute In te llig e n z  niemałe, und desjenigen, bei welchem  sie n u r 
ausnahmsweise yorkom m t.)

179. — K o p fg ro fle  u . In te llig e n z  im  sch u lp flich tig e n  A lte r .  ZEPd 10, S. 197 
—218. 1910. —  (Beziehung zw. K op fg r. u. In t .  besteht n u r sta tistisch, 
n ic h t in d iv id u e ll.)

180. B i n e t , A. Recherches s u r la  techniąue de la  m e n s u ra tio n  de la  te te v ivan te . 
Recherclies p re l im in a ire s  de cephalom etrie  s u r  59 e n fa n ts  d ’in te llig ence  inegale  
chois is dans les ecoles p r im a ire s  de P a ris .

Recherches de cep lia lom . de 1 0 0  e n fa n ts  dH ntelligence inegale  , . . ;  s u r  2 6  
e n fa n ts  d ’e lite  e t a rr ie re s  . . . ;  s u r  6 0  en f. d ’e lite  e t a r r ie rś s  . . . AnPs 7, 
S. 314—429. 01-

181. —  l e s  signes physiąues de P inteU igence chez les e n fa n ts . AnPs 16, S. 
1—30. 1910. — (Schadelumfang, Degenerationszeichen, Nagelkauen, Phy- 
siognomie. Manche Zeichen haben sta tistischen G ruppenw ert, andere 
n ich t, k e i n e s  h a t  i n d i y i d u e l l e n  S y m p t o m w e r t .  „ L ’in te lligence 
d ’un en fant se dem ontre et se prouve un;quem ent par ses m anifesta -1 
tions in te llectue lles.“ )

182. D r a s ek e , J. G e h irn g e w ich t u . In te llig e n z . A rch. f. Rassen- u. Gesellsch.- 
B io l. 3, S. 499—522. 07.

183. E y e r ic h  u . L o w e n p e ld . Ub. d. B eziehungen d. K o p fu m fa n g c s  z. K o rp e r-  

liinge  u . z. ge is t. E n tw ic k lu n g . W iesbaden 05. — (K eine K orre la tion  zw. 
K op fum f. u. In te llig enz . V g l. auch 195.)

184. v. H a n s em a n n , D . Ub. d. G e h irn e  v o n M o m m s e n ,  B u n s e n  u.  M e n z e l .  
B ib lio theca  med. A b t. A . H e ft 5. Stuttg., Schweizerbart. 07. 18 S. u. 
6 T f.

185. H a b ten b e r g , P. P r in c ip e  d 'une  phys io gno m ie  sc ien tifląue . JPsPa 5, 23 
— 29. 08.

186. — P h ys io n o m ie  e t caractere. 217 S. Paris, A lcan. 08.
187. K o tth a u s , C. D .  m enschl. G esich t a is  Spiegel des K o rp e rs  u . d. Seele. 

P hys iognom . B e tra c h t. 31 S. Lpzg. Wiegand. 09.
188. H ug h es , H . D . M im ik  des M enschen. A u f G rund vo lun ta rische r Ps. 

F rankf., A lt .  1900. — (S. 35—45 In d . Unterschiede.)
189. L e e . S tu d y  o f  the C o rre la tio n  o f the H u m a ń  S k u li. Science 12, S. 1312.
190. M a t ie g k a , H. Ub. d. H irn g e w ic h t, d. S chdd e lkapa c ittit u . d. K o p ffo rm , 80- 

ic ie  dereń Beziehungen z. psych . T a i.  d. M ensch. I .  U b, d . H irn g e w ic h t.  

Prag, V erlag der kg l. bbhm. Ges. d. W iss. 1902. ( In  Kom m . be i F. 
R ivna i.)

191. M o bius , P. J. K u n s t u . K u n s tle r . Lpzg., B arth , 01. — (G a l l ’s A nsichten 
tib. d. Organe des Farbensinns, Tonsinns usw.)

192. — F r a n z  J o s e p h  G a l l .  222 S. Lpzg., B arth . 05.
193. — Ub. d. Schddel e. M a tlie m a tik e rs . Lpzg., B arth , 05.
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194. v. M o j s is o v ic z , E. D ie  G es ich tsb ildung  d. Genie's. Dresden, L inke , 08. 
41 S. — (D. physiognom . Zeichen d. Genies is t d. convexe Nasenriicken.)

195. P e a k l ,  R. Ora the C o rre la tio n  between In te llig e n ce  a n d  the Size o f  the 
H ead. J. of Cornp, Neur. and Psych. 16, S. 189—199. 06. — (Gegen 183. 
Es g ib t eine, wenn auch geringe K o rre la tio n  zwischen K op fum fang  
u. In te ll.)

196. P l a n e , J. M. P o u r  d e ven ir p h ys io nom is te , m oyens p ra tig u e s  e t ra p id e s  de 
d isce m e r le caractbre e t les gua lites  des gens. 62 S. Paris, Yarfes. 09.

197. Vaschide et P e l l e t i b r .  C o n tr ib u tio n  exp. a  l ’etude des signes p liys ig u e s  
de l ’ in te lligence . Comptes r e n d u s  d e  l ’a c .  d e s  S c ie n c e s  7. Oct. 01.

198. Y  aschide, N. et Pelłetier, M. Beeherches exp . s u r  les signes p liys igu es  de 
l ’in te lligence. RdePh 3, S. 796 ff. 4, S. 168 ff. 03. — (Bezieh. der In te ll.  
zu Schadelmafien, un tersuch t an 400 K in d e rn  be ider Geschlechter.)

199. V a u o h t , L . A. L e c tu re  p ra t ig u e  d u  caractere (T ra d u c t io n  de l ' I n s t i t u t  de 

C u ltu re  h u m a ine ). B ruse lles  08. 254 S. — (Phrenologische Lo ka lisa tio n  
von 42 E igenschaften.)

200. V i e r a t h , W. G esichtsausdruckskunde. P hys iognom . S tu d ie n . 32 S. Ora- 
n ienburg, W. M olie r. 09.

Vgl. fe rn e r 7, 8, 1290/1, 1299.

3. G r a p h o l o g i e  (Auswahl).

B ib liograph isches. Z e its c h r ifte n .

201. B usse, H . H . Y ersuc li e ine r B ib lio g ra p h ie  de r G ra p h o l. 2. neubearb. A ufl. 
(hektographisch ve rv ie lfa ltig t). In s t itu t  f. w iss. Graphol. M tinchen 
1900. 52 S. (344 K m .)

202. B e r. d. D eutschen g ra p h o l. Ges. 1897—1898. Redact. H a n s  H . B u s s e . 

2 Bde., fortgesetzt ais: G ra p h o l. M ona tshe fte , Organ der Deutschen 
Graphol. Ges. se it 1899. Hrsg. H a n s  H. B u s s e . Seit 1900 L . K l a g e s . 

10 Bde.
203 G rapho log ische P ra x is .  (Hrsg. von der Deutschen G raphol. Gesellsch.) 

8 Bde.
203a. S ystem at. G en e ra lreg is te r de r P u b lie a tio n e n  de r D .  G r. Ges. 1897—1903.
204. D ie  H a n d s c h r if t .  B la t te r  f .  icissensch. S c h riftk u n d e  u . G ra p h o l. Hrsg. v. 

W . L a n g e n b r u c h . '  1895. 144 S. Ham burg, Voss..
205. D ei- M enschenkenner. M onatsschrift f. p rakt. Ps. H rsg. v. D r. F. D u m s - 

t r e y  u .  M a g d . T h u m m - K i n t z e l . Lpzg., W iegand. Seit 08.
206. A rc h ie  f .  G e r ic lit l.  S ch riftu n te rsu ch u n g e n  u . re ru ia n d te  Gebiete. H rsg. v. 

G. M e y e r  u. H . S c h n e i c k e r t . Lpzg., B arth . Seit 07.

L i te r a tu r  bis 1899.

207. A r u s s , A. L a  G ra pho lo g ie  s im p lifiee , l 'a r t  de co n n a itre  le caractere p a r  

l 'e c r itu re . Theorie  e t P ra tig u e . 1891. 2. A u fl. 1899. Paris, O llendorff. 
324 S.

208. B b a u c h a m p ,  G. d e . T ra ite  de G rapho log ie . theoriąue e t p ra tig u c . Paris 
G autier. 1895. 326 S.

209. B e c k e r , J u l i u s . D ie  G rapho log ie . 1899. Lpzg., F icker. 140 S.
210. B u s s e , H a n s ,  H . D ie  G ra p h o l. eine werdende W issenscha ft. Ih r e  E n t -  

w ick lu n y  u. ih r  S tand . 1895. M tinchen, Schtiler. 40 S.
Stern, Differentielle Psychologie. 26
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211. —  D ie  H andschriften-D eutungs-Kunde.  E in  Unterrichtskursus in 10 
Briefen, nebt 10 Handschr.-Tafeln. 1896. Institu t f. wissensch. Graphol.
2. Aufl. 240 S.

212. —  G raphol. Ćharakterbilder. I .  B ism arcks Charakter. E in e  graphol. 
Studie. M i t  40 Handschr.-Proben. 1898. Lpzg., List. 35 S.

213. — Ub. Gerichtsgraphologie. A rK r 2, 113 ff. 1899, — (Zeugenbegutach- 
tung auf Grund der Schrift.)

214. C o u il l ia u x , A lc id b . L a  Psychographie ou G raphol. pćdagogigue. L ’a r t  
de connaitre les enfants d ’apres leur ćcriture .  5 śd. 1896. Paris, Bureau 
de la Psychographie. 286 S.

215. Crćpieux-Jam in, J. L 'E c r itu re  et le caractere. Paris, Alcan. 1887. 4. Aufl.
1896. 468 S. —  Deutsch von H an s H . Busse. Handschr. u . Charakter. 
M it iiber 250 Handschr.-Proben. Lpzg., List. —  (Vgl. Text S. 13.)

216. — T ra itć  p ra tig u e  de Graphol. E tu d c  du caractere de Vho mnie d’apres 
son ćcriture.  1. Aufl. 1885. Paris, Flammarion. 276 S.

217. Crćpibux-Jam in-Krauss-Busse. Pralctisches Lehrb. des G raphol. (Handschr.- 
Deutungs-Kw ide).  4. Aufl. m it 204 Handschr.-Proben. 1898. Lpzg., List. 
337 S.

218. Crćpieux-Jam in, J. L a  G raphol. en Excmples. Avec autographes. 1899. 
Paris, Larouse. 123 S. — (Vgl. Text S. 121.)

219. D iehl, A. Ub. d. Eigenschaften de r S c h rift b. Gesunden. 1899. PsArb.
3, S. 1—61,

220. D il lo o ,  J . Lebensbilder a. G rundlage d. G raphol.  M. 30 Schriftproben.
1898. Berlin, Siegisniund. 84 S.

221. F e r r a r i-H ć r ic o u r t -R ic h e t .  L a  Personnalite et V E critu rc . Essa i de 
graphol. exp. 1886. RPh. S. 414—424.

222. F r a z e r ,  P. A  M an u a ł o f  the S tudy o f  Documents to Estab lish  the In d w i-  
dua l Character o f  H a n d w ritin g  usw. Philadelpliia, Lippincott. 218 S.

223. Gross, A. Unters. ub. d. S c h r ift  Gesumler u. Geisteslcranker. PsArb. 2,
S. 450-567. 1898.

224 H en ze , A. D . Handschr. d. deutsclicn D ic lite r  u. D ich te rinnen  m. 305 
Faksim iles ,  kurzeń B iographien u. S chrift-C harakteris tiken.  Lpzg., Schlicke. 
158 S. 1855.

225. —  D ie  Chirograrnm atomantie od. Lehre, d. Charakter, d. Neigungen, d. 
Eigenschaften u. Fah igke iten der Menschen aus der Handschr. zu erkennen 
u. zu beurteilen. M it 1000 Handschr. u. physiognom. Bildern. 1862. 
Lpzg., Weber, 325 S.

226. 1 Io c q u a rt, E. H a r t  de ju g e r de 1’esp rit et du caractere. des hommes et des 
femmes, su r leu r ćcriture.  Paris, Saintin. 1812. (2. Aufl. 1816.)

227. Lombroso, C. G rafo logia.  Milano, Hoepli 1895. 2. Aufl. 1897.
228. Lom broso-B rendb l. Handb. d. Graphologie. 1896. Lpzg., Reclam. 199 S.
229. M e y e r , L ., (L a u ra  v . A lb e r t in i ) .  Lehrbuch d. G raphol.  248 S. 1895. 

Stuttg., Union. 4. Aufl. 261 S; 09.
230. M icho ń , J. H . Systeme de Graphol.  1875. 10. Aufl. 1891. 355 S. Paris, 

Marpon et Flammarion. — (Vgl. Text S. 13.)
231. —  Methode p ra tigue  dc G raphol.  1878. 6. Aufl. 1893. Paris. Marpon 

et Flammarion. 216 S.
232. —  Biographie intellectuelle et morale des comtemporains vivants. D ic tio n -
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na ire  des N otab ilitśs de la  F rance  . . . P re c id i d ’un Abrege du Systeme 
de G raphol. usw. 1878— 1881. (Unyollendet in 17 Liefernngen statt der 
geplanten 130.) —  (Sollte ein graphologisch-charakterologisches Lexi- 
kon der Franzosen werden.)

233. —  H is to ire  de Napoleon I .  d’apres son ecritu re .  1879. Paris, Dentn. 
203 S.

234. P a u lu s ,  E. M. Oeffentliche Charaktere im  L ich te  graphol. Auslegung. M. 
136 Handschr. 1894. Berlin, Hofmann & Co. 2. Aufl. 1895. 296 S.

235. P r e y e r ,  W . Z u r  Ps. des Schreibens. Hambg. u. Lpzg., Voss. 1895. 230 S. 
235a. — D ie  H a n d s c h rift d. Verbrecher. Z K r 1897.
236. S c h w ib d la n d ,  E. D ie  Oraphologie. Gesch., Theorie u. Begriindung.  Berlin.

2. Aufl. 1883.
237. Tabde, G. L a  Graphologie. R P h  44, S. 337— 363. 1897.
238. U f b b ,  C h .  Ub. H a n d sch rift u. In d im d u a lita t bei SchuUcindern. I I I .

InCoPs. Mftnchen. 8. 442 f. 1897.
239. —  S c h r ift  u . In d im d u a lita t bei K ir.de rn .  Enzykl. Handb. d. Pad. ( R e in ) .

V I. 1899. 8. 202—209.
240. U n g e r n - S t e r n b e r g ,  I s a b e l l a  v. P o r tra it  in tim e  d 'un  Łcriva in  (M . A rm an d  

Ocampo) d'apres s ix  lignes de son ecriture, etude de graphol. superieure. 
Paris, Bureau de la Graphol. 1898. 168 S. —  (Enthalt zum Vergleich 
die graphol. Charakteristik derselben Person durch yerschiedęne Gra- 
phologen.)

L ite ra tu r  seit 1900.
241. B i n b t ,  A. Le  sexe de l'6critu re .  La Reyue. Oct. 03. S. 17—36.
242. — L a  graphol. et ses reoelations su r le sexe, l ’dge et 1’intelligence. AnPs 

10, 8. 179—210. 04.
243. —  Dne experience cruciale de graphol.  RPh 64, 8. 22—40. 07. — (Hand

schr. yerschiedener sozialer u. Intelligenz-Scliichten. Im  allg. yerrat 
sich die In te ll. in  der Handschr.)

244. B u s s e ,  H a n s ,  H . Handschr. u . Charakter. Unter M itw . v. H b b t h a  M e b k i . e .  

1902. 546 S.
245. — Praktisches Lehrb. d. G raphol.  Unter Mitarb. v. Prof. K r a u s s .  5. Aufl.

06. 337 S. (Vgl. 217.)
246. E b e r t in , E ls b e t .  A u f  Irrw egen d. Liebe. Graphol. Betrachtungen unter 

graphol. M itw irkg M. T h u m m -K in tze l. 87 S. m . 63 Faksim. Berlin, 
modern-pad. u. ps. Verlag. 09.

247. —  W ie d. F ra u e n  in  d. Liebe sind.  Graphol. Charakterstudien. Bremer- 
haven u. Lpzg., Vangerow, 256 S. 09.

248. H a g e n ,  H. v. Reading Character fro m  H a n d w ritin g .  189 S. m. 140 Illustr. 
N Y „  M igh ill & Co. 02.

249. K l a g e s .  D . Grundgesetz d. Ausdrucks u. seine Bedeutung f i i r  d. Analyse  
d. H a n d sch rift.  (Vortragsbericht.) ZPsth 1, 8. 121— 126. 0 9 .— (D. Aus- 
drucksbewegg. ist ein generelles Gleichnis d. Handlung. Die „Reagi- 
bilitat" w ird bestimmt durch d. Verhaltnis von Trieb zu Widerstand.)

249a. —, L . D ie  Probleme der G raphol.  E ntw urf einer Psychodiagnostik. Lpzg., 
Barth. 1910. 260 S. — (Vorgescnichte. Die W illk tir der Handschr. 
Die persOnliche Ausdrucksschwelle. Graphol. Deduktionen.)

250. K o s t e r ,  R. D . S c h r ift  bei Geisteskrankheiten. Lpzg. 03.
26*
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251. Lakgenbbuch. P ra k t. Menschenkenntnis a. G run d  d. H a n d sch rift.  Berlin, 
Herlet. 280 S.

251a. LemaItre, A. Un test base s u r la  m odification de Vecriture.  ArPs *3, 
S. 389—390. 04.

252. Luddeckens, F. Bechts- u. L inkshand igke it.  Lpzg., Engelmann. 82 S.
1900.

253. M e y e r , G. Wissenschaftliehe Grundlagen der Graphol. Jena, Fischer, 01.
254. N oghe, C. D . Charakter im  Spiegel d. H andschr.  Oranienbg. 06.
255. Poppće, R. Graphologie. 243 S. Lpzg., Weber, 08.
256. S c h k e ic k e rt, H . D . Bedeutung der H a n d s c h rift  im  Z iv i l -  u . S tra frech t. 

Lpzg., Vogel, 06.
257. — Ub. d. heutigen S tand der icissenschaftl. G raphol. A rK r 32, S. 37—

50. 08.
258. — D . neue H andschriftensam m lung der B e rlin e r K rim in a lp o liz e i. A r K r  

39, S. 144— 178. 1910.
258a. Schneidem uhl, G.. H a n d s c h rift u. Charakter. E. Lehrbuch d. Hand- 

schriftenbeurteilung. M. 164 Handschr.-Proben. 318 S. Lpzg., Grieben, 
(Fernau) 1911.

259. T h u m m -K in tze l, M a g d a le n ę . D e r ps. u. pathol. W ert der H and sch rift. 
Lpzg., List, o. J. 208 S.

260. U n g k rn -S te rn b b rg , Is a b e l la .  N i e t z s c h e  im  Spiegelbilde seiner S ch rift. 
Lpzg., Naumann. 02. 175 S.

261. W a s e r, M a r ia  (MiC P a g k t). Kiinstle rische  H and sch rift.  Sonderabdruck 
aus: Raschers Jahrb. I.  Ziirich, Rascher & Co. 28 S. 1910. — (Bei 
Kiinstlern ist die Linienftihrung, da sie Ausdrucksbewegung ist, der 
eigentl. Handschrift verwandt. BildprobeD von Michelangelo [Linien- 
fiihrung krampfig zusammengeschlossen, dem Kreis sich n&herndj 
Raffael [weite, flachę Bogen], Lionardo [mannigfach bewegte u. sich 
kreuzende Wellenlinien]. Vgl. Test S. 147.)

4. S p r a c h l i c h e  u. m u s i k a l .  A u s d r u c k s f o r m e n .  R e s o n a n z 
m e t h o d e .

262. E g g b r t ,  B. Unters. ub. Sprachmelodie. ZPs 49, S. 218—237. 08. — (Marbe- 
scher Rufiapparat. Vgl. Text S. 341.)
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genannten W erken, insb. be i Heym ans u . W iersm a (306), Schusteb u . 

E ld e b to n  (314).
F am ilien ah n lichke it der A ssociationen: F ubst (450), J ung  (453).

5. D y n a s t i e n .
[Vgl. auch A b t. D VI.']

350. B b a c h e t , A. P a th o lo g ie  m enta le  des ro is  de F ra n c e . L o u is  X I  e t ses 
ascendants. 03. 2. A u fl. Paris, Hachette C C X IX  u. 694 S.

351. K eetjlź vo n  St b a d o n it z , St b p h a n . Ub. d. TJnters. von  V ere rbungsfragen  

u . d. D eg e n e ra tio n  d. spanischen H absb u rg e r. A rP t 35, 787—813. 02.
352. R e n d a , A. I I  destino de lle d in a s t ie ;  l ’e red itd  m orbosa n e lla  s to r ia . T u rin , 

Bocca, 04. 236 S.
353. W oods, F. A. M e n ta l an d  M o ra ł H e re d ity  in  R o y  a lty . A  S ta t is t ic a l S tu d y  

i n  H is to r y  an d  P s. New Y o rk , H e n ry  H o lt & Co., 06. 312 S. u. 104 
B ilde r. —  (D ie Personen werden ih re r  h is to rischen Bedeutsam keit nach 
in  eine Skala von 10 Graden eingeordnet. D ie Bedeutung der Ver- 
erbung tibe rw ieg t be i weitem  d ie  der Um w elt. Statist. M ethode vgl. 
339-340 a.)

6. R a s s e  u n d  V o l k  (Auswahl).

354. B ie b e n k a p p , G. S ta m m  u . G enie. Tagi. Rundschau, 08. Beil. N r. 2f4 
u. 215.

355. F o u il l ć e , A. Le s  fa c te u rs  des caracteres n a tio n a u x . RPh 45, S. 1—29. 
1898.

356. G o b i n e a u . E s s a i s u r  1’in e g a liić  des races hum a ines. Paris 1853—55. 4 Bde.
357. — V ersuch iib . d. U n g le ich lie it de r M enschenrassen. D tsch. v. Schbmann. 

4 Bde. S tuttg . 1898-01.
358. G b o t b n p e l t , A. D e  m oderna  R a s te o rie m a  i  psycho log isk B e ly s n in g . (D .  

m od. R assethenrien in  psycho l. B e leuch tung .) Psyke 1, S. 87—116. 06. 
— (Rasse v ie l w eniger w ic h tig  ais K u ltu rbed ingungen. Dargetan an 
den Finnen.)

359. H e b t z , F. M o dern e  R assentheorien . W ien, Stern. 354 S. 04.
360. St e in m e t z , S. R. D . e rb liche R assen- u . V o lkscharakte r. V ie rte ljah rssch r.

f. wiss. Philos. N. F. 1. S. 77—126. 02.
361. WoonwoBTH, R. S. R a c ia l D iffe re n ce s  in  M e n ta l T ra its . Science 1910, 

S. 171—185
Vgl. fe m e r 1084, 1121.

7. E i n z e l n e  V 6 l k e r  u n d  R a s s e n  (Auswahl).

3 6 2 . B a r a u x , P. e t  S e b g e n t , L. D e  1’in fluence da  la  n a tu rę  d u  sol s u r  la  con- 

fo rm a t io n  du  visage et s u r  le caracte re  chez le F la m a n d  et le P ic a rd . RSci 
11, 459-464. 09.



363. B o u t m y . E ssa y  d ’une ps. p o lit ią u e  du  peup le  a n g la is  a u  X I V  siecle. Paris, 
Co lin , 01.

363 a. L a  T o c e , P. G erm anen u n d  L a t in e r .  Beitr.. z. Ps. d. V81kerrassen. 
(Aus dem Schwed. v. Verf.) 30 S. Stockholm , A ktiebolaget Sandbergs 
Bokh. 09.

364. M t j b is ie r , E. L a  ps. d u  peup le  a n g la is  e t Vethologie p o lit ią u e . A rP s 1, 
S. 261-277. 02.

365. O e t k e b , K. D ie  Negerseele. A r  f. Rass.- und Gesellsch.-Biol. 6, 367—
386. 09.

366. P i l c z , A. B e it r .  z. vergleichenden B assen psych ia trie . Le ip z ig , W ien. 
Deuticke. 44 S. 06. — (V erg le ich t H a u fig ke it und A rten  der Geistes- 
k ra n kh e it be i Deutschen, Ungarn u. Juden.)

367. S ik o b s k y . Quelques t r a i t s  de la  ps. des Slaves. RPh 45, 625—635. 1898.
368. S o m b a r t , W . D ie  Ju d e n  u . d. W irtsch a fts le b e n . Lpzg, D uncker u. H um - 

b lo t, 1911. — (Insbes. X I I .  Jud. E igenart. X I I I /X IV .  W ie  jt id . Wesen 
entstand.)

369. W o l t m a n n , L. D .  G erm anen  in  F ra n k re ic h . M. 60 B ildn issen  be riłh m te r 
Franzosen. Jena, D iederichs, 06.

370. —  D .  G erm anen  u . d. Renaissance in  I ta lie n .  M it  tlbe r 100 B ild n . be-
r iih m te r Ita lie ne r. T huring . Verlagsanstalt, Lpzg. 04/05.

(Zu 369 u. 370. W . versucht m itte ls  ikonographischer u. namen- 
ku n d łiche r A rgum ente nachzuweisen, dafs d ie  Genies Frankre ichs und 
der ita l. Renaissance g ro ls ten te ils  german. H e rk u n ft waren. Vgl. 
T ex t S. 141.)

Vgl. fe rne r 413, 416, 419, 423, 740.

8. S o z i a l e ,  b e r u f l i c h e ,  k u l t u r e l l e  u s w .  T y p e n  (Auswahl).

371. B a b r w a l d . P s . F a k to re n  des m odem en Ze itge is tes. Sehr. d. Ges. f. ps.
Forschg. 15, S. 1—85. 05. — (Vgl. T ex t S. 374.)

372. C a m p a n e o . E s s a i de Ps. m i l i ta i r e  in d im d u e lle  e i collectine. Paris, Fanchon 
et Maloine, 02. 214 S.

373. G id d i n g s , F. H . A  P ro o is io n a l D is t r ib u t io n  o f  the P o p u la t io n  o f  the  
U n ited  S tates in to  Ps. Classes. PsR 8, S. 337—349. 01.

374. L ’H o u t , A. Z u r  P s. des B a u e rn tu m s . T fib ingen, M ohr, 06/07.
375. S c h m o l l e b , G. D a s  W esen de r A rb e its te ilu n g  u n d  de r sozia len K lassen- 

b ild u n g . Jahrb. f. Gesetzgeb., V erw altung usw. 14, S. 45f£. 1890. — (Zur 
E rk la ru n g  w ird  auch das V ere rbungsprinz ip  herangezogen.)

376. S i m m e i ., G. Ub. sozia le D iffe re n z ie ru n g . Soziolog. u . ps. U ntersuchungen. 
S c h m o l l e r s  staatswissensch. Forschungen 10, 1. Lpzg., D uncker u. 
H um blo t, 1890. 147 S.

377. T a r d ie u , E. Ź tu d e s  de ps. p ro fe s s io n e lle : le medecin. R P h 1894. S. 611 
—623.

378. — Psycholog ie du  m alade. RPh 45, 561—593. 1898.
378a. Z e b g i e b e l , M. Z u r  P sycholog ie  des Le h re rs . ZPdPs 12, 471—483. 1911. 

Vgl. fe rn e r: 53, 107, 572, 751, 781, 956, 1125 a, 1131, 1141. E xp. Ver- 
gleichungen yerschiedener B ildungssch ich ten oder B eru fe finden 
sich be i: 413, 454, 556, 564, 571, 576, 618, 636, 734.

IV . Atiologie. 411
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9. P a t h o l o g i s c h e  E r b l i c h k e i t  (Auswahl).
[D ie w e itsch ich tige re in  psych ia trische L ite ra tu r iibe r Y ererbung von 

G eisteskrankheiten u. psychopathischen Zustanden is t n i c h t  m it  einbe- 
zogen (vgl. -die psych ia trischen Z e itsch riften  u. B ib liograph ien). — Das 
Problem  „G enie u. E n ta rtn n g “ is t  un te r D I 2, das Problem  „V erb rechertum  

u. E n ta rtu n g “ un te r D V I I  behandelt.]
379 G o d d a r d , H .  H e re d ity  o f  Feeble-m indedness. Am er. Breeders Magazine 

1, No. 3, 165— 178. 1910.
380. H e b o n , D. A  F i r s t  S tu d y  o f  the S ta tis tic s  o f  In s a n ity  an d  the In h e rita n c e  

o f  the In sa n e  D ia th e s is . EugLabM em  I I .  London, Dulau, 07. — (Vgl. 
T ex t S. 293.)

381. L e g r a n d  d u  S a u l l e . D .  e rh liche G eistesstorung. D tsch. v. Stark. 1874.
382. M a k t iu s , F r. D a s  p a th o l. Yererbungsprob lem . 09.
383. M ó bius , P. J. U ber neroose F a m il ie n .  A gZ P t 40. 1884.
394. M o r e l . T r a ite  des degenereseences physiąues, m ora les e t in te llec tue lles  de

Vespe.ee h u m a in e  1857.
385. M o n k em o lleb , O . E . V a g a b un den fam ilie . M K rP s 4, S. 529—545. 07.
386. Rabaud, Ź . H e re d ite  e t d ig inerescence. JPsPa 2, S. 308—327. 05.
387. St r o h m a y e r , W . Ub. d. W e r t  genealog. B etrach tungsw eise  i .  d. p s y c h ia tr .

E rb lich ke its le h re . M P t 22. E rg.-Heft. S. 115—131. 07.
388. —  Z ie le  u . Wege d. E rb lic h k e its fo rs c h u n g  in  de r N e u ro - M; P sychopatho l. 

A gZ P t 61, 355—369. 04. — (E m pfieh lt A nlegung von Familien-Stamm- 
bamnen.)

B. Die einzelnen Hauptfunktionen in  ihrer 
Differenzierung.

I. Sinnliche Auffassung und Aufmerksamkeit.
( B e o b a c h t e n ,  U n t e r s c h e i d e n ,  S c h a t z e n . )

[D ie organisch bedingten D ifferenzierungen der S innesem pfind lichke it 
ais solcher, also die Yerschiedenheiten der Sehscharfe, der F arbentiich tig - 
k e it (Farbenschwacbe u. Farbenb lindheit), der Horscharfe, der Tonunter- 
scheidung (Toninseln n. -Lticken), der AnSsthesie und Hyperftsthesie sind 
n i c h t  in  die B ib lio g ra ph ie  einbezogen. F iir  a lle  diese Probleme sei auf 
d ie  ja h rlich e  B ib lio g ra ph ie  der ZPs, sowie au f d ie  ophtbalm ologischen, 
otologischen und  physio logischen Sonderbib liographien verwiesen.

D ie v ie lse itigen Testserien, die in  A  I I  6 und 7 aufgez&hlt sind, ent
ha lten  durchw eg auch Tests zur Sinneswahrnehm ung. — U ber die Be
ziehung der S inneswahrnehm ung und A u fm erksam keit zur In te llig enz  
handeln zahlre iche Num m ern von B V I.  — "Ober „A uffassungstypen“  vgl. 
Abt. B V I I .  — "Ober m usikalisches GehOr vgl. D I I  2. —  Ober M inder- 
s in n ig ke it vgl. D V I I I .  — "Ober Synaesthesien vg l. D X .]

389. B a e r w a l d , R . Beobaclitungsgdbe. Enz. H d b . d. Pad(REiN). 2. A u fl. 01.
Ergftnzungsband zur 1. A ufl. S. 519— 520.



1. Sinnliche Auffassung und Aufmerksamkeit. 413

390. B i n e t , A. L a  mesure des illusions visuelles chez les enfants. RP h 40,
5. 11 -25 . 1895.

391. — Recherches sur la sensibilite tactile pendant 1’etat de distractión. AnPs
6, S. 405-440. 1900.

392. — Les simplistes. Enfants d’ćcole et adultes. AnPs 9, S. 129—168. 03.
393. — Les distraits. Ebda. S. 169—197. 03.
394. — Les interpretateurs. Ebda. S. 198—253. 03.

(Zu 392—394. Asthesiom eterunters, dienen w eniger z. P riifu n g  d. Haut- 
em p find lich ke it ais zu r P riifu n g  der Aufm erksarake itse inste llung. B in e t  
untersche ide t auf G rund dessen d re i A u fm e rksam ke its typen : d ie  „S im - 
p lis tes“  unterscheiden 2 Punkte erst bei e iner groBen Distanz, ha lten 
aber n iem als e. einfache B e rtih run g  f i i r  e. doppelte. D ie beiden anderen 
Typen fa llen  das U rte il „doppe lt“  schon bei geringeren Distanzen, o ft 
aber auch be i e infacher Bertih rung. D er T yp  der „D e u te r“  e rha lt 
m ehrere U nte rtypen .)

395. —  De la sensation a l'intelligence. RPh 56, S. 449—467, 592—618. 03.
— (Asthesiometerverbuche. Scheidung der V . P. in  „bewuBte", 
welche wissen, w ie die V erg le ichung zustande kom m t, und „unbe- 
wuBte". Vgl. Lucka 10.)

396. B o l lo u g h ,  E. The „Perceptwe Problem,“  in  the Aesthetic Appreciation o f 
Simple Colour-Combination8. BJPs 3, 406—447. 1910. —  (4 Typen der 
F arbenbew ertung: „o b j.“ , „ph ys io log ." [Farbę w ir k t  erregend, erm ti- 
dend usw.) „a ffe k tiv e r“ , ,,assoziativer“ .)

397. B u k n e t t ,  C. T. A  New Test fo r  A ttention against D is iraction. PsBu 7, 

Febr. 1910, S. 64.
398. C h a rę , H . W . Some Aspects o f the A ttention Problem. PdSe 16, 281—

300. 09. — (3 T ypeng liederungen: nach Konzentrationsdauer, G eschw in
d igke it der Anpassung u. Konzentrationsgrad).

399. C onson i, F. L a  mesure de l'attention chez les enfants faibles d’esprit. ArPs 
2, S. 209-252. 03.

400. C kon, L . u . K r a e p e l in ,  E. Ub. d. Messung der Auffassungsfahigkeit. 
PsArb 2, 206—325. 1897. — (S. 319 ff. In d iy id u e lle  C haracteristiken der 
Versuchspersonen.)

401. D o u o a l l ,  M a c . On a New Method fo r  the Study o f Concurrent Mental 
Operations and o f M ental Fatigue. BJPs 1, 05. — (V erte ilung  d. A u fm e rk 
samkeit.)

402. D u r r , E. D . Lehre v. d. Aufmerksamkeit. Lpzg., Quelle u. Meyer, 07.
—  (Kap. 6 . D. V arie ta ten d. Aufm erks. S. 170—192. Vgl. T ex t S. 186.)

403. D w e ls h a u v e rs ,  G. Nouoelles Notes de Ps. exp. Rev. de l'U n iv . de B ruxe l- 
les 4, 29. 1899.

404. F in z i,  J. Z. Unters. d. Auffassungsfdhigk. u. Merkfahigk. P sA rb 3, S. 
289—384, inshes. S. 358 -384 . 01.

405. G r i f f in g , -  H . On Ind io idua l Sensibility to Pain. PsR 3, S. 412—415.
1896.

• 406. F r a n k l .  Ub. Vor8tcUungselemente u. Aufmerksamkeit. Augsburg, Lam- 
pert. 1905.

407. F reem an , F. N. Ub. Aufmerksamkeitsumfang u. Zahlauffassung. PadPsArb 
(YerO ffentl. des Ins t. f. exp. Pd. u. Ps. des Le ipz ige r Lehreryere ins I),



4 1 4  -B- D ie  einze lnen H a u p t fu n k t io n e n  in  ih re r  D iffe re n z ie ru n g .

Lpzg., Hahn, 1910. Insbes. S. 111— 144. In d iv id .  Unterschiede. — (Ta- 
chistoskop. Unters. m. P unktgruppen u. W orten. K o rr. zw. Neigung 
zum  Unterschatzen u. G enauigke it der Auffassung. K e ine scharf ge- 
schiedenen Aufm .-Typen. Gewisse K o rr. zw. Genauigk. d. Auffassg. 
u. U m fang d. Aufm erksam k.)

408. G r i f f i n g . O n the D eoe lopm ent o f  V is u a l P e rce p tion  a n d  A tte n tio n . Am JPs 
7, S. 227—236. 1896. — (Tachistoskop. Aufm erksam keitstests. Keine 
K o rr . der Le istungen zu den Lehre r-U rte ilen .)

409. G r ij n s ,  G. M essungen d. R iechscharfe  6 . E u ro p d e rn  u . J a m n e m .  E n g e l - 

m a n n s  A. f. Physio l. 06. S. 509—517. — (Javaner besitzen doppelt so 
fe ine Riechscharfe.)

410. H e il b r o n n e r , K . Z . k lin isch -ps . U nte rsuchungstechn ik. M P t 17, S. 117—
132. 05. —  (E. Gegenstand is t  au f e iner Serie nacheinander gezeigter 
B ild e r in  im m er grdCerer V o lls tan d ig ke it dargestellt. B e i welchem B ild  
e rfo lg t d. E rkennung? W ird  d. U n tersch ied je  zweier B ild e r gemerkt?)

411. L ip m a n n . B em erkg . z. d. M it te i lg .  v . N e t s c h a j e f f .  „U b .  d. Beobach- 
tu n g s fd h ig k e it v o n -S c h iile m ". ZAngPs 4, 575—576. 1911.— (Vgl. 417. K o rr. 
zwisehen der Zensur u. der Gesamtzahl der wahrgenommenen Buch- 
staben, dem E in flu fi des Sinnes, der R ic h tig k e it der Stellenangaben.)

412. L o b s ie n ,  M . Ub. S chatzung k u rz e r Z e itrd u m e  d u rc h  S ch u lk in d e r. ZPs 50, 
S. 332—380. 09. —  (Vgl. T e x t S. 191.)

413. M a c  D o n a l d , A. S e n s ib il ity  to  P a in  by  P ressu re  in  the H a n d s  o f  In d im -  
d u a ls  o f  D if fe re n t  Classes, Sexes a n d  N a tio n a lit ie s . PsR 2,156—157. 1895.

414. M a r t i n ,  L . I .  u. M u l l e r ,  G. E. Z u r  A n a ly s e  de r U n te rsch iedsem p find lich - 

ke it. Lpzg., B arth , 1899. 233 S. — (Vgl. T ex t S. 191.)
415. M e s s m e r , O . Z . P s. des Lesens b. K in d c m  u . E rw achsenen . ArG sPs 2, S. 

190—298. 03. A u c h : Samml. v. A bhdlg. zu r ps. Pad. (Meumann) 1 (1),
04. 109 S. — (Insbes.: I I I  A  2. V g l. T ex t S. 219—220.)

'416. M y e r s , Ch. S. B e p o rts  o f  the C am bridge A n th ro p . E xped . to T o rres  

S tra its  2 (T e il 2). (Ps. T e il:  S innesem pfindung u. Reaktionszeit) 03. 
— (Tests an P rim itiye n .)

417. N e t s c h a j e f f , A. U nte rs . iib . d. B eobachtungsfdh igk. v. S c h iile m . ZAngPs 
4, S. 335-346. 1911. — (Vgl. 411.)

418. O p p e b m a n n ,  A. E x p . U n te rs . iib . d. E in f tu fs  v. S to ru n g s lin ie n  a u f  das 
N achze ichnen e. N o rm a ls tre cke . GieCener D issert, H am burg. 1910. — 
(Insbes.: S. 36—47. D ie  in d iy id u e lle n  D ifferenzen. V e rte ilu ng  der 
F eh le r auf Schulklassen [e iner Realschule] und  Ind iy iduen .)

419. R iv e r s , W. H . R. O bseroations on the Senses o f  the Todas. BJPs 
1, S. 321—397. 05. — (E inw ohner des sttdl. Ind iens. P rlifu n g  der 
Sehscharfe, des Farbensinns, der geom. Tauschungen, des Tast-, Ge- 
ruchs-, Geschmackssinns.)

420. R u e d i g e r , W . C. T he F ie ld  o f  D is t in c t  V is io n  w ith  Specia l Reference to 

In d io id u a l D iffe rences  a n d  th e ir  C o rre la tio ns . A rch iyes o f Ps., N r. 5, 
68 S. 07.

421. S c h u c k h a n n , W . v. V erg l. U nte rs . e in ig e r Psychosen m itte ls  d. B ild c h e n -  
benennungsmethode. M P t 21 (4), 320—347. 07. — (Methode H e il b r o n n e r  

(410) u. andere M eth. Versuch, die „op tische V erb l0dung“ zur Gesamt- 
yerblOdung ins  Y e rh a ltn is  zu setzen.)



i i .  VorsteU ungsoa-lauf. G edachtn is. 415

422. Smith, W . G. A  S łu d y  o f  some C o rre la tio n s  o f  the M i i l l e r - L y e r  V is u a l  

l l lu s io n  a n d  A llie d  Phenom ena. B rJPs 2, S. 16—51. 06. — (Vgl. T es t S. 191.)
423. Stkbn , A . Z u r  ethnographischen U nte rs. d. Tasts innes de r M u n ch e n e r  

Stadtbeob lkerung. Diss. M tinchen. 43 S. 1895.
424. Stern, W. E . B e it r .  z u r  d iffe re n tie lle n  Ps. des U rte ilens. ZPs 22, 13—22.

1899. — (Vgl. T est S. 217.)
425. — U ber S chdtzungen, insbes. Z e it-  u . R aum schdtzungen. BPsAu 2, S. 

32—72. 05. — (Vgl. T es t S. 191/2.)
426. Torren, J. van der. Ub. d. A u ffa ssu n g s - u . Unterscheidungsoerm ogen f i i r  

optische B i ld e r  bei K in d e m .  ZAngPs 1, S. 189—232. 08. — (Methode 
Heilbronner [410].)

427. Wells, Frederic Lyman. O n the V a r ia b i l i iy  o f In d im d u a l Ju d g m e n t. I n :  
Essays Philos. and Ps. in  H onor o f William James. New Y o rk , Long- 
mans, Green and Co. 08. — (Vgl. T es t S. 259.)

428. Wikgand, C. F. TJnters. ub. d. B edeutung da - G e s ta ltq u a litd t f .  d. E r -  
kennung von W o rte rn . ZPs 48, S. 161—237. 08. — ( K r it ik  der Messmbr- 

schen [415] U n tersche idung e. ob jekt. u. sub jekt. Typs.)
429. Yerkes, R. M. and Urban, F. M. T im c -E s tim a tio n  in  its  R e la tio n s  to  

Sexe, Age a n d  P h y s io l. R h y th m s . H a rvard  Ps. Studies (Munsterberg) 2,
g. 405—430. 06. — (500 Versuchspersonen. Frauen schatzen ungenauer 
ais M anner u. neigen bei Zeiten zw. 18 u. 108 Sek. m ehr zur Uber- 
schatzung.)

V g l. fe rne r iib e r : Aufm erksam keit 104, 458, 508, 559, 745; W ahr- 
nehm ung im  A llgem einen 561 a, 564, 710, 745; optische W ahr- 
nehm ung: 275, 527, 958; (bei D ich te rn :) 1183, 1186, 1188, 1194, 
1215; akust. W ahrnehm ung bei D ich te rn : 1187, 1213, 1223; Ge- 
schlechtsunterschiede in  der s inn lichen  A u ffassu ng : 1064/5, 
1072, 1030, 1081, 1085, 1089, 1091, 1094.

I I .  V o rs te llu n g s v e rla u f. G edachtn is.
V orste llungstypen vg l. nachste A b te ilu n g ; Aussage vg l. A b t. B I V ;  Ver- 

d rangung von V ors te llungen und Psychoanalyse vgl. A  I I  8 ; fausse recon- 
naissance D IX .  —  D ie v ie lse itigen  Testserien in  A  I I  6 u. 7 enthalten fas t 
durchweg auch Tests iibe r Y ors te llungen und Gedachtnis. — U ber d ie  Be- 
ziehungen des Gedachtnisses zur In te llig enz  vg l. zah lre iche N um m ern von 
B V I.  — U ber auCergewohnliche G edachtnisle istungen einze lner K in d e r vg l.

C I I I  2.

B ib liog raph isch es .

A u s fiih r l. L ite ra tu rre rze ich n isse  z. Ps. des Vorste llens u. d. Gedachtnisses 
be i Muller (458 a) und Offner (541). Z u r Psychopathologie d. Gedachtnisses 

be i Ranschburg (464). Z u r „Tatbestandsd iagnostik -1 bei Lipmann (150).

L i t e r a tu r  b is  1899.

430. Aschaffenburg, G. E x p . S tu d ie n  ub. A ssoz ia tion en . PsA rb  1, 209—299. 
1895.
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431. Bolton, Th. L . The G ro ic th  o f  M e m o ry  i n  S choo l C h ild re n . AmJPs 4, 362 
—380. 1892. — (Bearbeitung eines grofsen Testm ateria ls. Der Gedacht- 
n isum fang wkchst m it  dem A lte r  m ehr ais m it  der In te lligenz.)

432. Bourdon, B. Recherches s u r  la  succession des phenom enes ps. RPh. 18, 
226-260. 1893.

433. — O bservations com para tw es s u r  la  reconna issance , la  d is c r im in a t io n  et 

Vassociation. RPh 20, 153—185. 1895. —  (Bei 9 Versuchspersonen starkę 
Korrespondenz zwischen den Le istungen f t i r  W iedererkennen und f i i r  
Assoziation.)

434. Burnham, W . H . In d .  D iffe rences in  the Im a g in a t io n  o f  C h ild ren . PdSe 1, 
204—235. 1892.

435. Coleqrove, F. W. In d .  M em ories  (Q u e s tio n n a ire ). AmJPs 10, 359—404.
1899.

436. Flournoy, Th. -Influence d u  m ilie u  s u r  1’ id e a tio n . AnPs 1,180—190. 1895..
437. — S u r  Vassociation des ch iffre s  chez les d ive rs  in d im d u s  IH In C o P s . 

M tinchen 1897. S. 221— 222.
438. Jastrow, J. A  S tu d y  in  M e n ta l S ta tis tic s . The New Rev., 1891, 31, 569 

—568.
439. — A  S ta t is t ic a l S tu d y  o f  M e m ory  a n d  A ssoz ia tion . EdR, Dez. 1891.
440. — C o m m u n ity  a n d  A sso c ia tio n  o f  Id e a s : a  S ta t is t ic a l S tu d y . PsR 1, 

152. 1894.
441. Munstebberg, H . S tu d ie n  z. A ssoz ia tions lehre . B e itr. zur exp. Ps. 1892. 

H e ft 4, S. l f i .
442. Oehrn, A. E x p . S tu d ie n  z u r  In d iv id u a l-P s .  PsArb 1, 92— 151. 1896. 

— (V a r ia b ilita t der Le rn fah igke it. Vgl. T ex t S. 256.)
443. Ribot, Th. E nąue te  s u r  les idees generales. RPh 32, 376 —388. 1891. — 

(Vgl. T ex t S. 121.)
444. —  Urie cnąuete s u r  les na rie tes de concepts. RSci 1892. 289—292.
445. Shaw, J. C. A  Test o f  M e m o ry  in  School C h ild ren . PdSe 4, 61—78. 1896.
446. Witasek, St. B e it r .  z. speziellen D is p o s it io n s -P s . A rS ystP h 3, S. 273—

293. 1897.

L ite ra tu r seit 1900.

447. Bernstein, A. Ub. e. e in fache M ethode z u r  U nte rs. d. M e rk fa h ig k e it  bei 

G eisteskranken. ZPs 32, S. 259—263. 03. — (W iedererkennen geometr. 
F iguren.)

448. Bogdanoff, T. E x p . U n te rs . d. M e rk fa h ig k e it  b. Gesunden u . Geistes

k ra n ke n . B P s A u  2, S. 131— 146. 05. — (A n w e n d u n g  d e r  BERNSTEmschen 

M e th o d e  [447].)
449. Bourdon, B. C o n tr ib u t io n  a  l ’etude de l in d io id u a l i te  dans les assoc. verbales. 

PhSd 19, S. 49—62. 02. — (O rig in a lita t der Assoz. gewisser Menschen.)
449a. Busemann, A. L e rn e n  u . BehaUen. B e it r .  z. Ps. des Gcdachtnisses. 

ZAngPs 5, 211—271. 1911. — (Kap. I I  u. V ;  Ind . D ifferenzen. Ver- 
suche an Knaben u. Madchen. — V g l. auch T ex t S. 273, 287.)

449 b. — D . in d . I io r re la t io n e n  zw ischen d. L e is tu n g e n  im  G edachtn isexp . u . 

denen im  U n te rr ic h t. ZAngPs 5, 341—344. 1911. —  (Die K o rr. zu den 
Gedachtn.-Leistungen waren am grOfsten be i den Zensuren f t i r  Rechnen, 
Deutsch u. Rei. V g l. T e x t S. 286.)
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460. Fubst, E. S ta tis t.  U nte rs. iib . W orta sso z ia tio n e n  u . iib . fa m ilid re  t jb e r -  

e in s tim m u n g  im  B e a k tio n s typ u s  b. Ungebildeten. JPsN 9, 243—278. 07.
461. Isbjbrlin. Ps. U nte rs. an  M an isch-D epressiven. M P t 22, S. 302—365, 419 

—443, 509—536. 07. — (Assoziationsversuche.)
452. Juko, C. G. u .  Riklin. E x p .  U nte rs . iib . A ssoz ia tionen  G esunder. JPsN

з, S. 5 5 -8 3 , 145-164, 193-215, 283-308. 4 , S. 24—67. 04. -  (Ver- 
scMedene T ypen , v o r allem  Scheidung e. „sach lichen" un d  eines 
„egozentrischen“ Typs.)

453. — A ssoc ia tion s  d ’idees fa m ilia le s . A rPs 7, 160—168. 07.
454. — Ub. d. V e rh a lte n  de r R e a k tio n sze it be im  A s s o z ia tio n s -E x p . JPsN 6,

1—36. 05 u n d : Diagnost. Assoz.-Studien (Jung) 1, S. 193—228. Lpzg., 
B arth , 06. — (V erg le ichung d. G esch lechter; Verg l. G ebildeter u. Un- 
gebildeter.)

454 a. Kolk, J. van deb u .  Jansens , G. K a s u is t. B e it r .  A ufsergew ohn l. 
H ype rm ne s ie  f .  K a le n d e rd a te n  b. e. n ied rigs lehenden Im b e z ille n . A gZ P t 22, 
05. — (Vgl. aucb 468 a.)

455. Levy-Sghl, M. S tu d ie n  iib . d. exp. B ee in flussung  des V o rs te llu ngsve rlau fs . 
ZPs 45, S. 321—340. 07. — (Versuche m it  Zw ischenrufen, d ie  p ló tz lich  
in  e inen ganz anderen Gedankengang h ine ingew orfen  werden. D ie 
Reaktionen b ie ra u f werden unterscbieden ais norm ale, zw e ife lhafte  u. 
patbol.)

466. Lipmann, O. Z . B e u rte ilu n g  d. R eak tio nen  b. G edach tn is - u . Aussageoer- 
suchen. I I IK o E P s  in  F rankf. a. M. Lpzg., B arth , 08. S. 212—218. 
— (Fehlertypen.)

457. Lucka, E. D ie  P han tas ie . E .  ps . U n te rs . W ien  u. Lpzg., B raum tille r, 08. 
197 S. — (Vorste llungsleben. Phantasie. Charakterologie.)

458. Muller, G. E. u .  Pilzecker, A. E x p . B e it r .  z. L e h re  v. G edachtn is . ZPs 
Ergknzungsbd. I .  Lpzg., B arth , 1900. — (§ 62 nenn t a lle S tellen des 
Buches, d ie  ind . D iff. erwShnen. V erh . der Le rn fah igk . z. A u fm erk- 
sam keit.)

458 a. —  Z . A n a ly s e  d. G e d a ch tn is ta tigk . u. des V ors te llu ngsve rlau fs . E r- 
ganzungsband 5 zur ZPs. 3 Teile. (T e il I ,  403 S.) 1911. — (Vgl. 
130S und  T e x t S. 49.)

459. Nayille, M. E. H a llu c in a iio n s  r isu e lle s  d  l ’ś ta t  no rm a le . A rPs 8, S. 1—8 .
08. — (Selbstbeobachtungen des Verf.)

460. Pentschkw, C. U nte rs . z w  Ó konom ie u . T echn ik  des L e rn e n s . ArGsPs 1, 
S. 417—526. 03. —  (Typen der schnellen u. langsamen Lerner.)

460a. Peters, W. G e f iih l u n d  E r in n e ru n g .  PsArb 6 , 197—260. 1911. — (Insb. 
IV  Typenunterschiede. S. 252—260.). ?

461. Pohl mann, A. E x p .  B e it r .  z. L e h re  vom  G edachtn is . B e rlin , Gerdes u. 
Hodel, 06. 191 S. — (Typen. Geschlechtsyergle ichung. Beziehung 
der In te llig e n z  zum Gedachtnis.)

462. Pot win, B. S tu d y  o f  E a r ly  M em ories. PsR 8, S. 596—601. 01. — (M annl.
и. weib l. Studierende.)

463. Radossawljkwitsch, P. R. D . B e h a lte n  u. Vergessen bei K in d e rn  u . E r -  

w achstnen nach exp. U n te rs . (D .  F o rts c h re ite n  des Vergessens m i t  d. Z e it . )  

Pad. M onogr. (Meumann) 1, 197 S. Lpzg., Nem nich, 07. —  (Insbes.:
S tern , Differentielle Psychologie. 27



Abschn. X  u. X V I I .  In d iv id . E ig e n tiim lic h k e ite n : Le m typ e n , Ged.- 
Typen, Fehlerm achen. R hythm us, Ubung.)

464. Ranschburg, P. D .  E rgebnisse de r exp. P sychopatho l. d. Gedachtnisses. 

IV K o E P s  in  Inn sb ruck  1910. S. 95— 182. 1911. — (Vgl. T ex t S. 103.)
464 a. — Ub. A r t  u . W e rt M in . G edachtn ism essungen b. neroosen u . psych ischen  

E rk ra n k u n g e n .

1. T e il. D .  psychophys. B ed ingungen  d. G edachtn ism essungen in  pa tho log . 

F d lle n . K IPs 2, 365-404. 07.
2. T e il. B e it r .  zu  e inem  K a n o n  d. W ortgeddchtnisses a is  G ru n d la g e  de r 

U nte rs . patho log . F a lle .  K IP s 3, 97— 126. 08.
3. T e il. D . d iagnost. u . p rogno s t. V e rw e rtba rk . v. G edachtnism essungen. 
KIPs 5, 89-194. 1910.
(W ortpaarm ethode. S. d. Referat von Lipmann. ZAngPs 5, S. 381.)

465. Rusk, R. R. E x p . on  M e n ta l A sso c ia tio n  in  C h ild re n . BrJPs 3, 349— 
385. 1910. — (Verg le ich verschiedener A lte rss tu fen  u. verschied. In -  
telligenzgrade.)

466. W i m m e r , A. Ub. A ssoz ia tionsun te rs . besonders schw achs inn ige r K in d e r .  
M P t 25, S. 169—182, 268—284. 09.

467. Wheschner, A. Z u r  Ps. de r A ssoz ia tion . Schweizer Pad. Ztschr. Jhrg. 
05 (4). 16 S.

468. —  D ie  R e p ro d n k tio n  u. A sso z ia tio n  v. V ors te llungen. ZPs Erganzungs- 
bd. 3. Lpzg., B arth , 07—09. — (Insbes. D iffe renzierung der Reaktions- 
zeit, S. 47—68. — D iffe renzierung der Reaktionsworte, S. 86—102. Vgl. 
auch T ex t S. 272.)

468 a. Ziegler, K . Z u m  K a p i te l  d. ub c rw e rtig cn  psych ischen Le is tu n g e n  bei 

S chw achsinn igcn. ZPdPs 12, S. 381—390. 1911. — (18 ja h r. Schwachsiu- 
n ige r m it  yorz iig l. Gedachtnis fu r  etwa 80 MusikstUcke u. P la tten  
eines mechan. M usik ins trum ents . — Vgl. auch 454a.)

V g l. fe rue r uber V o rs te llu nge n : 150, 406, 1142a, 1431: (Gemeinsam
k e it der Vorste llungen be i M ann und W eib :) 1078, 1086/7, 1090, 
1096. Uber G edachtnis: 299, 404, 517, 535, 541, 592, 767.

4 Ig B. Die einzelnen Hauptfunktionen in ihrer Differenzierung.

I I I .  V o rs te llu n g s typ e n .

1. K l i n i s c h e  u n d  a n d e r e  B e o b a c h t u n g e n  t t b e r  d i e  „ i n n e r l i c h e  
S p r a c h e “ . (Auswahl.)

469. A u b e r t , H . D . in n e r l. Sprache u . ih r  V e rh a lt en z. d. S innesw ahrnehm unyen  

u . Beiccgungen. ZPs 1, 53—59. 1890.
470. B a l d w i n , .T. M. In te rn a t  Speech a n d  Song. PhR 2, 385—407. 1893.
471. Ballet, G. D . in n e r l.  S prache u . d. nerschiedenen F o rm e n  der Aphasie . 

(Nach d. 2. A ufl. iibers. v. Bongers.) Lpzg. u. W ien, Deuticke, 1890. 
(Franz. O rig ina l. Paris 1888.)

472. Bernard, D. U n  cas de supression  brusgue e t isolee de la  v is io n  m cn ta le  

des signes. Progr. mćd. 1883.
473. — D e  l ’aphasie  et de ses dioerses fo rm es. Paris 1885. — (Darste llung 

der Lehre  Charcots.)
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474. Charcot, J. M. Lecons s u r  les m a lad ies  d u  systeme ne rveux  fa ite s  a la  

S a lpe trie re . I I I .  Bd. 1. A ufl. 1873, 3. Aufl. 1880—1884.
475. —  Neue V orles. iib . d. K ra n k h . des N enensystem s. Ubers. v. F rbud, 

W ien 1886. — (Die 13. Vorlesung en tha lt die Lehre  von den Typen.)
476. Egger. L a  p a ro le  in t l r ie u r e  1881. — 2. ód. Paris, Alcan, 04.. 326 S.
477. F ćrć, Ch . D es troub les de l ’usage des signes. RPh. 1884.
478. Laupts. E ngu e te  s u r  le langage in te r ie u r .  A r  d ’anthrop. crim . 10, 128 

—230, 478—480, 609-615. 1895.
479. LemaItbe, A. L e  langage in t i r ie u r  chez les en fan ts. L ’óducateur 38. 

A uch sep.: Lausanne, Ch. V ire t-G enton, 02.
480. — O b se rm tio n s  s u r le langage in te r ie u r  des e n fan ts . A rPs 4, S. 1—43. 05.
481. M a k ie , P . D e  1’aphasie. R e v . de M ó d . 1884.
482. M i r a i l l i ź ,  Ch . D e  1'aphasie sensorielle. Paris 1896.
483. N a c k e , P . D u rc h  In tro s p e k tio n  gewonnene E in b lic k e  in  gewisse geistige  

Vorgdnge. NZb 29, S. 673—685. — (N. em pfieh lt Sammlungen mbg- 
lic h s t v ie le r system atischer Selbstbeobachtungen iibe r d ie  Form  d. 
inn . Sprechens, be rich te t iibe r eigene Selbstbeobacht., verw eist auf 
S t. P a u l  [486].)

484. Paulhan. L e  langage in te r ie u r .  RPh. 1886.
485. Saint-Paul, G, E ssa i s u r  le langage in te r ie u r . These de Lyon. Lyon, 

S to rk ; Paris, Masson, 1893. 145 S.
486. — L e  langage in te r ie u r  et les pa raphasies. Paris, A lcan, 04. 316 S. 

— (Fragebogen, die an Gelehrte, K iin s tle r, D ich te r und einfache Leute  
a. d. V o lk  yersandt wurden. V ie l E inzelbeobachtungen u. Selbstbeob
achtungen.)

2. E x p e r i m e n t e  u n d  E r h e b u n g e n  i ib e r  V o r s t e l l u n g s t y p e n .

L ite r a tu r  b is 1899.

487. Armstrong, A. C. The Im a g e ry  o f  A m e r. S tudents. PsR 1, S. 496—505. 
1894. — (W iederho lung d. Yersuche Galtons [494] iibe r V isua lisa tion .)

488. Bain, A. O n S ta tis tic s  o f  M e n ta l Im a g e ry . M in d  5, 564. 1880.
489. Cohn, J. B e it r .  z. K e n n tn is  de r in d . Verschiedenheiten des Gedachtnisses. 

IH InC o P s . M anchen 1897. 456-457.
490. — E x p .  U nte rs . iib . d. Zusam m em o irken  des akustisch-m otorischen und  

des tńsuellen Gedachtnisses. ZPs 15, 161—183. 1898. — (H auptm ethode: 
E inprkgen eines Schemas von 12 Buchstaben un te r yerschiedenen Be
dingungen. A rten  d e r  F eh le r be i yerschied. Typen yerschieden.)

491. Dodge. D ie  n io to rischen  W ortoo rs te llungen . (Nr. 8  der A bhdlg. z. Philos. 
u. ih re r  Gesch., hrsg. von B. Erdmann.) H alle , N iem eyer, 1896. 78 S.

492. Dugas, L. Recherches exp. s u r  les d iffe ren ts  types d 'im ages. R P h  39, 
285-292. 1895.

493. Fechneb, G. Th. E lem ente  d. P sychophysik. 1860. 2. A u fl. 1889. Bd. I I .  
S. 469 ff. — (Grad der V isua lisa tion  be i F. selbst und  anderen.)

494. Galton, F. S ta tis tic s  o f M e n ta l Im a g e ry . M ind  5, 301. 1880. — (Vgl. 
T ex t S. 119.)

495. H a w k in s , C h . J . E c p . on  M e m o ry  Types. PsR 4, 289— 294. 1897.
496. K i r k p a t r i k ,  E. A. M e n ta l Im ages. Science 22, 227—230. 1893.

27*



420 B. Die einzelnen Hauptfunktionen in ihrer Differenzierung.

497. L a t ,  W . M e n to l Im a g e ry , E x p e r im e n ta lly  a n d  S u b je c tw e ly  Considered. 
PsR 5, Mng. Suppl. 7. 1898.

498. Q u b yb at, F. L 'im a g in a t io n  e t ses va rie tes  chez V en fa n t .  Paris, Alcan,
1893. 162 S.

499. R ib o t ,  T h . Becherches s u r  la  m em o ire  a ffectivc. R P h  38, S. 376— 401.

1894. — (Enqu6te an 60 Personen beiderlei Geschlechts. Neben dem 
vis., aud. u. tactil-mot. wird ein besonderer Typ des „affektiven Ge- 
d&chtnisses“ aufgestellt. D. Angehorigen des Typs konnen ein Geftthl 
ais solches in der Erinnerung aufleben lassen, nicht nur dessen intel- 
lektuelle Begleiterscheinungen.)

500. — P sycholog ie  des sen tim ents. Paris 1896. — (Vgl. Bemerkung zu 499.)
501. S t k t s o n ,  R. H. Types o f  Im a g in a t io n . PsR 3, 398—411. 1896.
502. S t e i c k e e ,  R. S tu d ie n  Ob. d. S prachvorsteU ungen. Wien 1881.
503. — D .  B ew egungsem pfindungen. Wien 1871.
504. — S tu d ie  ub. d. B ew ufs tse in . Wien 1879.
505. T h ie m e ,  P. Ub. S innes typen  u . ih re  B e riic k s ic h tig u n g  im  (Jn te rr ich te , na ch  

Q u e y r a t .  Prftzis der Erziehungsschule 9, S. 184—189,220—225. 1895.
-  (Vgl. 498.)

506. U feb, C. Ub. S innes typen  u . ve rw a nd te  E rfch e in u n g e n . Łangensalza, 
Beyer 1895. 29 S.

507. — A r t ik e l: „S in n e s ty p e n " . R e in s  Enz. Handb. d. Pad. 1. Aufl. 6, S. 639 
-642 . 1899.

L i te r a tu r  s e it 1900.

508. A a l l ,  A. Z . F ra g e  d. H e m m u n g  b. d. A u ffa s s u n g  g le icher Reize. ZPs 
47, S. 1—114. 08. Insb. Abschn V —V II. — („Welchen Einflufs ttbt d. 
Wiederholung ident. Elemente auf Auffassung u. Reprod. mehrerer 
Schriftzeichen?“ — Genaue Analyse der Reproduktionstypen.)

509. ( B a e h w a l d ,  R.) fiir die Ps. Gesellschaft Berlin. U m fra g e  ub. d. P s. des 

m otorischen M enschen. ZPsth 2, S. 65—74. 1910. — (Vgl. Text S. 199.)
510. B e l l ,  A. and M u c k e n h a u p t ,  L. A  C om parison  o f  M e thods f o r  D e te r- 

m in a t io n  o f  Id e a t io n a l Types. AmJPs 17, 121—126. 06.
511. B e t t s ,  G. H. The D is t r ib u t io n  an d  F u n c t io n  o f  M e n ta l Im a g e ry . New 

York, Teachers Coli. Columb. Univ. 09. 99 S. — (Untersuchung Ob. 
gegenstftndl. Vorstellungsbilder d. yerschiedenen Sinne [unter Aus- 
schlufs der Sprachvorstellungen] an Stud. u. Łehrern. Fragebogen u. 
kl. Versuche. Ind. Diff. sind geringer ais gewohnlich angenommen 
wird. Deutliche Typenscheidung nicht moglich. Anteil der Vor- 
stellungsbilder an der eigentl. geist. Leistungsfahigk. u. ihre Korr. mit 
ihr ist gering.)

512. B i n e t ,  A. M e m o ire  m suelle geom etriąue. RPh 35, S. 104—106. 1893. 
512a. B u c h n e e ,  E. F. F ix e d  V is u a lis a t io n : Three new F o rm s . AmJPs 13. 02.
513. Cham bebs, W. G. M e m o ry  Types o f  C o lo rado P u p ils . JPh 3, 231—234. 06.

514. C o lv in , S tep hen  S. A  M a rk e d  Case o f  M im e t ic  Id e a tio n . PsR 17, 260—
268. 1910.

515. — M ethods o f  d e te rm in in g  id e a tio n a l types. PsBu 6, S. 223—237. 09.
— (Vgl. Test 8. 195.)

615a. — The id e a tio n a l types o f  school c h ild re n . PdSe 16, S. 814— 324. 09.
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516. C o i . v in ,  S t e p h e n  S. and M e y e r ,  J. F. h n a g in a tiv e  E lem cn ts  in  the W r it te n  
W o rk  o f  School C h ild ren . PdSe 13, S. 84—93. 06.

517. — and M y e r s ,  E. J. The D eve lopm ent o f  Im a g in a t io n  i n  School C h ild re n  
a n d  the R e la t io n  belween Id e a tio n a l Types a n d  the R e te n t iv ity  o f  M a te r ia ł  

A p p e a lin g  to V a rio u s  Sense D e p a rtm e n ts . SdPsLablllinois PsR (PsMono- 
graphs) 11, S. 85—126. 09.

518. D o w n e y ,  J. E. M u sc le  R e a d in g : A  M e th o d  o f  ln v e s t ig a tin g  In n o lu n tn ry  
M ovem ents a n d  M e n ta l Types. PsR 16, 257—301. 09.

519. E g g e r t ,  B. Ubungsgesetze im  fre m d sp ra ch l. U n tę rr ic h t.  11. ZPdPs 12. 
Insbes. S. 279—282 „Individuelle t}bung“. 1911.

520. F e u c h t w a n g e b ,  A. Versuche iib . Y o rs te llungstypen . ZPs 58, 161—199. 1911.
— (An 4 Herren Yersuche mit folg. Methoden: Syst. Selbstwahrnehmung 
beim Vorgelesen oder Vorgelegt-bekommen von Silben, Wortern, Satzen, 
Bildern, ferner beim Selbstlesen; Einpragung yon Silben mit und ohne 
Storung. Aufforderung, Bestimmtes vorzustellen, was benannt wurde, 
oder was eine gewisse Farbę hat. Vgl. Text S. 199.)

521. F r e n c h ,  F. C. M e n ta l Im a g e ry  o f  S tudents. PsR 9, S. 40 —56. 02.
— (118 Stndentinnen.)

522. G u t s c h k y ,  W. Ub. V ors te llu ngs typ en . Z. f .  christl. Erziehungswiss. 2, 
722—724. 09.

523. J a c o b s ,  W. Ub. d. L e rn e n  m i t  du fse re r L o k a lis a t io n . ZPs 45, S. 43—77
u. 161—187. 07. — (Standige Bezugnahme auf den Vorstellungstyp der 
Versuchspersonen.)

524. J o t e y k o ,  J . ,  M a s c y ,  M .  e t  D a s c o t t e .  D e te rm in a tio n  des types de tnem oire . 

RPs 1, 209-221. 08.
525. — et K i p i a n i ,  V. S u r  u n  nouceau procćde de d e te rm in a tio n  des types  

de la  m em oire . RPs 1, 229—238. 08.
526. K e m s ie s ,  F. G ed ac litn isun te rsuchungen  a n  S ch u lk in d e m . I I I ,  I V .  ZPdPs

3, S. 171—183, 281—291. 01. — (Untersuchungen an Inaudi. Visueller
u. akust. Typ )

527. L ip m a n n ,  O. Y isue lle  A u ffa ssu n g s typ cn . IVKoEPs in Innsbruck, 1910.
S. 198—202. Lpzg. 1911. — (Methode: Figuren, die zugleich nach 
Grofse, Form u. Farbę variiert sind. Typische Unterschiede in der 
Bevorzugung des einen oder anderen Merkmals bei der Auffassung.)

528. L o b s ie n ,  M. E x p . U n te rs . iib . d. G e d ach tn isen tic ick lun g  bei S ch u lk in d e m .  
ZPs 27. 02.

529. — Ub. den re la tiv e n  W e r t cerschiedener G edach tn is typcn . PdMag, Heft 190. 
Langensalza, Beyer, 02. 22 S.

530. — A n sc liauu ngs typ en . D. deutsche Schulmann 7 (9/10). 04.
531. — Ub. D iffe re n z ie ru n g e n  des Gedachtnisses. ZPdPs 8, S. 829—343. 06.
532. M c M e i n ,  M. u . W a s h b u r n ,  M. F. The E ffe c t o f  M e n ta l Type on the 

In te rfe re n c e  o f  M o to r  H a b its . AmJPs 20, S. 282—284. 09.
533. M e s s k k ,  A. E x p .-p s . U nte rs. iib . das D enken. ArGsPs 8, S. 1—224. 

Insbes. § 10: Zur Ps. d. ind. Diff., S. 210—224. 06. — (6 Versuchs- 
pers. werden nach Sprach- u. Sachtypus charakterisiert.)

534. M e u m a n n ,  E b n s t .  D . M ethoden z. F e s ts te llu n g  d. Y ors te llungstypus. ZEPd
4, S. 28—63. 07. -  (Vgl. Text S. 193.)

535. — Okonom ie  w. Techn ik  d. Gedachtnisses. 2. A u fl. Lpzg., Klinkhardt. 08.



536. M e u m a n n ,  E r n s t .  Uh. d. kom b in a to risch e n  F a k to r  bei V o rs te llungstypen . 
ZPdPs 12, S. 115—120. 1911.

537. M o n d o l f o , R .  S tu d i s u i t i p i  re p re se n ta tio i. R icerche s u il ’ im p o rta n z a  dei 
m o o im e n ti n e ll' im a g in a z io n e , ne lle  fu n z io n i de l lin g u a g g io , ne lle  pseudo- 

a llu c in a z io n i e ne lle  loca lizzazione de lle  im a g in i. R iy . d i F il.  1, 38 -  92. 09.
538. N e t s c h a j e f f ,  A. E x p .  U nters. iib . d. G eddch tn isen tw ick lg . d. S ch u lk in d e r. 

ZPs 24, S. 321—351. 1900. -  (Knaben u. Madchen.)
539. — Ub. M e m orie ren . ZiRomR-ZiEHF.NSche Sammlg. 5 (5). Berlin, Reuther 

& Reichard, 03. 50 S.
540. — Ub. A u ffa ssu n g . Ebda. 7 (6). 04. — (Haufigkeitsverteilung d. Typen 

bei 700 Kindem.)
541. O f f n e r ,  M. D . G edachtn is . Berlin, Reuther u. Reichard, 09. 2 Aufl.

1911. — (Insbes.: V II .  Ind. u. sesuelle Unterschiede des Gedachtnisses.
S. 208—224.)

542. O g d e n ,  R M. U nte rs . iib . d. E in f lu fs  d. G escb ic in d igke it d. la u te n  Lesens  

a u f  das E r le rn e n  u n d  B e h a lte n  von  s inn losen u n d  s in n n o lle n  S toffen. 
ArGsPs 2. 03. — (Insb. V I I I  § 3: Einflufs d. Typus a. d. Lernweise. 
— 6 Methoden zur Typenbestimmung. O. unterscheidet aufser den 
Yerschiedenen sensorischen Typen noch zwischen sensor, u. intellek
tuellen Typen.)

543. P e d e r s e n ,  R. H. E x p . U n te rs . d. o isue llen  u . akustischen E r in n e ru n g s -  
b ild e r, an ges te llt a n  S ch u lk in d e rn . ArGsPs 4, S. 520—534. 05. — (10—
11-jahr. Knahen. Akust. u. opt. Darbietung v. WOrtern)

544. P f e i f f e r ,  L. Ub. V o rs te llungstypen . PdMng 2. Lpzg., Nemnich, 07. 
127 S. — (Ubersicht iib. Tatsachen u. Methoden. Scheidung von Sach-
u. Sprachtypen. Versuche ttb. Sachtypen an Schułmadchen durch 
3 Jahre. Verteilung: 45°/0 visuell, 25% akust., 30% kinasthet. — Vgl. 
auch Test S. 193, 201.)

544a. R e u t h e r ,  F. B e it r .  z. G edach tn is  fo rsch u n g . PsSd 1 (1). 06. — (Insbes. 
§ 10. Gedachtnistypen. R. benutzt d. Methode d. identischen Reihen.)

545. S c h u lz ,  A. J. U nte rs . iib . d. W irk u n g  g le iche r R eize a u f  d ie  A u ffa s s u n g  
bei m o m en tane r E x p o s it io n . Diss. Ztlrich. Lpzg., Barth, 09. — (Insbes.
S. 71 ff. Gedachtnistypen. — Besprochen ZPs 51.)

546. S e g a l ,  J. Ub. d. R e p ro d u k tio n s typ u s  u . d. R eprodu z ie ren  von V ors te llungen . 

ArGsPs 12, S. 124—235. 08. — (Vgl. Test S. 171, 197, 199.)
547. S t o h r ,  An. Ps. G edach tn is typen . Pad. Jahrb. 08. Hrsg. v. d. Wiener 

Pad. Gesellsch. Wien, Pichler, 08. — (Scheidung zw. motor. u. imagina- 
torischem Gedachtnis.)

548. S y b k l ,  A. v. Ub. d. Z u sa m m e n w irke n  verschiedener Sinnesgebiete bei Ge

da ch tn is le is tu nge n . ZPs 53, S.. 257—360. 09. — (Exp. an Personen von 
verschiedenem Typ.)

549. V a s c h jd e ,  N. et V u r p a s ,  O l .  Recherches exp. s u r  la  ps. des sowoenirs. 
( L a  m em oire  im m id ia te  des objects.) RPt 7,13—26, 57—71. 03. — (Schul
kinder. Tafel mit Objekten. 3 Typen in der Art, wie die Anordnung 
der Objekte gemerkt wurde.)

550. W r e s c h n e r ,  A. D a s  G edachtn is  im  L ic h te  des E x p e r iin e n ts . 2. A u fl. 
Ziirich, Orell Fiissli, 1910. — (S. 29—33. Typen.)

Vgl. femer: 7, 152, 458a, 461, 463, 568, 579, 581, 592, 701, 711, 883,
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886, 1235; iibe r d. v isuellen T yp : 748, 1279, 1282, 1292; iibe r d. 
aud itiven  1187; Ober den m otorischen 1242, 1256/8; iibe r den 
Y ors te llungstyp  bei Rechenktlnstle rn D 1Y 2.

IV . Aussage.
(Auswahl.)

[Suggestion s. B Y ll l . j  

B ib liog raph isches.

Bis 1906 ist die Literatur in Originalien u. Referaten ziemlich voll- 
standig enthalten in:

551. BPsAu ( S t e b n ) .  2 Bde. Lpzg., Barth, 03—06.
Die spatere bis 1910 ist zusammengestellt in:

552. N eue L i t .  z. P s. d. Aussage. ZAngPs. 1, 426—450. 08.
553. B ib lio g ra p h ie  z. Ps. d. Aussage ( S t e h n ) .  ZAngPs 4, 378—381. 1911. 

Bibliographie der K i n d e r a u s s a g e  (68 Nrn.) in:
554. S t e r n ,  C. u . W. E r in n e ru n g ,  Aussage u . L ilg e  i n  d. erstcn K in d h e it.  

Lpzg., Barth, 09. S. 159.

Die folgende Auswahl enthalt nur diejenigen Aussageuntersuchungen, 
in denen V e r s c h i e d e n h e i t e n  (der Individuen, Geschlechter, Alters-, 
Bildungsstufen) eine grófsere Rolle spielen.

555. B o b s t ,  M. Recherches exp. s u r  l'e d u ca b ilite  e t la  f id e lite  d u  temoignage. 

ArPs 3, S. 233—314. 04. — Deutsch: BPsAu 2, S. 73—120. 05. — (Ver- 
gleichung d. Geschlechter.)

556. B b e u k in k ,  H. Ub. d. E rz ie h b a rk e it d. Aussage. ZAngPs 3, S. 32—87. 09. 
— (Vergleichung von Mannern u. Frauen, Gebildeten u. Ungebildeten. 
Vgl. Text S. 103.)

557. C a t t e l l ,  Mc K e e n .  M easurem ents o f  the A ccu ra cy  o f  B eco llec tion . Science 
N. S. 2, 761. 1895.

558. C la p a b e d e ,  E. E xperiences s u r  le tem oignage: tem oignage s im p le ; ap p rec ia - 
t io n ;  c o n fro n ta t io n . ArPs 5, S. 344—387. 06. — (Manner u. Frauen.)

559. C o h n ,  J. u. G e n t ,  W. Aussage u n d  A u fm e rksa m ke it. ZAngPs l ,  S. 129 
—152, 233—263. 08. — (Insbes. 233—253: Typenlehre. Korrelationen. 
Individuelle Charakteristiken von 12 Yersuchspersonen. — Vgl. auch 
Text S. 191, 270, 288, 298.)

560. E p h b u s s i ,  P. E x p . B e it r .  z. Lehre  v. G edachtn is . ZPs 37. 04. — (Insbes. 
§ 7, S. 90—95. Die indiv. Diff. hinsichtlich des Richtigkeits- u. Falsch- 
heitsbewufstseins.)

561. G b o s s , H. Ub. Z e u g e n p riifu n g . MKrPs 06. S. 577 ff. — (Ygl. Text
S. 103.)

561 a. — B a s  W ahrnehm ungsprob lem  u . d. Zeuge im  S tra fp ro ze fs . Ar. f. Straf- 
recht u .  Strafprozefs ( K o h l e b )  49. 02. — (Ausftihrl. Eigenbericht in  
BPsAu 1, S. 116—120. 03.)

562. H a m m e b ,  B. Jakk ta ge ls fb rm ag an . Psyke. 09. Monografiserie I. 94 S.
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—  (A u s fiih r ł. B e rich t ZPs 58, 425—427. —  E rz iehung d. Beobachtungs- 
fah igke it. P o lem ik  gegen die yon S t e b n  [575] au fgestellten „S tad ien".)

563. H e i n d l , R. D ie  Z u o e rla ss ig ke it de r S ignalem entsaussagen. A rK r  33, S. 109 
—132. 09.

564 .  (E igenbericht. Nebst k r it .  Zusatz von O. L ip m a n n .)  ZAngPs. 4,
S. 364—375. 1911.

(Zu 563/4: Massenexperimente. H . lie fs  A lte r  u. Grofse schatzen. 
Bauern schatzen besser ais Stadter, k le ine  Madchen besser, F rauen u. 
ha lbw iichsige Madchen schlechter ais die entsprechenden m annl. In d i-  
yiduen. K e ine  K orr. der Sćhatzungsfahigkeit zu In te llig e n z  u. Klassen- 
platz.)

566. K l a u s s m a n n ,  A. O. Z e u g e n p riifu n g cn . A r K r  1, 39—60. 1898. — (Vgl. 
T e x t S. 103.)

566. K o p p e n , M. u . K u t z i n s k i , A. System atische B eobachtungen iib . d. W ieder- 
gabe k le in e r E rz a h lu n g e n  d u rch  G eisteskranke. B e rlin , Karger, 1910. 229 S.

567. L e m , M. H . K in d e ra u fs d tz e  u . Z m e rla ss ig lce it d. Zeugenaussagen. (Deutscher 
Auszug a. e. ho lland. A rb e it in  Padag. T ijd s c h r if t ,  H e ft 3/4.) ZAngPs
4, S. 348—363. 1911. — (Beide Geschlechter.)

568. L o b s i e n , M. Aussage u . W irk l ic h k e it  b. S c h u lk in d e m . BPsAu 1, S. 158 
—221. 03. — (Verg l. d. Geschlechter. Auss. u. Yorste llungstypus. 
S uggestib ilita t.)

569. — Ub. Aussage u . W irk l ic h k e it  bei im b e z ille n  nerg lichen m . n o rm a l begabten 

S ch u lk in d e m . BPsAu 2, S. 523— 544. 06. — (Beide Geschlechter.)
570. M in n e m a n n , O. Aussageoersuche. BPsAu 1, S. 478—533. 04. — (Manner. 

C harakte ris tiken  der einzelnen Personen.)
571. O p p e n h e im , R o s a . Ub. d. E rz ie h b a rk e it  d. Aussage bei S c h u lk in d e m . BPsAu 

2, S. 338—384. 05. —  (Madchen heh. u. nied. Schulen. — V g l. T ex t
5. 103, 261, 272.)

572. R o d e n w a ł d t , E. Ub. Soldatenaussagen. BPsAu 2, S. 287— 337. 05. —  (Ins
bes. S. 329—333. Darste llungstypen. — Vgl. T ex t S. 103, 205.)

573. R o e m e b , H . D a s  Aussageexp. a is  psychopa tho l. Untersuchungsm ethode. 
K IP s 3 (4), 1—53. 08. — (Bildaussage yerw endbar f i i r  D iffe renz ierung 
yerschiedener G eisteskrankheiten. V g l. T e x t S. 103.)

574. S t e b n ,  W . Z . Ps. de r Aussage. ZS t 22, H e ft 2/3. 02. Auch separat: 
B e rlin , G uttentag. 66 S. 02. —  (Geschlechtsunterschiede.)

575. — D . Aussage a is  geist. L e is tu n g  u . a is  V e rh o rsp ro d u k t. E x p . S ch iile r-  

un te rs . BP sA u 1, S. 269—418. Auch separat. Lpzg., B arth , 04. 148 S.
—  (Geschlechter. A lte rsstu fen. D arste llungstypen. S uggestib ilita t. — 
Vgl. T e x t S. 103, 205, 209, 261.)

576. — W irk lichke itsve rsuche . BPsAu 2, S. 1—31. 05. — (Unterschiede der 
Fakulta ten, der Geschlechter.)

577. Yos, H . B. L . B e it r .  z. P s . d. Aussage bei S c h u lk in d e m . A n a lyse  d. A u s 

sage iib . e. gehorte E rz a h lu n g . Am sterdam er Diss. 09 (in  ho lland. Sprache). 
Deutscher E ig e n b e ric h t: ZAngPs 4, S. 375—378. 1911.— (Unterschiede 
der Geschlechter, des M ilieus.)

578. W be sc h n e b , A. Z . P s. de r Aussage. ArGsPs 1, S. 148—183. 03. — (Ge
schlechtsunterschiede.)

579. Z a y a d s k i j  , A. V. D ie  russische L i te r a tu r  u . E x p .-F o rs c h u n g  z. P s. der



Aussage. JBPsAu 2, S. 211—227. 05/06. — (U n te r anderem : Aussage u. 
V  orstellungstypen.)

V g l. fe rn e r: 104, 112 IY  und V, 213, 464, 556, 636a, 654.

V. Intelligenz, Begabung, Talent im allgemeinen. 425

V. Intelligenz, Begabung, Talent im allgemeinen.
[U ber Genie vgl. D L ]

580. A n d b e a e , K . Begabung  —  A n lage n . R e in s  Enz. Hdb. d. Pad. (1. Aufl.) 
1, S. 260-271. 1895.

581. B a e k w a ld ,  R . Theorie  de r Begabung. L p z g . 1896. 289 S.
582. B a l d r i a n . U ber S ch iile rbe fah igung . Z K i 8, S. 145 ff. 03.
583. B i n e t ,  A. L a  ps. d u  ra isonnem en t. Paris 1886.
584. C a s i m i b , R . O ver D o m h e id  I :  S ch ijn b a re  D om h e id . Paed. V lugsch riften  

(L ig h th a rt en Casim ir) 2 (3). Baarn, H o lla nd ia -D rukke rij 1910.
585. C i i r i s t i n g e b , J. T a le n t. R e in s  Enc. Hdb. d. Pad. (1. Aufl.) 7, 8 . 16—

22. 1899.
586. — D ie  F o rd e ru n g  de r Ta lente . Y o rtrag  auf der Thurgauer Schulsynode.
587. F l a s h a b . A n la g e n , F a h ig k e ite n , Ta lente . Enz. d. Erz.- u. U n te rrich ts- 

wesens (S c h m i d ) , 2. A u fl. I ,  S. 121— 130. 1876.
588. F o b e l . U ber T a le n t u. Genie. Z. H ypn . 10, S. 159—170. 1900.
589. H u t h e e ,  A. Prob lem e z. C h a ra k te r- u . Begabungslehre  ZPdPs 12, 8. 23 

—36. 1911. — (3 Stufen der C harakterveran lagung: die au f W ahr- 
nehm ungsm otiv ita t, d ie  au f Verstandesm otiv ita t, d ie  auf V e rn u n ft- 
m o tiv ita t gegrundete Charakterveranlagung. —  3 E rke n n tn is fo rm e n : 
W ahrnehmunga-, Verstandes-, V e rnun fte rkenn tn is . — Temperamente.)

590. L o b w e n e e l d . U ber d. D u m m h e it. GrNSee. Wiesbaden, Bergm ann, 09.
591. M a t t h i a s ,  A. U ber A n la g e n  u. B egabung. K o ln . Z tg. 25. J u li, 1. Aug.

1897. A bgedruckt in : Aus Schule, U n te rr. u. E rziehung. 01. S. 433— 449.
592. M e u m a n n , E. In te ll ig e n z  u . W ille . Lpzg., Quelle u. M eyer, 08. 293 8 .

— (Typen der Aufm erksam keit, des Gedachtnisses, des Vorste llens, der 
Phantasie, der In te llig enz . Temperament. Charakter. V g l. T e s t 8.189.)

593. M o b iu s ,  P J. Ub. d. S tu d iu m  d. Ta lente . Z. f. H ypn . 10, 8. 65 ff. 01.
-  (Ygl. 11.)

594. T a i n e , H . D e  V in te lligence. Paris 1870 (7. Aufl., 1895). — D e r  V e rs tand . 
Dtsch. v .  S iE G F B iE D . B o n n  1880.

595. W u n d t , W . G ru ndzu ge  de r p h ys io l. Ps. 5. A ufl. 03, Bd. I I I ,  8 . 592—594

u. 8 . 628—642. — (In te lle k tu e lle  A n lagen : Gedachtnis, Phantasie, V e r- 
stand. 4 Talente, aus K reuzung von je  2 Verstandes- u. Phantasie- 
typen  entstehend:

Yerstand

in d u k tiy deduktiy

beobachtend zergliedernd

erfinderisch spekulativ

( anschaulich 
Phantasie !

| kom bim erend

Tem peram ente vg l. T ex t S. 188, Reaktionstypen vg l. T e s t S. 215.) 

Y g l. fe rne r 3, 7 a, 8, 9, 10, 76, 334, 336, 395, 840, 886, 1136, 1285.
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VI. Intelligenzgrade. Intelligenzpriifungen.
(Uber aufsergewOhnliche In te lligenz le is tungen einze lner K in d e r ygl. C I I I 2.
— Uber S chulle istungen vgl. C IV 4 . —  U ber die in te lle k tu e lle  Leistungs-
fah igke it des w e ib lichen Gesclilechts ygl. C V I. — U ber d. Beziehung des
In te lligenzgrades zu den Schadelmnfsen vgl. Nr. 175—198, zur S c h rift 242/3.

— Z u r A tio log ie  des Inte lligenzgrades vg l. 282, 292, 314, 324—327.]

B ib lio g ra p h isch e s ;  G esam tiibers ich ten .

596. D o s t , M. K u rz e r  A b r ifs  d. Ps., P s y c h ia tr ie  u. g e ric h tl. P s y c h ia tr ie . N ebst

e. a u s f i ih r l.  Z u sam m enste llu ng  d. gebrauch lichsten  M ethoden d. ln te ll ig e n z -

u. K e n n tń is p r iifu n g .  Lpzg., Vogel 08. 142 S. — (B ib liog r. v. 86 Nrn.)
597. J a s p e r s , K a h l .  D . M ethoden d. In te ll ig e n z p r iifu n g  u . d. B e g r if f  de r D em enz. 

K r it .  Referat. Z N P t Referate 1, 401—452. 1910.
598. B o b e r t a g  , O t t o . B in e ts  A rb e ite n  iib . d. in te lle k tu e lle  E n tw ic k lu n g  des 

S chulkindes. (1894—1909.) ZAngPs 3, 230—259. 09. — (Ausf. B erich t 
iib . 41 N rn.)

598a. In te llig e n zp ro b le m  u n d  Schule. B e r ic h t  i ib e r den 2. V e rh a n d lu n g s ta g  des

1. Kongresses f .  J u g e n d b ild u n g  u n d  Jugendkunde  zu  D resden, O kt. 1911. 

A rb e ite n  des B und es  f i i r  S ch u lre fo rm . Lpzg., Teubner 1911.
598b. S t e b n , W . F rage s te llung en , M e thoden u n d  E rgebn isse  de r In te llig e n z -  

p r i i fu n g .  V o rtra g  1911. E n tha lten  in  598 a.
D ie L ite ra tu r iibe r Korre la tionsuntersuchungen der In te llig enz  en tha lt

B e t z  (54).

1. E i n z e l t e s t s  zu  I n t e l l i g e n z p r i i f u n g e n .

a) P r ii fu n g e n  a n  N o rm a le n  (u n d  A bno rm en ).

599. B a b b i t t ,  E. H . A  V o ca b u la ry  Test. PopSciMo 70, 378. 07. — (Stichproben 
des W ortscliatzes eines Menschen.)

600. B o l t o n , T. L . I h e  R e la tio n  o f  M o to r  P ow er to  In te llig e n ce . Am JPs 14,
615-631. 03.

601. C a r k m a n ,  A. P a in  an d  S trc n g th  M casurem ents  o f  15 07  School C h ild re n . 

Am JPs 10, 392—397. 1899. — (P riifu n g  der Schm erzem pfindlichk. von 
1500 ICnaben u. Madehen. D ie In te llig e n te re n  waren die em pfind- 
licheren.)

602. C o b d s , R. D ie  F a rb cn b e n cn n u n g  a is  In te ll ig e n z p r iifu n g  bei K in d e m .  

ZPdPs 11, 311-314. 1910.
603. D r e s s l a b . S tud ies  in  the Ps. o f  Touch. AmJPs 6 , 313—308. 1894. 

Insbes. S. 343 f. — (173Knaben u. Madehen. G ewichte g le icher Schwere 
aber verscliiedener Grófse. D ie  Illu s io n , dafs das grdfsere G ew icht 
le ich te r is t, w ar be i den In te llig en te re n  starker.)

604. E b b in g h a u s ,  I I .  Ub. e. neue M e thode  z. P r i i fu n g  g e is tig e r F iih ig k e ite n  u. 

ih re  A nw e n d u n g  bei S c h u lk in d e rn . ZPs 13 , 401— 459. 1897. —  (Ge
dachtnis-, Rechen-, Ergańzungsmethode. Yerg le ichung  der Klassen, 
Geschlechter, Ranggruppen. V g l. T e x t S. 249.)

605. G a n t e r . In te ll ig e n z p r iifu n g  b. E p ile p tise h e n  u . N o rm a le n  m i t  de r W itz -  

methode. A gZ P t 64, 957 ff.
606. G e s s e l . A ccu ra e y  in  H a n d w r it in g  as R e la le d  to School In te llig e n ce  an d
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Sex. AmJPs 17, 394— 405. 06. — (Knaben u. Madehen. K o rr. zwisehen 
G enauigkeit im  Schreiben n. In te lligenz.)

607. G r o o s ,  K. E x p . B e it r .  z. P s. d. E rken ncns . I I .  ZPs 29, 358—371. 02. — 
(M ethode: S chu lk indem  wurde ein  Satz gesagt; g e p riift w u rde , zu 
welchen Fragen sie der In h a lt  des Satzes veranlafste. M it steigender 
In te llig enz  [festgestellt nach d. Zeugnisnum m ern] n im m t die „ProgrefS' 
frage“ gegentiber der „Regrefsfrage“ , d ie  „Entscheidungsfrage“ gegen- 
iibe r der „Bestim m ungsfrage“ zu.)

608. K i b k p a t b i c k , E. A  V ocab u la ry  Test. PópSciMo 70, 157— 164. 07. — 
(P riifu n g  des W ortschatzes.)

609. L o b s ie n , M. E x p . S tu d ie n  z. ln d iv id u a lp s .  nach  de r A dd ition sm e th ode . 
ZPhPd 10, 177—189, 257—272, 353—371. 03.

610. — E x a m c n  u n d  L e is tu n g . EPd 1, 30—35. 05. — (8 ja h r. Knaben, in  
Ranggruppen eingete ilt. Rechenleistungen.)

610a. M e u m a n n , E. D ie  U n te rsuchu ng  de r D e n k td t ig k e it  a is  M ethode de r I n -  

te llig e n zp ru fu n g . V o rtrag  1911. E n tha lten  in  598a.
611. P a r is o n . B a p p o rts  e x is ta n ts  en tre  1 'in te lligence e t la  m em o ire  de V en f a n t  

dans ce gu 'e lle  a  de m a ch in a l. BuSocEtPsEnf 4, 471—487. 04.
612. — Beziehungen zw isehen de r In te llig e n z  und  dem G edach tn is  u n d  ih re  Ge

setze. Deutsch v. M im i Gassner. PadPsSd 0, 29—33, 42—43. 05.
(Zu 611/12. Yersuche an Knaben- u. Madchenschulen Lernen von 
Zahlen u. lat. Versen. K o rr. zwisehen mechan. Gedachtnis u. In te l l i  
genz kaum vorhanden. M ethode der Korr.-Berechnung sehr unvoll- 
kommen.)

613. P e a r c e , H. Ub. d. E in f lu fs  v. N ebenre izen a. d. R aum w ahrnehm ung . 

ArGsPs 1, 31— 109. 03. — (32 K inder. D. E m pfang lichke it f. eine Tast- 
tauschung is t  der In te llig enz  proportional.)

614. Ranschburg, P. 7 erg i. U n te rs . a n  no rm a le n  u. schw achbefdhigten S chul-
k in d e rn . YC olnPs. Roma, E. C. Forzani 05. S. 611—615 u. Z K i 11,
5 -1 8 . 05. — (Vgl. T ex t S. 28'..)

614a. — Z . physio log ischen u. p a th o l. P s. de r e lem entaren R echenarten. ZEPd 
7, 135— 162. 08. 9, 251-263. 09.
(Zu 614 u. 614 a. Rechenesempel. Gewertet wurde F eh le rh a ftig ke it 
und  Tempo des Rechnens. Das Tempo ko n v a riie rt v ie l s tarker m it  
dem Unterschied von norm aler u. schwaclier Befah igung ais die F eh ler
h a ftigke it.)

615. S c r i p t u u e , E. W. Tests o f  M e n ta l A b i l i t y  as E x h ib ite d  in  F e n c in g . 

StudYalePsLab 2, 122— 124. 1894.
616. S t r a n s k y , E r w i n . B e m e rk g .z .In te llig e n z p riifu n g . W iener med. W ochenschr. 

(5—7). 22 S. 09. — (Kom binationsm ethoden: In  W orte rn  sind die 
charakteris tisc lien Le tte rn  weggelassen; d ie  Silben eines W ortes werden 
durcheinander gew tirfe lt.)

617. T h o b n d ik e ,  E. L., L a y ,  W. and D e a n , P. R. The R e la tio n  o f  A ccu ra cy  in  
S ensory D is c r im in a t io n  to  G enera l In tcU igence. Am JPs 20, 364—369. 09. — 
(Gegen S p e a r m a n . U nte rsche idungsfa liigke it f i i r  Langen u. Gewichte 
zeigte keine K o rr. zur a llg In te lligenz.)

618. Y ie r e o o e , C. P r i i fu n g  de r M e rk f iih ig k e it  G esunder u. G e is teskranker m. 
ein fachen Z a h len , A gZP t 65, 207-239. 08.' — (M anner der gebild.
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Stande reproduzierten d u rch sch n ittlich  7,4ste llige Zahlen, Frauen 
6,6 ste llige, Ungebildete etwa um  eine Stelle weniger.)

619. W a c h t e l , A d . W o r in  s in d  d. U ntersch iede im  Farbenbenennunyseerm ogen

d. K in d e r  b e g rilnd e t?  Z K i 16, 83—86. 1910.
620. W a r b u r g , F. D a s  Fa>benbenennungsverm oyen a is  In te ll ig e n z p r iifu n g  bei 

K in d e m .  M unchener rned. W ochenschr. 09 N r. 49 u. Z K i 15, 338—341. 
1910. — (1800 K in d e r der Norm al- u. H ilfsschu len . F ah igke it der Farben- 
benennung in  K o rr. zur In te lligenz.)

621. W h i p p l e , G. M. R e ac tio n -tim es  as a  T e s t o f  M e n ta l A b i l i t y .  AmJPs 15, 
489—498. — (K e ine K o rr. zur In te lligenz.)

622. — V o ca b u la ry  an d  W o n l-b u ild in g  Tests. PsR 15, 94—105. 08. — (70 m ilnn l.
u. we ib l. S tudenten: 1. K enn tn is  von 100 beliebigen W orte rn . 2. Kom bi- 
na tion  von W orte rn  aus gegebenen Buchstaben. M anner etwas besser 
ais Frauen. K o rr. zwischen 1 u. 2 mafeig, zwischen 1 u. K lassenrang 
mafsig, zwischen 2 u. K lassenrang fehlend.)

623. Wieesma, E. D ie  E bb itiyhaussche  K om b in a tion sm e th ode . ZPs. 30, 196—222.
02. —  (S. 604. P riifu n g  v. 300 Knaben u. Madchen. Starkę Korre- 
spondenz der Erganzungsle istungen m it  der Begabung.)

624. W in c h ,  W . H . Im m e d ia te  M e m o ry  in  S rh o o l C h ild re n . BrJPs 1, 127—134.
04. — (Beziehung. des unm itte lba ren  Gedaćhtn. zu d. allg. Schul- 
le istungen.)

b) P r iifu n g e n  a n  A b n o rm e n  a lle in .

626. B e c k e r . Z . d. M e thoden  d. In te ll ig e n z p r iifu n g .  K IP s 5 (1). 1910.’ — (A n
wendung von In te lligenz fragen , be i denen m og lichst -wenig gedachtnis- 
mafsiges W issen in  B e trach t kom m t.)

626. B o a s , K . In te ll ig e n z p r iifu n g e n  m itte ls  des K in im a to g ra p h e n  ZPsth  1, 364. 
1910. — (B lo fser Vorschlag.)

626a. F in c k h . Z . F ra g e  d. In te ll ig e n z p r iifu n g .  ZbN 17, 9 4 5 ff. 06. — (Sprich- 
worterm ethode.)

627. H e n n e b e r g . Z u r  M e th o d ik  d e r In te ll ig e n z p r iifu n g .  Vortrag. A gZ P t 64,
400. 07. — (Methode des B ildervorzeigens.)

628. M a s s e lo n .  P s. des dem ents precoces. P a ris  02. — (K om binationsm ethode: 
3 W orte werden gegeben; e in  Satz is t  zu b ilden , in  dem sie yorkommen.)

629. M o l l e r . Ub. In te l l . -P r i i fu n g e n ;  e. B e it r .  z. D ia g n o s tik  d. Schtoachsinns. 
Diss. BeTlin. 32 S. 1897.

629a. — Ub. e. M ethode de r In te l l . -P r i i fu n g .  Vortrag. A rP t 34, 284 f. 01. — 
(K en n tn isp riifu n g e n  u. W iedererzahlenlassen k le in e r G esc liich ten ; Fest
s te llung, ob dereń P ointę yerstanden w ird .)

629b. Rkyćsz, M a r g i t . D ie  Rechen fa h ig k e it  d. Schw achbefah ig ten u . dereń ge-

nauere W e rtu n g . Eos 2.
630. S im o n . E xperie nces  de copie. E ssa i d ’a p p lić a tio n  a  l ’exam en des e n fan ts  

a r r ie rć s  AnPs 7, 490—518. . 01. — (Absclireibenlassen eines Textes.
Nach der H a u fig ke it u. der V e rte ilu n g  des H inb licke ns  a u f d. T ext
werden die Le is tungen gewertet. Scheidung yerscliiedener Stufen der 
M in de rw e rtig ke it.)

631. W e c k . D ie  In te l l ig e n z p r i i fu n g  n a e li d e r E bb inghaussc lien  M ethode. Diss. 
B e rlin  06. — (Ygl. 604. A nw endung d. M eth. an 75 Geisteskranken.)
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U ber die Beziehung von Tests zu den Graden der In te llig enz  oder 
der Schulbegabung vgl. fe rn e r: 104, 114a, 411, 417, 449b, 461, 
465 a, 511, 571, 575, 711, 1076.

2. T e s t r e i h e n  z u r  I n t e l l i g e n z -  u n d  K e n n t n i s p r f l f u n g .

[Uber gestaffe lte Testsysteme vg l. den nachsten A bschn itt. — Testserien,
die s ich n ic h t a lle in  au f d ie  P rtifu n g  der In te llig enz  beschrilnken, en tha lt 

A bsch n itt A  I I  6 u. 7.]

a) P r ii fu n g e n  a n  N o rm a le n  (u n d  A b n o rm e n ).

632. B e b z b , 5. Ub. d. V e ii id ltn is  d. ge is tigen In r e n ta r s  z. Z u rechnungs- u . Ge- 
sch a fts fa h ig ke it. Jur.-ps. G renzfragen 6 (5/6). 95 S. 08.

633. B i e r v l i e t , y. L a  m esure de l ’in te llig ence . JPsPa 1 (3), 222 f. 04.
634. B i n e t , A. A tte n t io n  e t A d a p ta t io n . AnPs 6 , 248—404. 1900. — (Tests 

an 2 G ruppen ausgew&hlt in te ll.  u. n ic h tin te llig e n te r Schiiler. Be
ziehung d. In te ll.  z u : Zahlenged&chtnis, Ausstre ichen bestim m ter Buch- 
staben, A ddieren, Zahlen v. M etronomschlagen, K op ie ren [ygl. 630], 
A sthesiom eterpriifung . Keine Beziehung d. In te ll.  z u : Reaktionszeit, 
E rkennen ku rz  expon. Buchstaben, E rkennen e iner A nderung  im  
Metronom tem po. V g l. T ext S. 272.)

635. B o n s e e , F. G. The R eason ing  A b i l i t y  o f  C h ild re n  o f  the F o u r th , F i f t h  

a n d  S ix th  School G rades. New Y o rk , Teachers Coli., Colum bia TJniy. 
1910. 133 S. — (757 Knaben u. Madehen. P rtifu n g  des mathem., log., 
lite ra r. U rte ils . A is  brauchbarster Test erw ies sich das Aufschre iben 
v. Gegensatzen.)

636. B u b t ,  C. E x p e r im e n ta l Tests o f  G enera l In te llig e n ce . B rJPs 3, 94—177.
09. — (Nachprttfg. SpEARMAN*scher Ergebnisse. K e ine  bedeut. K o rr. 
der sensoriellen u. m otor. Tests zu r Schu lle istungsfah igk. Hohe K o rr. 
der Testresultanten, vgl. T ex t S. 294.)

636a. D o s a i  R ć v ć s z , M. E x p . B e it r .  z. P s . de r m o ra lis ch  verkom m enen K in d e r .  
ZAngPs 5, 272—330. 1911. —  (P rtifung  der Rechen-, Gedachtnis-, Aus- 
sagefahigkeit. V erg le ich  m it  norm alen u. schwachsinnigen K indem .)

637. G i l b e b t . Researches on the M e n ta l a n d  P h y s ic a l D eoe lopm ent o f  School 
C h ild re n . SdYalePsLab 2 , 40. 1894. — tl200 Knaben und Madehen. 
Verschied. Tests, V erg le ich m it  L e h re ru rte il. Korrespondenz zw. In te ll.
u. U.-E. f t i r  G ew ichte u. H e llig ke iten , besonders deutl. zw. In te ll.  u. 
Reaktionszeit. V g l. auch 88 und 649.)

638. K i r k p a t b i c k , E. A . In d .  Tests o f  school ch ild re n . PsR 7, 274—280. 1900. — 
(500 K in de r. Darste llungstypen [nach B in e t ] ,  Zahlen, K a rten  sortieren. 
K o rr. m it  In te ll., w ie sie vom  Le h re r geschatzt wurde.)

639. K l ie n k b e b g e b , O L . In te ll ig e n z p r iifu n g  v. S c h iile m  u. Studentem . D M dW  
33, 1813— 1819. 07.

640. K b u b g e r ,  F. u . S p e a b m a n , C. D . K o r re la t io n  zw . eerschiedenen ge istigen  

L e is tu n g s fa h ig ke ite n . ZPs 44, 50—114. 06. — (Vgl. T ex t S. 96, 233, 240, 
285, 288, 291, 298.)

641. M e  m a n n  , E. In te ll ig e n z p r iifu n g e n  a n  K in d e m  d. Volksschule. EPd 1, 
35—100. 05. — (B erich t Uber b ishe r angew. Methoden. Massenyer- 
suche m it Gedachtnis u. Assoziation.)



642. M e u m a n n , E. D e r  gegenw art. S ta n d  d. M e th o d ik  d. In te l l . -P r i i fu n g e n  (m . 
he8. R iic k s ic h t a. d. K in dcsps .). ZEPd 11, 68—79. 1910.

643. R e d f i e l d ,  J. W. M easures o f  m e n ta l ca p ac ity . PopSciM  ( M c K e e n  C a t - 

t e l l )  5, 72—76.
644. R ie s , G. B e it r .  z u r  M e th o d ik  d. In te llig e n z p rt ifu n g . ZPs. 56, 321—343. 

1910. —  (2 Testm ethoden: 1. Behalten von W ortpaaren, dereń jedes
e. logischen Zshg. da rs te llt. 2. Zu einem zugerufenen B e g riff einen 
anderen nennen, der eine W irk u n g  des ersten ausdrttckt. Hohe K orr. 
zur Schulrangordnung.)

645. R o d e n w a l d t ,  E. Z . M ethode de r In te llig e n z p riifu n g e n . A rK r  04. S. 235 
-2 5 1 . — (Vgl. T es t S. 93.)

646. — A u fn a h m e n  d. ge is tigen  In c e n ta rs  G esunder a is  M a fss tab  f i i r  D e fe k t- 
p r iifu n g e n  b. K ra n k e n . M P t 17 (Erganzungsheft), 17—84. 05. — (Ygl.

T e x t S. 93.)
647. — D e r  E in f iu fs  d. m ilitd r is c h e n  A u sb ild u n g  a u f  d. ge istige In v e n ta r  des 

Soldaten. M P t 29, 67—92, 179—200. 06.
648. S c h u lz e ,  E. u . R u h s ,  K. In te ll ig e n z p r iifu n g  von R e k ru te n  u n d  a lte ren  

M a n n sch a fte n . D M dW  06 Nr. 31. — (Schema von 55 N rn .: Wissens- 
fragen, Unterschiedsfragen, Kom binationsm ethoden nach Ebbinghaus
u. Masselon usw.)

649. S c b i p t u b e , E. W . U nte rsuchungen iib . die ge ist. E n tw ic k l.  d, S chu lk ind e r. 
ZPs 10, 161— 182. 1896. — (Kttrzere M itte ilu n g  tibe r die G ilbertschen 
Versuche [637].)

650. S e a s h o r e ,  C. E. Some Ps. S ta tis tic s . The U n iv . o f Jowa Sd in  Ps. (Patrick) 
2, 1—84. 1899. — (Tests an m&nnl. u. we ib l. Schiilem  u. S tuden ten : 
optische und Gewichts-Tauschungen, Tonunterscheidung, Reaktions- 
ze it 'usw. Keine K o rr. zu der Inte lligenzschatzung durch die  Lehrer.)

651. S p e a r m a n ,  C. „G e n e ra l In te llig e n ce “ , o b jcc tive ly  de te rm in ed  a n d  measured. 
AmJPs 15, 201—292. 04. — (Ygl. T est S. 96, 98, 291.)

652. T e r m a n ,  L . M. G en ius a n d  s tu p  id  i  t y : a s tu d y  o f  some o f  the in te lle c tu a l 
processes o f  seven „ b r ig h t“  a n d  seven „s tu p id “  boys. PdSe 13, 307—373. 06.

653. W in te leb , J. E x p . B e it r .  zu  e. Begabungslehre. EPd 2, 1—48, 147—247.
06. — (8 zehnjahrige ausgewahlt in te ll. u. un in te ll. Knaben. V ie le  Tests: 
Gedachtnis, gebundene Assoziation, K op ieren [630], Aussage usw.)
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b) P r iifu n g e n  a n  A b n o rm e n  a lle in .
654. K r a m e r , F. D ie  In te ll ig e n z p r iifu n g * bei k r im in e lle n  u n d  psychopath ischen  

K in d e rn . V o rtrag  1911. E n tlia lte n  in  598 a.
655. N o a c k . In te llig e n z p riifu n g e n  bei ep ilept. Schw achsinn. Diss. B e rlin  05. — 

(Ziehensche Prafungsmethode.)
656. S b i f f e r . Ub. psychische, insbes. ln te llig e n zs to ru n g e n  bei n m lt ip le r  Sklerose. 

A rP t 40. — (P riifu n g  nach Ziehenschem Schema.)
657. R i e g e b , C. B eschre ibung de r ln te llig e n z s to ru n g e n  in fo lg e  e in e r R irn n e r - 

le tzu ng  nebst e. E n tw u r f  z. e. a llg . am oendbaren M ethode de r In te llig e n z -  
p r i i fu n g .  —  (Verhdlg. d. physik.-med. Ges. zu W tirzburg. N. F. 23, N r. 4. 
1889.)

658. W u l f . D e r  In te llig e n z d e fe k t bei chręnischem  A lkoho lism us. D issert. 
B e rlin  05. —  (Ziehensche Prafungsm ethode.)
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659. Z ie h e n . N eue A rb e ite n  z u r  a llg . P a th o l. d. In te llig enzd e fek ts . Ergebnisse
d. allg. Pathol. (Lubarsch u. Ostertag) 4. 1897. — (Priifungs-Schema.)

660. —  D .  P ń n z ip ie n  u . M ethoden d. In te ll ig e n z p r iifu n g . B e rlin , Karger. 08. 
—  3. A ufl. 1911. 94 S.

661. — u. R e d e p e n n ig . D . geist. B es itzs tan d  von sog. D em enten . M P t 23, Er- 
ganzungsheft, 139 S. 08. — (Untersuchung d. In d iv id ua l- u. A llgem ein- 
vorstellungen, des E rwerbs neuer Vorst., der V ors t.-V erkn iip fung , der 
V e rw ertung  des Vorst.-Schatzes.)

3. G e s t a f f e l t e  T e s t s y s t e m e  z u r  I n t e l l i g e n z p r i i f u n g .
[Z u  dieser ganzen A b te ilu ng  — insbes. zu 666 — vgl. T e x t S. 205 ff. u. 230 ff.]

a) P r ii fu n g e n  a n  N o rm a le n  {u n d  A bno rm en).

662. B in e t  et S im o n . S u r la  nćcessite d 'e ta b lir  u n  d ia g n o s tic  sc ien tifią ue  des 
eta ts  in fe r ie u rs  de l ’in te lligence . AnPs 11, 163—190. 05.

668. — —  M ćthodes nouvelles p o u r  le d ia g n o s tic  d u  n ive a u  in te lle c tu e l des 
anorm au jc . AnPs 11, S. 191—244. 05.

664 .  A p p lic a t io n  des mćthodes noucelles a u  d iag nos tic  d u  n ivea u  in te lle c 

tu e l chez des e n fa n ts  n o rm a u x  e t a n o rm a u x  d ’hospice et d ’ecole p r im a ire .  
AnPs 11, 245—336. 05.

665 .  e t  Y a n e y  Becherches de pedagogie sc ien tifiąue . AnPs 12, 233—
274. 06.

666. —  — L e  deceloppem cnt de 1’in te llig ence  chez les en fan ts . A n P s  14, S. 1 

—94. 08. — (D ie  S ta n d a rd a rb e it  i ib e r  das BiNET-SiMONselie T e s ts y s te m .)
666a.------ L a  mesure d u  deceloppemcnt de 1’in te llig ence  chez les jeunes en fan ts .

Bu. de la  soc. lib rę  pour 1’śtude ps. de 1’enfant, N r. 10 u. 11. S. 187
—248. Paris 1911.

667. — Schema de la  pensee. AnPs 15, 122 ff. 09.
667a. — N o u re lle s  recherches s u r la  mesure d u  n ivea u  in te ll .  chez les e n fa n ts

d ’ecole. AnPs 17, 1 4 5 - 201. 1911.
668. B obertag , O. Ub. Jn te llig enzp ru fu ngen . (Nach d. Methode v. B in e t  u. 

S im o n .) I .  M ethod ik  u. Ergebnisse der einzelnen Tests. ZAngPs 5, 
105—203. 1911. — (Ygl. T e x t S. 98/99, 251.)

669. D ecr oly , O. In tc llig cn zm essu nge n  bei no rm a le n  u n d  abnorm en  K in d e m .  

IIK o E P s  in  W flrzburg . Lpzg. 07. S. 187—193.
670. — et D e g a n d , J. Les tests de B i n e t  et  S i m o n  p o u r  la  m esure de l ' in -  

te lligence. C o n tr ib u tio n  cń tią u e . A rPs 6, 27—130. 07. — (Knaben u. 
Madchen, m eist Psychopathen, auch Taubstumme. Jedes K in d  w ird  
einzeln charakteris ie rt. Vgl. T ex t S. 101.)

671 .  L a  mesure de 1’in te llig ence  chez des e n fa n ts  n o rm a u x . D 'a p re s  les

tests de M M  B i n e t  et  S i m o n .  N o m c lle  c o n tr ib u t io n  c r it ią u e . A rPs 9, 
81-108. 1910.

672. F e r r a r i, G. C. Comc s i m is u ra  lo sv ilupp o  d e ll’ in td lig enza . n e i b a m b in i 

n o rm a li.  R iv . d i ps. applic. 4, 465—471. 08. — (B erich t iib . M ethode 
B i n e t S im o n .)

672a. G ib o u d , Mile; K tu d e  d ’u n  procćde nouneau p o u r  la  mesure d u  n ivea u  in 

te llec tue l. Soc. lib rę  pour l'ó t. de l'en f. No. 69, mars 1911.
673. G o ddard , H. (O n  the A p p lic a t io n  o f  the B i n e t  Tests to  over 1500 N o rm a l 

C hild ren . P re l im in a ry  R e p o rt.)  The T ra in in g  School. Jan. 1911.
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673a. G o ddabd , H . T w o thousand N o r  m d l C h ild re n  M easu re d  b y  the B i n e t  

M e a s u rin g  Scalę o f  In te llig e n ce . PdSe 18, 232—259. 1911. — (Skm tliche 
K in d e r e ine r kl'. Stadt. V g l. T e s t S. 252.)

674. H u b y , E. B. The B i n e t  Scalę f o r  M e a s u rin g  In te llig e n c e  a n d  R e ta rd a t io n .  

JEdPs 1, 436—444. 1910.
675. L ip m a n n , O . The E x a m in a t io n  o f  In te llig e n ce  in  C h ild re n . School W orld  

12, 366 -  369. 1910. — (Vgl. T e s t S. 251.)
Vgl. au ch  B in e t  876.

b) P n ifu n g e n  a n  A b n o rm e n  a lle in .

676. B in e t , A. e t S im o n , T h . L ’in te llig ence  des im beciles. AnPs 15, 1—148. 09.
— (Auch be i erwachsenen Im bez ille n  kann m an m it  H ilfe  der B in e t - 
SiMON-Methode das „In te llig e n z a lte r“  — z. B . ais e in  solches von 4 
Jahren, von 9 Jahren — bestimmen.)

677 .  N o m e lle  theo rie  de la  demence. AnPs 15, 168—272. 09.
678. —  —  M it te i l .  iib . d. neuen M e thoden de r D iagnose  d. K re t in is m u s , Schwach- 

s itm s  u . m a n g e llia f te r  E n tw ic k l.  Eos 1, 247 ff. 04.
679. G o ddabd , H . H . The B i n e t  a n d  S i m o n  Tests o f  In te lle c tu a l C apa c ity . 

T ra in in g  School 5, N r. 10.
G79a. — Ps. U n te rs . in  e. I n s t i t u t  f .  Schwachsinnige. Eos 4, 265—268. 07.
680. — The G ra d in g  o f  B a c k w a rd  C h ild re n . The D e  S a n c t i s  Tests a n d  the 

B i n e t  a n d  S i m o n  Tests o f  In te l le c tu a l C apa c ity . T ra in in g  School, Nov.
u. Dez. 08. (Separat: Aug. 09.) 10 S.

680a.— D . U nte rs . d. In te lle k ts  schw achs inn ige r K in d e r . Eos 6, 177—197. 09.
681. —  F o u r  h u n d re d  Feeb lc-m inded C h ild re n  C lass ified  by  the B i n e t  M ethod. 

PdSe 17, 387—397. 1910. (Auch in :  Journ. o f Psyclio-Asthenics 15 [1/2]. 
1910.) — (Rangierung nach B in e t  korrespond ierte  gu t m it  Le h re ru rte ile n
u. p rakt. Le istungen der K inde r. —  N u r 3 %  der Schwachsinnigen er- 
re ich ten  d. ,.In te lligen za lte r“  von 11—12 Jahren. —  Id io tie  ha t e. In -  
te lligenza lte r von 1—2 Jahr, Im b e z illi ta t von 3— 7 Jahr, geist. M inder- 
w e rtig k e it von 8— 12 Jahr, m ora ł. Schwachsinn m eist um  9 Jahr herum.)

681a. G o ddabd  s . 673a.
681b.— u. H il l , H e l e n , F. D e lin ą u e n t G i r l s  Tested b y  the B i n e t  Scalę.

T ra in in g  School 8 (4) S. 50—56. 1911. — (56 Madehen.)
681c.— A  R cu is io n  o f  the ' B i n e t  Scalę. T ra in in g  School 8 (4) 56—62.
682. J o hnsto ne , K a t h a b in e  L . M . B i n e t ' s  M e th o d  f o r  the M e asu re m en t o f  

In te llig e n ce . — Some R esu lts . JE Pd 1, 24—31. 1911.
682a. R ossolimo , G. A llg em e ine  C h a ra k te r is tik  de r ps . P ro file . ( In  russ. Sprache.) 

1. G e is tig -m in d e rw e rtig e  K in d e r .  2 . N e rrcn - u n d  G eisteskranke. Moskau 
1910. 106 S.

683. — Ps. P ro file . D ie  M c th o d ik . ( In  russ. Sprache.) M oskau 1910. 52 S.
684. Sa n c t is , S. d e . Types e t degres d ’insu ffisa n ce  m enta le . AnPs 12, 70—

83. 06.
685. ’— T ypen  u . G ra d e  m a n g e lh a fte r ge ist. E n tw ic k lu n g . Eos 2, 97—115. 05.

—  (Zu 684/5. Sechs Tests m it  aufste igender S chw ie rigke it f i i r  Schwach
sinnige. D ie  N um m er des Tests, b is zu welchem  die P r iifu n g  noch 
E rfo lg - hat, g ib t den In te ll.-G rad  an.)
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VIL Darstellen und Urteilen.
[Zn dieser ganzen Abt. vgl. T ext S. 203—211.]

685a. A g a p it o f f ,  (D .  psych . T d tig k . de r S chu lk ind er. C. B eschreibung eines 
Gegenstandes.) An i. zum Ber. iib . d. Realschule in  K a lisch  1899. 
W arschau 1900.

686. B a e r w a l d , R . E x p . U nte rsuchungen iib . U rte ils o o rs ic h t u . S e lbs tta tigke it. 

ZAngPs 2, 338-381. 08.
687. B e ie b , K . E .  exakt-pad. S tu d ie  m i t  K in d e r  au fsa tzen . Le ipz iger Lehre r- 

ztg. 07/08.
688. B iu s t , A. Ps. in d im d u e lle . — L a  descrip tion  d 'u n  óbjet. AnPs 3,’ 296—

332. 1896.
689. — L a  d e sc rip tio n  d ’une c igare tte . R P t N. S. S. 235—243. 1897.
690. —  L 'o b se rva te u r e t 1’im a g in a t if .  AnPs 7, 519— 523. 01. — (Vgl. T e x t

S. 207, 377.)
691. — L e  vocd bu la ire  e t l ’id e a tio n . R Ph 54, 359—366. 02. — (W ortschatz

u. Denkweise zweier Schwestern.)
692. — L 'e tu d e  exp. de 1’in te llig ence . Paris, Reinwald, 03. 309 S. —  (Ver- 

g le ich zweier Schwestern m it  v ie len  Tests. Sie vertre ten  2 T ypen :
e. ob jektiyen  u! e. sub jektiyen. V g l. T ex t S. 350, 377.)

693'. D irksen, H . W . D . Le h re  v . d. K o p fe n , n a m e n tlich  v. ■ d. w itz ig e n  u.

schw drm erischen  K o p f. A ltona  1833.
693a. E b d m a n n . Ub. gewisse T ypen  d e r Begabung. Pd. B ia tte r f. Leh re rb ildg . 

(MuiHEsrcrs) 31, 11.
694. R u g g b b i , G i u f f r i d a  V . 11 va lo re  ps ico log ico  d e ll indow ine llo . U n  inch ies ta  

s u ll' ideazione popo la re . R iv . d i 'Psicol., P sich ia tr. 2. 1898. — (Indoy i- 
ne llo  =  Rfttsel. Anw endung d. BiNETsehen Auffassungstests au f d ie  
K o llektiypsycho log ie .)

695. Gbunewald, H . D ie  k in d lic h e  B e tra c h tu n g  der B ild e r . PdPsSd 1 (4). 
695a. — Y ersuch e. P r i i fu n g  d. k in d l.  P h a n ta s ie td tig ke it. PdPsSd 1 (8/9).
695b.— U nte rs. z. Theorie  d. B i n e t s c h e n  A u ffa ssu n g s typ e n . PdPsSd 3, (3/4).
696. L eclćbe , A. D e s c r ip t io n  d 'u n  ob je t. E xp ć rie n ce  fa i te  s u r  des jeunes filles . 

AnPs 4, 379—389. 1898.
696a. L o bsie n . U b. d . P h a n ta s ie  d. S ch u lk in d e r. PdMag, H e ft 393. 
696b.NETSCHAJEFF. Siehe 540.
697. NógbAdy, L . B e it r .  z u r  P s. de r K in d e r in d w id u a l i ta t .  A  Gyerm ek (Das 

K in d , Hrsg. v. Nagy) 3, 328—332. 1910. — (Dtsch. Auszug aus einer 
langeren ungarischen A bhandlung.)

698. P a u l h a n , F b . Le s  types in te llec tue ls . E s p r its  logiąues e t esp rits  fa u x .  

Paris, A lcan 1896 362 S.
699. — L ’ana lyse  et les ana lystes. RPh 48, 561—593. 1899. — (Typ des 

„A na lys ten ".}
700. P f e if f e b , L . E .  M ethode z. F e s ts te llun g  ą u a lita tw e r  A rb e its typ e n  i .  d. 

Schule. I I K 0EP8 in  WOrzburg. Lpzg. 07. S. 203 —207.
701. — E x p . U n te rs . iib . q u a lita t iv e  A rb e its typen . Pad. Monogr. (M e u m a n n ) 5. 

278 S. Lpzg., Nem nich 08. — (Vgl. auch T ext S. 197, 199, 220, 233.)
702. S tegeb, J . u . Chbistóph. A. A u fs a tz u n te rr ic h t u. K in d e rsp ra ch e . Lpzg., 

S t e r n ,  Differcntielle Psychologie. 28



B erlin , Tenbner 1911. 221 S. — (Kap. I I I :  Typen un te r den Aufsatz- 
schtilern. S. 57—64.)

703. W o l o d k e w it s c h ,  U .  E .  U n te r s. d. hoher en G eistesfah igke iten  b. S chu l- 
k in d e rn . ZPdPs 8, 344-361, 409-423; 9, 32 -58 . 1906/7. Auch separat. 
B e rlin , W alther.

D ber D arste llungstypen nach B in e t  vgl. fe m e r 638, 876 und d ie  
B ildyersucbe in  den Testsystemen C V I3 . Dber Darste llungs- 
Typen und -Stadien nach S t e b n  vgl. 104, 562, 571—573, 575.

434 -®. Die einzelnen Hauptfunktionen in ihrer Differenzierung.

V III. Suggestibilitat.
[N u r d ie  S uggestib ilita t des norm alen, wachen Lebens finde t B e riicks ich ti-
gung. F iir  d ie  hypno t. Suggestion sowie die pathol. S uggestib ilita t (z. B.
in  der H ysterie ) m ufs au f Spezia lb ib liographien yerwiesen werden. —  D ber 

Suggestion be i Aussageexp. vgl. die m eisten N r. von A b t. B IY .]

704. B e l l , J. C a b l e t o n . The E ffe c t o f  Suggestion up o n  the R e p ro d u c tio n  o f  
T r ia n g le s  a n d  o f  P o in t  D is tances. Am JPs 19, 504—518. 08. — (Yerschiedene 
Grade der Suggestib ilita t.)

705. B i n e t ,  A. L a  su g ges tib ilitć  a u  p o in t  de vue de la  ps. in d . AnPs 5, 82—
152. 1899.

706. — L a  sugges tib ilite . Paris, Schleicher 1900. 391 S. — (D ie Suggesti
b ilita t ,  exp. g e p riift an den W irkungen  der E rw artung , der A u to rita t, 
der Suggestiyfrage, der Nachahm ung usw.)

707. — U n  n o uoc l a p p a re il p o u r  la  mesure de la  suggestib ilite . AnPs 7, 524 
— 536. 1901.

708. — et Henbi, V . D e  la  sug g e s tib ilite  n a tu re lle  chez les en fan ts . R Ph 38, 
337-347. 1894.

708a. C h o j e c k i ,  A. C o n tr ib u t io n  a  l ’ćtude de la  suggestib ilite . ArdePs 11, S. 182 
— 186. 1911. — (3 yerschiedene Tests der S uggestib ilita t zeigten ke ine 
K o rre la tion  u n te r einander.)

709. J a n b t , P. Les prob lem es de la  suggestion. JPsN 17, 323— 342. 1911.
710. K o s o g , O. Suggestion e in fa ch e r S innesw ahm ehm ungen be i S c h u lk in d e m . 

BPsAu 2, 385—400. 05. (Suggestion du rch  E rw artung . Gesichts-, Ge- 
h ilrs-, Geruchs-, Geschmackseindriicke. Knab. u. Madch.)

711. L ip m a n n , O. D .  W irk u n g  v. S uggestiv fragen. ZAngPs 1 u. 2. 08. Auch 
separat: Lpzg., B a rth  09. — (Insbes.: 3. A r t ik e l ZAngPs 1, 504—546: Die 
S uggestib ilita t u. ih re  Beziehung zu r geist. E n tw ick lu ng , zum Ge
schlecht, zum Stand, zur In te llig enz , zum V orste llungstypus, zum 
M ilie u . V g l. T e s t S. 264.)

712. —  und W e n d b in e b .  Aussageexp. im  K in d e rg a r te n . 1. Z u r  S u g g e s lib ilitd t 

de r K in d e r .  BPsAu 2, 418—423. 05.
713. M a b t i n , L . J. Z . B e g r iin d u n g  u . A n w e n d u n g  d e r Suggestionsmethode in  

de r N o rm a l-P s . V orlau f. M itte ilun g . ArGsPs 10, 321—402. 07.
714. P e a b c e ,  H . J. E x p . O bservations up on  N o rm a l M o to r  S u g g e s tib ility . PsR 

9, 329—356. 02. — (P. g laubt e. allg. Mafs der S uggestib ilita t in  der 
Loka lisa tion  von D ruckem pfindungen gefunden zu haben.)
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715. S c h n y d b k ,  L .  L 'e x a m e n  de la  su g g e s tib iliłe  chez les ne rveux. A rPs 4, 
44 -57 . 05-

716. S c o t t ,  W . D ,  P e rso n a l D iffe rences  in  S u g g e s tib ility . PsR 17, 147— 154. 
1910. — (Vgl. T ex t S. 288.)

717. S e a s h o r e ,  C. E. M easurem ents o f  I l lu s io n e  and  H a llu c in a t io n s  in  N o r  m ai 
L i fe .  SdYalePsLab ( S c b ip td b e )  3, 1—67. 1895. —  (Erwartungssug- 
gestionen f f i r  schwache opt. Reize. Erwachsene gebildete Yp. E tw a 
2/s von diesen erlagen der Sugg.)

718. S i m o n . E speriences de suggestion s u r  les debiles. AnPs 6, 441—484. 1900. 
—  (Ver8chiedene Typen. — Geistesschwache w eniger suggestibel ais 
Normale.)

719. S m a l i . ,  M. H. The s u g g e s tib ility  o f  ch ild re n . PdSe 4, 182 f. 1896.
720. S o m m e h . L a  m esure de la  s u g g e s tib ilitŁ  In te rm ód. de B io l. 1, 183—

185. 1898.
721. Y u n g , E .  C o n tr ib u tio n  a  1’elude de la  su g g e s tib ilite  a  l ’e ta t de ve ille . 

ArPs 8 , 263—285. 09. — (Versuche m. gebildeten H erren u. Damen. 
Erwartungssuggestion be im  M ikroskopieren. Versuche m it  „m agneti- 
schen K a rt en “ , welche vorgeblieh S inneseindriicke verschiedener A r t  
erwecken so llten ; 92%  der Damen, 58%  der H e rren  zeigten sich sug
gestibel.)

Ygl. fe rne r 4 und 848.

IX. Interessen, Ideale.
Bibliographisches.

722. K i n g . Ih e  Ps. o f  C h ild  D evelopm ent. Chicago 03. — S. 249—255: B ib lio - 
graphy o f C h ild rens Interests. — (E n tha lt 85 N rn . m eist am erikan ischer 
L ite ra tu r.)

723. K e l l e r , H a n s . Ub d. B e lie b th e it u . U n be lieb th e it d. U n te rr ich ts fa ch e r.  
Sammelberichte. ZAngPs 3, 97— 115. 4, 585—588. 1911. — (Vgl.
T e s t S. 134.)

723a. H o f f m a n n , P. D a s  In teresse de r S ch ille r a n  den U n te rr ic h ts fa c h e rn . ZPdPs 
12, 458 -  470. 1911.

724. F r ie d r ic h ,  J. D ie  Id e a le  de r K in d e r . ZPdPs 3, 38— 64. 01. — (Erhebung 
iibe r die Personlichke iten , die ais Ideale gelten. Knaben u. Madehen. 
Verschied. A ltersstu fen.)

725. G o d d a r d , H . H .  Idea le  d. K in d e r .  ZEPd 5,156-173. 07. -  (Vgl. T est S. 124.)
726. G u i l l e t , C. A  S tu d y  in  In te re s ts . PdSe 14, 322—328. 07. — (Interessen 

d. Knaben vorw iegend real, der Madehen ideał.)
726a. H i l l , D. S. C om para tive  S tu d y  o f  C h ild rens  Id e a ls . PdSe 18, 218—231. — 

(V erg le ich  verschied. A lte rss tu fen  u. Geschlechter.)
727. H t s l o p ,  J. H . P ro fe sso r J a s tro w ’s Test on D w e rs ity  o f  O p in io n . Science, 

N. S. 5, 275-277. 1897.
728. J a s t r o w  J. A  Test D iv e rs i ty  o f  O p in io n . Science, N. S. 5, 26. 1897.
729. L o b s ie n , M. K in d e r id e a le . ZPdPs 5, 323—344 u. 457—494. 03. —  (Vgl. 

T e s t S. 124.)
28*
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730. L o b s ie n , M. B e lieb th . u . D nbe liebth . d. U n te m c h ts fa c h e r. PdMag H e ft 361.
09. 83 S. — (Vgl. T e x t S. 124.)

731. M a d a y , S t . y. D . M e in u n g  d. K in d e r  iib . d. K r ie g . A . Gyermek. 4, 
482—487. —  (Deutsches u. franzós. Rósumś der ungarischen O rig ina l- 
abhandlung.) — (Vgl. T ex t S. 124.)

732. S c h l b s in g e b , A. D . B e g r if f  des Id e a ls . E .  h is to r.-p s . A n a lyse  I .  Le ipz ig , 
Engelm ann. 08. 137 S. — (Vgl. T e x t S. 126.)

733. S h a w ,  E. R. A  C om para tm e S tu d y  on C h ild re n ’s In te re s ts . Child.-S tud. 
Mo. 2, 152-167. 1896.

734. S t e b n , W . Ub. B e lie b th e it u . U n b e lieb th e it d. S chu lfdcher. ZPdPs 7,
267-296. 05. — (Vgl. T ex t S. 124.)

735. S h m n e b , F. B. A  S ta t is t ic a l S tu d y  o f  B e l ie f  (Fragebogen). PsR. 5,
616-632. 1898.

736. W iedebkehb, G. S ta tis t.  U nte rs . i ib e r d. A r t  u . d . G ra d  des Interesses  

bei K in d e m  der Volksschule. Neue Bahnen 19, 241—251, 289—299. 07/8. — 
(Vgl. T e x t S. 124.)

Y g l. auch P f e i f f e b  701.

X. Reaktionstypen. Personl. Gleichung.
B ib liog raph isch es .

737. S a n f o b d , E. C. P e rso n a l E ą u a tio n . Am JPs 2, 3—38, 271—298, 403—430.
1889. — (L ite ra tu rve rze ichn . von iib e r 100 Num m ern.)

738. A l e c h s i e f f . R e aktio nsze ite n  b. D urchgangsbeobachtungen. PhSd 16, 15 ff.
1900. — (V g l. T e x t S. 86.)

739. A n g e l l , J. R. and M oobb, A . R e a c tio n  T im e . PsR 3, 245— 258. 1896. — 
(Gegen B a l d w in s  Typentheorie . — V g l. T ex t S. 215.)

740. B a c h e , R. R e a c tio n  T im e  A c c o rd in g  to  Race. PsR 2, 475—486. 1895.
741. B a l d w i n ,  J. M. N ew  Q uestions in  M e n ta l C h ro nom e try . New Y o rk , 

M edica l Record 43, 455 ff. 1893.
742. —  The T yp e -T heo ry  o f  R e a c tio n . M in d  5, 81—90. 1896.
743. — and S h a w , W . J. Types o f  R eaction . PsR 2, 259—273. 1895. A u c h : 

P rincetonC ontrP s No. 2.
(Zu 741— 743. M usku lftr Reagierende neigen iibe rh au p t zu le ichtem

u. schneliem , sensorie ll Reagierende zu schw erfa lligem  u. tragem  Ab- 
la u f der seel. F unktionen . V g l. T ex t S. 214.)

•744. B e b g e m a n n . R e ak tio nen  u. S cha lle in d riicke . PsSd 1, 179—218. 1900. — 
(S. 194: Versuche m it  „n a ti lr l.  Reaktionsweise“ ; vgl. T e x t S. 86.)

745. C a t t e l l , M cK . A u fm e rk s a m k e it u . R e d k tio n . PhSd 8, 403— 406. 1893.
746. F a b b a n d , C a t t e l l , B a l d w i n . N o te on „R e a c tio n  Types.u P s R  4, 297—299.

1897. — (R e c h t fe r t ig u n g  d e r  B ALD W iN schen T h e o r ie  [742].)
747. F l o u b n o y , T h . Tem ps de re ac tions  a u x  im press ions aud itioes . A r. Sci. Phy. 

et Nat. 27, 575. 1892.
748. —  Tem ps de r ia c t io n  s im p le  chez u n  s u je t de type ińsue l. A r. Sci. Phy. 

et Nat. 28, 319-331. 1892.
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749. F l o u b n o y , T h . O bsereations s u r  quelques types de re a c tio n  simple. G enf, 
Eggiman. 42 S. 1896. — (Ygl. T e x t S. 214.)

750. G o n n e s s ia t , F. S u r  P eguation  pe rsone lle  dans les observations de passages. 
CRAc 112, (4) 207—209. 1891.

751. J a s t r o w ,  J. P sycho l. N otes u p o n  S le igh t-o f-h and  E x p e r ts . Science N. S. 2, 
685—689. 1895. — (2 Taschenspieler zeigten besonders kurze Reak- 
tionsze it u. grofse M o til ita t  der F inger, sonst ke ine exp. festste llbaren 
Unterschiede gegen andere.)

752. S a f f o r d , T. H . The P s. o f  the P e rso n a l E ą u a tio n . Science, N. S. 6, 
784—789. 1897.

753. —  A  C e n tu ry  o f  P e rso na l E g u a tio n s . Science, N. S. 8, 727—732. 1898.
754. S o l o m o n s , L . M. A u to m a tic  R eactions. PsR 6, 376—394. 1899.
755. S t e f f e n s , L. Ub. d. m o torische E in s te llu n g . ZPs 23, 241—308. 1900. — 

(Scheidung eines „schwachen“ und  „s ta rken " Typs.)
756. S t r o o b a n t . Recherches exp. s u r  P eguation  pe rsone lle  dans les obsereations  

de passage. CRAc 113 (15), 457—460. 1891.
756a.— N oueelles recherches etc. CRAc 115 (26), 1246. 1892.
757. T it c h e n e b ,  E. B. S im p le  R eactions. M ind. 4, 74—81. 1895.
758. —  The T yp e  Th eo ry  o f  the S im p le  R eac tio n . M in d  4, 506—514. 1895.

5, 236—241. 1896. — (Gegen B a l d w i n . Vgl. T e x t S. 215.)
759. T u c k e r , M. A. C om para tm e O bsereations on the In e o lu n ta ry  M oeem ents  

o f A d u lts  a n d  C h ild ren . Am JPs 8, 394—404. 1897.
Ygl. fe rne r 125, 454, 468, 595, 621, 637, 650.

XI. Dynamik der geistigen Arbeit.
[D ie  folgende A ufzah lung en tha lt n u r solehe N um m ern, die be i O f f n e b  (761)
n i c h t  genannt sind. — t)b e r d ie  D ynam ik der Aufm erksam keit yg l. B I . ]

B ib l io g r  aphischcs.

760. B a a d e , W . E x p .  u. k r i t .  B e it r .  z. F ra g e  nach d. sekundaren W irk u n g e n  
d. U n te rr ic h ts  insbes. a. d. E m p fa n g lic h k e it  d. S c liiile rs . GOttinger D issert. 
PdM ng 3,124 S. W iesb., N em nich 07. — (B ib liog r. v. Uber 100 Num m ern.)

761. O f f n e k , M. D . ge is tige  E rm iid u n g .  B e rlin , R euther u. Reichard 1910. 
88 S. — (B ib liog r. v. iibe r 100 Num m ern. —  S. 50f f . : D iffe renz ie rung  
der E rm ttdung nach Typen u. A ltersstu fen.)

762. B k e u k i n o , H . Ub. E rm iid u n g s k u re e n  b. Gesunden u. b. e in igen  N eurosen

u . Psychosen. JPsN 4, 85—108. 04.
763. F u c h s . A. D ispos itio nsschw an kung en  bei n o rm a le n  u n d  schw achsinn igen  

K in d e m .  GUcersloli 04.
764. H e n k i ,  V .  Ź tu d e  s u r  le tra e a ilp s y c h ią u e  et physiąue. AnPs 3,232—278. 1896.
765. K e m s ie s , F. A rb e its ty p e n  bei S c h iile m . ZPdPs 3, 349 -  362. 01.
766. K b a e p e l i n , E. D e r  ps. V e rsu ch  in  de r P sy c h ia tr ie . P sA rb 1 ,1 —91. 1896.— 

(Vgl. T ex t S. 92.)
767. L o b s ie n , M . Schtcankungen d. psych ischen K a p a z it i i t .  E in ig e  exp. U nte rs. 

a n  S c h u lk in d e m . S c h i l l e r -Z iEH EN sehe S a m m lu n g  5. 110 S. 02. —
(M e rk fa h ig k e its y e rs u c h e  a n  K n a b e n  u. M a d e h e n .)
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768. M ic h e l s o n , E. U nte rs. iib . d. T ie fe  d. Schlafes. PsArb 2, 84—117. 1897.
769. R e is , J. Ub. e in fache ps . Versuche a n  G esunden u . G e isteskranken. P sA rb 2, 

587—694. 1899.
770. R i t t e r , C. Ub. E rm iidungsm essungen . K ń tis c h e s  u . E xpe rim en te lles . 

ZAngPs 4, 495—545. 1911. — (K r it .  B e rich t iib e r Methoden. D ik ta t- 
yersuche an m annl. S chiile rn verschied. A lters.)

771. S c h l e s j n g e b , E. A stheń om e trische  U nte rs . u . E rm iidu ngsm essung en  a n  

schwach begabten S c h u lk in d e m . A rK in d e rh e ilk  41, 184—205. 05. — (Ver- 
g le ichung m it  Normalen.)

772. Voss, G. v. Ub. d. S chw ankungen de r ge is tigen  A rb e its le is tu n g . PsArb 2, 
399-449. 1898.

Y g l. fe m e r 977/8, 981,. 1082.

XII. Temperamente.
[V ie les H ierhergehorige en tha lt auch der A b s c h n itt X I I I  (Charakter).] 

L i te r a tu r  b is  1899.

773. A lfonso, N. D. L a  d o t t r in a  de i tem pe ram en ti n e ll ’ a n t ic ld ta . R ivP d  1, 
706—715. 1894.

774. Carus , G. Tem peram ent u . f r e ie r  W ille . Vortrag. W iesbaden 1879.
775. D a v ie s , H . The P sycho logy o f  T em peram ent a n d  i i s  E p is tcm o lo g ica l 

A p p lic a t io n . P hR  7, 162— 180. 1898.
776. D ir k s e n . U ber d ie  Tem peram ente  1804.
776a. D orsch, A. J. B e iłrd g e  zum  S tu d iu m  de r P lń losop h ie . H e ft 2. 1787. — 

(Vgl. Anhang.)
777. F o u il l ć k , A l f . Tem peram ent et ca racte re  selon les in d iv id u s , les sexes et 

les races. Paris 1895. 374 S.
778. F r it z ł . D . B ede u tun g  d. L e h re  v. d. Tem peram enten  f i i r  d. E rz ie h e r. 

PdA bhandl. Neue Folgę 2 (6).
779. G a le n u s . D e  Tem peram entis . Neue Ausg. von G. H e l m r e ic h . 04. — 

(Vgl. T ex t S. 186.)
780. G reco, F. d e l . Tem peram ento e ca ra tte re . I I  M anicom io Mod. 14, N. 2.

1898. 91 S.
781. H e l l w i g ,  B. D ie  v ie r  Tem peram ente bei K in d e m .  1872. 10. A u fl. Pader

born, Esser, 1910. 74 S. — (M it A n l i . : Temp. der E lte rn , L e h re r u. 
E rzieher.)

782. —  D ie  v ie r  Tem peram ente  bei E rw achsenen. Paderborn, J. Esser, 1888. 
64 S. (3. A u fl. 99 S.)

(Zu 781/2 ygl. T e s t S. 188 u. Anhang.)
783. H b n l k . A n th ro p o l. V o rtrage . I .  H eft. Braunschweig 1896. S. 118 f f . — 

(Geschichte der Temperamentenlehre.)
784. H e r b a r t , J. F. B r ie fe  i ib e r  d . A nw end ung  de r P s. a u f  d. P a d . (K e h b - 

b a c h  IX ,  S. 339). — (7 Temperamente. Y g l. T ex t S. 188 u. Anh.)
785. — K I .  p h ilo s . S c h r if te n  I I ,  -553.
786. H o p f d in g , H . Ps. in  U m rissen. D tsch. v. B e n d is e n . 2. Aufl., Le ipz ig , 

Reisland, 1893. Insbes.: Der ind. Charakter. S. 475—488. — (8 Temp. 
Ygl. T e s t S. 188 u. A nh . — U rsp rung  des Charakters.)
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787. K o h l e r , J. K . V erm ch  e. B e s tim m u n g  d. Z a h l d. Tem peram ente. W tirz- 
burg  1825.

788. K u l p ę , O. C hrundrifs  d. P s. Le ipz ig  1893. —  (Vgl. Anhang.)
789. M a n o c v r ie r , L . L e  Tem peram ent. Rev. Mens. de 1’iĆcole de l ’A n th . 6, 

425-449. 1896.
790. — C a ra c te ris a tio n  phys io log iąu e  des tem peram ents e t ho m o log a tion  des 

tem peram ents classigues. Rev. Mens. de 1’Źcole d  A n th . 8,169—191. 1898.
791. M e y e r , J. B. T em peram ent u . Tem peram entbehandlung. Samml. pad. 

V o rtr. (M e y e r  M a r k a u ) 4 (1), 27 S. B ie le fe ld, H e lm ich , 1891.
792. — P h ilo s . Z e itfra g e n . P opu t. A u fsa tze . 1870. — (H ie rin  e in  K ap .: D ie 

Temperamente.)
793. Rumelin. D ie  Tem peram ente. D tsch. Rundschau 64, 397 ff. 1890.
794. S chle iebm achbr , F. E. D. Psycholog ie. (Hrsg. v. G e o r g e )  1864. — 

(Enth . e. Temp. E in te ilu n g  nach den G esich tspunkten: R ezep tiv ita t, 
Spontaneitat, Langsam keit, Schnelligkeit.)

795. S ie b e c k , H . Geschichte d. P s. I .  Gotha, Perthes. 1880 u. 1884. — 
(T.-Lehre im  A lte rtu m . Vgl. Register jenes Buches un te r „Tem peram ent".)

796. S ig w a r t , C h . Tem peram ent, Tem peram ente. E nzyk l. d. E rz. a. U n te rr. 
(S c h h id ) 2. A u f l .  11, 399— 420. 1886.

797. Su r b l e d . L e  te m peram en t: etude de ph ys io log ie  nerveuse. Rev. d. Quest. 
Sci. U ,  384-412. 1897.

798. T a u b e , E. Ub. d. Tem peram ente u. ih re n  E in f lu fs  a u f  d. re lig io s -s itt lic h e  

E n tw ic k l.  des M enschen. Vorlesung, Barm en 1860.
798a. W ig g e , H . A r t ik e l „ T e m pe ram e nt“  in  R e in s  E nzykl. Hdbch. d. Pad. 

(1. Aufl.) 7, 63 -69 . 1899.

L i te r a tu r  s e it 1900.

799. A ch , N. Ub. d. W ille n s a k t u . d . Tem peram ent. Le ipz ig , Quelle u. Meyer, 
1910. 324 S. — (Temperament S. 314—324. V g l. T e x t S. 189 u. Anh.)

800. —  W ille n s a k t u . Tem peram ent. ZPs 58, 263—276. 1911. — (Erw iderung 
au f eine Rezension.)

801. M a eg a r et  A sh m c n . A  S tu d y  o f  Tem peram ents as I l lu s t r a te d  i n  L ite ra tu rę .  

Am JPs 19, 519—535. 08.
802. E is l e r , R. A r t ik e l:  „ T em peram ent“ in :  W orterbuch d. ph ilos. Begr. 

(E is l e r ) 3. Aufl., H I ,  1495-1499. 1910.
803. E schlb , F. C. R. S ym p to m e n b ild e r d. Ir re s e in s  a is  T yp e n  de r psych . 

K o n s t itu t io n .  ZPsth 2, 265—292, 362—384. 1910. — (Verw andtschaft 
bestim m ter psychopathischer Zustande m. d. 4 norm alen Temp.-Typen.)

804. H eym an s , G. t ib e r  e in ige  psyehische K o rre la tio n e n . ZAngPs 1, 313—383.
08. — (8 Temp. Y g l. T ex t S. 142, 175, 184, 188, 201, 290, 297, 309, 313 ff, 
365, 368 u. Anh.)

805. H ir t ,  E. D ie  Tem peram ente , ih r  Wesen, ih re  B ede u tun g  f .  d. seelische 

E rle b e n  u . ih re  besonderen G esta ltungen. GNSee 40. Wiesb., Bergm ann,
05. — (Temp. w ird  zu ru ckge fiih rt a. d. form alen Bedingungen [Schnellig
ke it, MafB u. K ra ft ]  der Bewegungen. D ie Unterschiede d. T. s ind  A b 
weichungen v. d. norm alen Veranlagung, also m it  pathol. Zustanden 
verwandt.)

806. Kreibig, C. Ps. G ru n d le g u n g  e. System s d. W e rtth e o rie . 02. — (Temp. 8 . 193.)
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807. MuszfNSKi, F. D ie  Tem peram ente u . C harakte re  nach de r A u ffa s s u n g  
F o u i l l e e s  u n d  P a u l h a n s .  PhJb 22, 482— 494. 09.

808. — D ie  Tem peram ente. Ih r e  ps. hegriindete E rk e n n tn is  u . ih re  p a d . Be- 
h a nd lun g . Paderborn, SchOningh, 07. 286 S.

809. R ib ć r y , Ch. L e  caractere e t le tem peram ent. RPh 61, 294—300. 06. — 
( K r i t ik  am erikan. Theorien. T. is t die physio logiscbe In d iv id u a lita t, 
d. h. die A rt, w ie d. Nervensystem  aufsere u. innere Erregungen auf- 
n im m t. Vgl. Anhang.)

810. R u t z ,  O .  Neues v. d . Tem peram enten u . ih re r  B eziehung zu  M u s ik  u . 
D ic h tu n g . Der Turm er, 706—709. 09. — (Vgl. T ex t S. 147.)

810a. W i d m e r , J. H . L e  tem peram ent, son im p o rta n ce  p o u r  le pas teu r. R. d e  

Thćol. et d e  P hilos. August 1910.
Ygl. fe rne r 1, 3, 8, 9, 304, 592, 595, 835.

X III. Charakter, Willens- und Affektleben.
[P rinz ip ie lle  E rorterungen iibe r Charakterologie ais W issenschaft en tha lt
A b sch n itt A  I  1. — t lb e r  C h a ra k te rd e u tu n g  vgl. die ganze Abt. A  I I I . —
Charaktereigenschaften der F rau : C V I I I  — Verbrecberische Charaktere:

D V II. ]

1. D e r  C h a r a k t e r  i m  a l l g e m e i n e n .

L i t e r a tu r  b is 1899.

811. B ahnsen , J. M o sa iken  u. SUhouetten. Charakterographische S ituations-
u. E n tw ick lungsb ilde r. Lpzg. 1877.

812. — Z u m  V e rh d lin is  zwisehen W ille  u . M o t iv ,  e. m etaphys. V o ru n te rs . z. 

C haraktero log ie . Stolp in  Lauenburg 1870.
813. B a il e y , T homas P. E th o lo g y : S ta n d p o in t, M e thod , T e n ta tive  R esu lts . 

B ib lio g ra p h ic a l R e fe re n c i in  E th o lo g y  (U n iv e rs ity  o f  C a lifo rn .) . Berkeley 
U n iv . Press. 1899. 30 u. 25 S.

814. B r y a n t , S. S hort S tud ies  in  C haracte r. London, Swan Sonnenschein &  
Co. 1894.

815. G b e n s tb e e t . The D eoe lopm ent o f  C haracte r. EdRev. 1896.
816. L a  BauYiiRE. D ie  C haraktere . D tsch. v. E it n e r . Lpzg. 1870.
817. L a  Scola, F. O sseruazion i s u lla  o r ig in e  e su ta lu n e  m a n ife s ta tio n e  del 

ca ra tte re . Palermo 1894. 184 S.
818. Lćv i, A. P s. d u  caractere. Paris, Alcan, 207 S. 1896.
819. M a l a f e r t , P. Les elements d u  caractere  e t leu rs  lo is  de com bina ison. Paris, 

Alcan. 1898. 302 S. 2. Aufl. 1906. 286 S.
820. M i l l , J. St . A . System  o f L o g ic . London 1843. (Deutsch von Sc h ie l , 

B raunschweig, 1849.) — (Ethology.)
821. O e l z e l t -N e w in , A. U ber s itt lic h e  D is p o s itio n e n . Graz, 1892.
822. P a u l h a n , F. L a  c la s s if ic a tio n  des types m o ra u x  et la  ps . generale. RPh 

36, 498-505. 1893.
823. — Les caracteres. Paris, 1894. 237 8 .
824. Pćbbz, B. L e  caractere e t les m oiw em ents. RPh 31, 45—62. 1891.
825. P h il ip p e , J. L e  caractere d ’apres les t ra v a u x  rtce n ts . (P ćrez , R ib o t , 

P a u l h a n , F o u il l ć e .) AnPs 2, 785 —793. 1896.
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826. P il o , M a r io . N u o v i s tu d ii  t u l  ca ra tte re . M ilano, 1898.
827. R eg n a u lt , F. S u r une c la s s if ic a tio n  n a tu re lle  des caracteres. Rev. de 

l ’H ypn . 12, 250—254. 1898.
828. R ib o t ,  T h . S u r  les diverses fo rm e s  d u  caractere. R P h 34, 480—500. 1892.
829. R ie g e r , K . u . T ip p k l, M. E x p . TJnters. iib . d. W ille n s td tig k e it. Jena, 1885.
830. R obertson, G. C. A  S tu d y  o f  Types o f  C haracte r. M ind. 2, 573. 1877.
831. S hand , A l .  F . Types o f  W il l .  M ind. 6, 289—325. 1897.
832. Sm ile s , S. D e r  Chat dk te r. Bearb. v. Rudow. 2. A u fl. He ide lberg 1895. 

Deutsch v. Steg er . 6. A ufl. Lpzg. 1900. Deutsch v. Sc h m id t  1910.
833. W a r d , J. M i l l s  Science o f  E th o lo g y . In J E th  1, 446 S. 1891.

L ite r a tu r  s e it 1900.

834. A e ic k e s , E. C h a ra k te r u . W eltanschauung. T iib ., M ohr, 05. 46  S.
835. B u l l io t , J. D e  la  c la s s if ic a tio n  des caracteres e t de la  phys io log ie  hu- 

m aine. IV  ColnPs a Paris. S. 377—384. 01. — (5 Temperamente [lym - 
phat., sanguin., m usćulaire, osseuz, nerveux], 8 Stufen- d. Oharakters.)

835a. G d ib e r t , J. D e r  C harak te r. Deutsch v. M. Sc h a lle r , W ilrzburg , O tt. 1911.
836. Heymans, G. L a  c la s s if ic a tio n  des ca ra c tire s . R. du Mois. Marz 1911.
837. L asubsky, A. (E lem en te  e. W issenscha ft des C ha rak te r*. Russisch.) 2. A ufl. 

354 S. Petersbg. 08.
838. M a la p e r t , P. L e  carastbre. Paris, D o in  03. 305 S. — (S. auch 819.)
839. M dsc ynsk i, F. D e r  C harakte r. Seine B ew urze lung  i .  d. menschl. N a tu r ,  

sow ie s. A u s re ifu n g  u . A u s w irk u n g  im  L ic h te  d. c h r is t l.  bzw. m odernen  
Id e a lism u s . Paderborn, Schoningh 1910. 281 S.

840. N o r sw o r th y , N a o m i. The V a l id i ty  o f  Judgm en ts  o f  C haracte r. I n :  Essays 
Philos. and Ps. in  H onor o f W il l ia m  Ja m es . New Y o rk , Longmans, 
Green and Co. 08. —  (Verf. la fs t 5 Personen CJrteile fa llen  iibe r 24 
E igenschaften anderer Personen. F iir  jede be u rte ilte  Person stim m en 
die U rte ile  iibe r d. in te lle k tue lle n  E igenschaften m ehr iibere in , ais die 
iibe r Charaktereigenschaften.)

841. P a c l h a n , F . L a  s im u la t io n  dans le caractere. R Ph 52, 600—625. 01. 
53, 457—488. 02. 56, 337—365, 495—527. 03.

842. — Les mcnsonges du  caractere. Paris, A lcan 05. 276 S.
843. P er k m a n n , J. D . B e g r if f  des C harakte rs  bei P l a t o n  u n d  A r i s t o t e l e s .  

P ro g r . W ien 09. 48 S.
844. P r a t , L . L e  caractere  e m p iriqu e  et la  personne. Paris, A lcan 05. 452 S.
845. Q u e y r a t . Les caracteres. 2. A u fl. 01.
846. R ib e k y , C h . E s s a i s u r la  c la ss ifica tio n  n a tu re lle  des caracteres. Paris 02.
847. T esdorpf, P. S u r 1 'im portance d 'une  d e fin it io n  exacte de ce qu 'o n  nom m e  

„ caracte re “  p o u r  n o trc  ju g e n te n t s u r  les alienćs. IV C o In P s  a Paris 01.
S. 567-571.

Vgl. fem er 76, 276 a, 284, 285 ; 589, 592 ; 777, 780, 786, 807, 809.

2. E i n z e l n e  C h a r a k t e r z i i g e .  A f f e k t e .

848. B l e u l e r , E. A ffe k tw ita t ,  S u g g e s tib ilita t, P a ra n o ia . Halle , M arho ld  06. 
144 S. — (Sugg. is t Te ilerscheinung der A ffe k tiv ita t.)

849. Ddgas, L . L ’a n tip a th ie  dans ses ra p p o rts  avec le caractere. RPh 67, 
256—275. 09.



850. D ugas , L . L ’entetem ent. E tu d e  ps. RPh 51, 561—569. 01. — (Starr- 
kdp figke it.)

851. F r e u d , S. C h a ra k te r u . A n a le ro t ik . P tN W  9 (Nr. 52). 08. — (Personen, 
in  dereń K in d h e it besonders d ie  Afterzone zur Lustgew innung diente, 
en tw icke ln  in  s ich spater du rch  S ub lim ie rung  bestim m te Charakter- 
ztige: Sparsamkeit, E igensinn u. [n ich t so de u tlich ] O rdnungssinn!)

852. F ursac , R. d e . L ’ava ńce . E ssa i de ps. m orh ide . R Ph 61, 15—40, 164—
201. 06. — (Geiz is t eine geistige Anom alie, die auf e ine r flbertriebenen 
Liebe zum E igen tum  an u. f t i r  s ich beruht.)

853. H a r ten b e r g . Le s  tim id e s  et la  t im id ite .  Paris, A lcan 01. 265 S.
854. H oppe , J. J. J>. E ite lk e it  «. ih re  A r te n .  E. belehrende ps. Betrachtung 

m it  A ufzah lung von Beobachtungsfallen und  A u fs te llung  neuer A rten . 
Basel, Jenke 1890. 39 S.

855. L e to u r n e a u . P h ys io lo g ie  des passions. Paris 1878.
856. Sh a n d , A. F. C haracte r an d  the E m o tio n s . M ind . 5, 203—236. 1896.
857. V o ig tl a n d e r , E ls e . Vom S e lbs tge fiih l. Lpzg., Y o ig tliin d e r 1910. 119 S.
858. W ey g a n d t , W . A b n o rm e  C harakte re  i .  d. d ram a tisch en  L i te r a tu r .  H am 

burg  u. Lpzg., Vos8 1910. 172 S.
V g l. fem er 45; 499/500.

3. C h a r a k t e r  d e r  K i n d e r .

859. (B in e t , A. et H e n r i, V.) E n ą u e te  s u r  le caractere des en fa n ts . Q uestion- 
n a ire . RPh 37, 344—446. 1894. — (Vgl. T ex t S. 121.)

860. B oeck , W . D a s  M it le id  bei K in d e m .  Giefsen, K in d t 09. — (Enąuete. 
Vgl. Tex t  S. 124.)

861. B r y a n t , So p h ie . E x p c r im e n ts  in  T e s tin g  the C haracte r o f  School C h ild ren . 

J. o f the A n th rop . In s t. o f Great B r ita in  and Ire la n d  15, 338 —349. 1886.
862. Huther, A. G ru n d z iig c  d. a llg . C harakte ro log ie , m i t  besond. B e riic k s ic h ti-  

gu ng  de r pad . PdM ng 10. 93 S. Lpzg., Nem nich 1910.
863. —  U ber ch a ra k te ro l. B eobachtung. B la tte r f. d. ho li. Schulwesen. 08. 

H e ft  5 u. 6. —  (Methodenfragen.)
864. P a y o t , J. L 'e d u c a tio n  d u  caractere. RPh 48, 594—614. 1899.
865. P ź r e z . L e  caractere de l 'c n fa n t  a  1'hommc. Paris 1891. 308 S.
866. Scholz, F. D .  C h a ra k te rfe h le r de r K in d e r .  Lpzg., M ayer 1891.
867. Ste r n , S. V ersch icdcnhe it d. K in d e rc h a ra k te re  u . de r ih n e n  entsprechenden  

E rz ie h u n g . E in ladungsschr. z. Off. P rtifg . der B firg e r-u . Realschule der 
is r. Gemeinde in  F rank f. a. M. 1865. S. 1—49.

868. T rupeb , J. C h a ra k te r u n d  C ha rak te rfeh le r. Das Buch vom  K inde  
(A. Sc h r e ib er ) 1, 190—200. Lpzg., Teubnor 07.

442 -®- Die einzelnen Hauptfunktionen in ihrer Differenzierung.
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C. A lters- und Geschlechtsunterschiede.

I. Kindespsychologie, Allgemeines. (Auswahl.)
[E in  groBer T e il der Num m ern in  sam tlichen anderen A b te ilungen  en tha lt 
Untersuchungen an K in d e ra  und  Jugendlichen. Es geht dies m eist aus 

dem T ite l oder der beigesetzten Inhaltsangabe hervor.] 

B ib liog raph isch es .

869. A m ent, W. F ortsch ritte  der Kindesseelenkunde. 1895—1903. ArGsPs 
2 (4), L ite ra tu r  S. 69—136. 04. A uch in :  Sammlg. v . Abhdlgen. zur 
ps. Pad. (M eum ann) 1 (2). —  Auch separat Lpzg., Engelm ann 04. 68 S.

870. Ste b n , W . 5  S am m elberich te  z. K in d e s -P s . u. ps. P ad. I —I V : ZPs 35, 
297—317,04; 40, 122— 144, 05; 42, 367—400, 06; 46, 61 -7 9 ,  07. V : ZAngPs
3, 106-121, 09.

871. T h . L . Sm it h . B ib lio g ra p h y  o f  A r t ic le s  B e la łin g  to  the S tu d y  o f  C h ildhood  

a n d  Adolescencc w h ich  have been P u b lishe d  in  the P dS e a n d  A m J P s . PdSe 
14, 355-365. 07. —  (V g l. Tex t  S. 120.)

872. F o rsch u n g  u n d  U n te r r ic h t  i n  de r Jugendkunde  I :  TJbersicht iib e r  d ie  be- 

stehenden V e ra ns ta ltu nge n . H rg . v . L ip m a n n  und St e r n . A rb e ite n  d. 
Bundes f. Schulre form . I.  Lpzg., Teubner 1911. 42 S. — (U bers ich t 
tibe r sam tl. In s titu te , Z tschr. u. Vere ine zur Jugendkunde aus d. ver- 
schiedenen K u ltu rl& ndern . Vgl. T e x t S. 109.)

Um fangreiche B ib liog raph ien  auch be i C la p a b 6d e  (877) und M e u 
m a n n  (886).

G egenwartig erscheinende H a up tze itsch riften  zur K indespsycholo
gie: Z K i, ZPdPs, ZAngPs, AnPs, ArPs, PdSe, JEdPs.

873. Ament, W . D ie  E n tw ic k lu n g  von Sprechen u n d  D enke n  be im  K in d e .  
Lpzg. 1899.

874. —  D . Seele d. K in d e s . E . vcrg le ichende Lebensgesch. S tuttg., Kosmos
o. J. 96 S. — (A ltersstufen. Geschlechter.)

876. Baumeb, G e r t r u d  und D roescheb, L iŁ i. V. d. ICindesseele. Beitrage z. 
K inderps. aus D ich tung  u. B iographie. Lpzg., V o ig tlande r 08. 428 S. 
—  (Auszuge aus Selbstb iographien u. Romanen, yon K e l l e r ,  Roseggee, 
O t t o  E rn s t , G o e th e , L u d w . R ic h te r ,  Fbenssen u . v ie len  anderen, nach 
ps. G esichtspunkten geordnet.)

876. B in k t, A . Le s  idees m odem es s u r  les en fan ts . Paris, F lam m arion 09. 
344 S. — (Is t im  wesentl. e. zusammenfassende D a rs te llung  der B ine t- 
schen Forschungen iib e r In te lligenzm essung und  in te lle k tu e lle  Typen. 
Vgl. Abt. B  V I 3 und B V I I  der B ib liograph ie .)

877. C la p a rć d e , E. P s. de 1’c n fa n t  et pedagogie exp. Genf, K iin d ig  05. 76 S.
4. A ufl. 1911. 467 S. — (E nth . auch Problem e u. M ethoden d. d iff. Ps. 
und v ie l L ite ra tu r.)

877a. — K in d e r -P s . u . exp. P adagog ik . Nach d. 4. A ufl. D tsch. v. H o ff m a n n . 
Lpzg., B a rth  1911. 347 S.

878. C o m patrć , G. D .  E n tw ic k lg . d. K indesseele. D tsch. v. U f e r . A ltenburg , 
Bonde 1900. 460 S. — (Behandelt im  wesentl. d ie  ersten Lebensjahre.)
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878a. Cbamatjssel, E. L e  p re m ie r  eve il in te lle c tu e l de l ’e n fa n ł. 2. ód. Paris, 
Alcan 1911. 201 S.

879. Dyroff, A. Ub. ,d. Seelenleben d. K indes . 2. Aufl. Bonn, Hanstein 1911. 
211 S. — (U. a. Sammlg. v. Gedichten, die von Kindern verfertigt sind.)

880. Gkoos, K. D a s  Seelenleben d. K in d e s . Vorlesungen. Berlin, Reuther 
u. Reichard. 3. Aufl. 1911. 334 S. — (Gesichtspunkte d. allg. Psychol., 
auf das Kind angewandt. Theorie d. Spiels.)

881. H a l l ,  S t a n le y  G. Ausgew. B e it r .  z. K in d e r-P s . u . P a d . Deutsch von 
S t im p f l ,  Altenburg 02. 445 S. — (Enthalt Enąueten (iber kindliche 
Ltige, Furcht, Vorstellungskreis der Schulnoyizen, Abdruck von Frage- 
bogen usw.)

881a. H o lm a n ,  H. and L a n g d o n -D o w n , R. The B a b y : H o w  to  Obscroe, U nder- 
s tan d , an d  T r a in  k im .  Prepared for the London Branch of the British 
Child Study Association, Kingston on Thames 1899. — (Anleitung zur 
Beobachtung kleiner Kinder.)

882. K i r k p a t r i c k ,  E. A. G ru n d la g e n  de r K in d e r  fo rsch u n g . Ubers. im  Institut 
d. Leipziger Lehrervereins. Lpzg., Hahn 09. 282 S. — (Angeborenes. 
Vererbung. Eigenart. Individualitatenliste.)

883. Lay, W. A. E x p .  D id a k tilc . I .  Wiesbaden, Nemnich 03. 595 S. 3. Aufl. 
611 S. Lpzg., Quelle & Meyer 1910. — (Enthalt a. a.: Unters. iib. An- 
schauungs- u. Gedachtnistypen. Individualitatenliste.)

884. L in d h e im ,  A. v .  S a lu t i ju o e n tu t is . D .  Zushg. ko rp e rl. u . ge ist. E n tw ic k lg . 
in  den ersten 2 0  Lebens jah ren . Lpzg. u. Wien, Deuticke 08. 564 S. — 
(Sozialstatist. Untersuchungen iib. Vererbung. Einflufs d. Milieus u. d. 
Schule, Krankheiten, Verwahrlosung usw.)

885. L o w in s k y ,  V. H ypothesen , M e thoden u . A nw endungen  in  de r H a l l  sehen 

K in d e r -P s .  ZPdPs 7, 100—125. 05.
886. M eumann, E. V orles. z. E in f .  i .  d. exp . P ad . 555 u. 467 S. Lpzg., 

Engelmann 07. — Bd. I  in 2. Aufl. 1911. — (Methoden. Begabungs- 
forschung. Ps. Grundlagen der einzelnen Lehrfacber. Viel Literatur. 
Vgl. Text S. 191, 216, 219.)

887. Pbeyer, W. D .  Seele d. K in d e s . Lpzg., Grieben. 1. Aufl. 1882, 6. Aufl. 
1905. 448 S. — (Erste 3 Lebensjahre. Tagehuch iib. den eigenen Sohn. 
Yergleich m. anderen Kindern.)

888. S c h e e ib e b , A. D .  B u c h  v. K in d e . E. Sammelwerk. Lpzg., Teubner 07. 
200 u. 216 S.

8 8 9 . S t e r n ,  C la b a  u . W i l l i a m .  M o n o g ra p h ie n  iib . d. seel. E n tio ic k lg . d. K in d e s . 
Lpzg., Barth. I .  D ie  K in d e rsp ra ch c . 07. 394 S.

889a. —, — I I .  E r in n e ru n g , Aussage u. L t ig e  in  d. f r i ih e n  K in d h e it . 09. 160 S. 
— (Psychographische u. vergleichende Darstellungen einzelner Kinder. 
Differenzierung der kindlichen Entwicklung. Literatur. Vgl. Text 
S. 348/9.)

889b. —, — A n le itu n g  z u r  Beobachtg. d. S p ra chen tw ick lg . bei no rm a le n  vo lls in n ig e n  

K in d e rn . ZAngPs 2, 313—337. 09. — (Vgl. Text S. 358.)
890. S t r u m p e l l ,  L. D .  p iid d g . P a tho log ie . 4. Aufl., fortgeftihrt und erweitert 

v .  A. S p it z e r .  Lpzg., Ungleich 1910. 844 S. — (Anlagen u. Erworbenes. 
Alpbab. Verzeichnis d. Kinderfehler. Methoden. Diagnostische Hilfs- 
mittel.)
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891. Su l l y , J. U nte rs . iib . d . K in d h e it .  D tsch. b e a rb e ite t v . St im p f l . 3. A afl. 
Lpzg., W u n d e rlich  09. 343 S.

892. Thobndikb, E. L . E d u c a tio n a l Ps. 2. A u fl. N. Y . 1910. 248 S. (E n t
h a lt v ie l Methodologisches z. S tud ium  der ind. D iff.)

893. Trący, F. u. Stimpfl, J. P s. d. K in d h e it .  3. A u fl. 1910. Lpzg., W under- 
lic h . 232 S.

V g l. fe rne r St . H a l l  48, Sm it h  52, H oesch-E bnst  147.

II. Psychographien von durchschnittlichen Kindem.
B ib liog raph isch es .

[Die folgende Aufzahlung enthalt nur psychographische Kinderdar- 
stellungen von grofserer Ausfiihrlichkeit.

Die Publikationen tiber die s p -ra c h lic h e  Entwicklung von Kindem  
sind bis 1907 vollstandig zusammengestelłt in : C. u. W. S t e r n  889, 385—390, 
bis 1908 erganzt in 889 b.]
894. D e a r b o b n ,  G. Y. N. M oto-sensory  D eve lopm ent. 160 S. Baltimore, 

Warwick and York. 1910. — (Genaue chronol. Beobachtung eines nor- 
malen Kindes.)

894a. Dec, K. W. K o rp e r lic h e  u. ge ist. E n tw ic k lu n g  eines K in d e s . I .  In s t in k t -  

bewegungen. Lpzg., Wunderlich. 1911. 78 S.
895. F r e u d ,  S. A n a ly s e  d. P hob ie  e. 5 j l ih r .  K n a b e n . Jb. f. psychoanal. Forschg. 

1, 1—109. 09. — (Die Phobie wird auf yerdrangte Sexualerregungen 
d. Kindes zuriickgeftthrt u. „psyehoanalytisch" behandelt.)

896. H o g a n , L. E. A  S tu d y  o f  a  C h ild . 1898.
897. M a jo r ,  D. R. F i r s t  Steps in  M e n ta l G ro w th . New York, Macmillan. 06. 

360 S. — (Erste drei Lebensjahre e. Knaben, yerglichen mit anderen 
Kindem. Einteilung nach ps. Gesichtspunkten.)

898. M o o b e , K. L. The m e n ta l D eoe lopm ent o f  a  C h ild . ' PsR, Mng.-Suppl. 
Nr. 3. 1896. •

899. P r e y e r ,  W. D. geist. E n tw ic k lu n g  in  de r ersten K in d h e it .  1893. — (An
leitung f. Mtitter z. Ftihrung yon Kindertagebtiehern.) — Vgl. auch 887.

900. S c h u y te n ,  M. C. E ene proeoe v a n  eo lled ige k in d e ra n a lyse . Paedologisch 
Jaarboek. 3/4, 210—239. 02/3.

901. S c u p in , E. u .  G. B u b is  erste K in d h e it . Lpzg., Grieben. 263 S. 07.
902. —, — B u b i im  Ł —6. Lebensjahre . Ebda. 1910. 272 S.

(Zu 901/2: Chronologisches Yerzeichnis der taglichen Beobachtungen 
an einem Knaben.)

903. S h in n ,  M. W. N otes on the D eve lo pm e nt o f  a  C h ild . Univ. of Califomia 
Publications (Abteilung Education). I. 424 S. 1893—1899. I I .  D eve- 

lo p m e n t o f  the Senses. 258 S. 07. Berkeley, Univ. Press. — (Bd. 1 
deutsch: K o rp e r lic h e  u n d  ge is tige E n tw ic k lu n g  eines K in d e s  in  b iog rap h . 

D a rs te llu n g . Bearb. u. herausgeg. yon G la b b a c h  u .  W e b e r .  Langen- 
salza, Grefsler. 05. 645 S.)

904. — The Biogi-aphy o f a Baby. Boston and New York o. J. Houghton, 
Mifflin and Comp. 247 S. — (Populare Darstellung der Entwicklung 
im ersten Lebensjahre. Vgl. Test S. 349.)
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905. Stebn, C. u. W . D ie  zeichnerische E n tw ic k lu n g  c. K n a b e n  vom  4. b is  zum
7. Ja h re . (M. 12 T f.) ZAngPs 3, 1—31. 09.

Ygl. ferner Ament 873, Cbamaussel 878a, Pbf.yer 887. Stebn 889 a/b.

III. Ubernormale Kinder.
[Die Jugendzeit heryorragender Personlichkeiten ist mitbehandelt in zahl- 

reichen Nummern der Abteilung D.]

1. tJbe r n o r m a l i t a t  in  K i n d h e i t  und Jugend.
906. B o o d s te in ,  O. F r u h re ife  K in d e r .  Ps. Studie. Beitr. z. Kinderforschung 

u. Heilerziehung ( A n to n ,  T b c p e b  usw ). Heft 61, 43 S. Langensalza, 
Beyer. 09. — (Vgl. Text S. 166.)

906a. G b o ssm a nn , M. P. E. The E x c e p t io n a lly  B r ig h t  C h ild . Proc. of the 
National Assoc. for the Study and Educ. of Exeeptional Children 
April 1910.

907. G u th b ie ,  L .  G . C o n tr ib u tio n s  fro rn  H is to r y  a n d  L ite ra tu rę  to the S tu d y  
o f  P re c o c ity  in  C h ild re n . Lancet 173, 1592—1596. 07.

908. K i k , C . D .  ub e rno rm a le  Zńchenbegabung b. R in d e rn . ZAngPs 2, 92— 149. 
08. — (Vgl. Text S. 351.)

909. S te b n ,  W. D .  u b e rno rm a le  K in d .  Der Silemann. Jahrg. 1910. S. 97—72 
u. S. 160—167.

910. — The S u p e rn o r tm l C h ild . JEdPs 2, 143—148, 181—190. Englisch von 
L. M. D a y . 1911.
(Zu 909/910: Ubernormales Spezialtalent und ubernormale Allgemein- 
intelligenz. Wunderkinder wesen. Sonderschulen f. Cbernormale. Vgl. 
Text S. 165.)

911. T e b m a n , L. M. A  S tu d y  in  P re c o c ity  a n d  P re m a tu ra t io n . AmJPs 16, 
145—183. 05. — („Precocity" ist die innerlich bedingte Fruhreife, 
„Prematuration" die aufserlich [durch Drill usw.] bedingte Verfriihung.)

912. W a s m u th ,  E. D .  Z iic h tu n g  d. W und erk ind es . E. energetische Betrach
tung tib. d. Okonomie derartiger Yersuclie. AnNtPh 10, 5—19. 1911. — 
(Ygl. Text S. 166.)

912a. W i l k e b ,  K. D a s  u b e rno rm a le  K in d  u n d  seine B ed e u tu n g  f i i r  d ie  Schule. 
Jenaer Seminarbuch(Mitteilungen a. d. Pd. Univ. Sem. 15). S. 87—97.1911.

913. W i l l i a m s ,  T. A. ln te l le c tm l P re co c ity . C om parison  between J . S t .  M i l i  
an d  the Son o f  D .  B o r i s  S i  d is .  PdSe. 18, 85—103. 1911. — (Vgl. Text
S. 166.)

914. W [h ip p le J ,  G. M. The S u p e rn o rm a l C h ild . JEdPs 2, 164/165. 1911. — 
(Empfiehlt Einrichtung besonderer Beobachtungsstationen [„Clinics"] 
fiir (ibernormale Kinder.)

t)ber Schulen fiir Cbernormale vgl. ferner C a n n e g ih te r  988, P e t -  

z o l d t  994/5, U l l b i c h  1001.

2. E i n z e l n e  P s y c h o g r a m m e  f l b e r n o r m a l e r  K i n d e r .
[Zu diesem ganzen Abschnitt vgl. Text S. 350 f.]

915. Bebkhan, O. O t t o  P o h le r .  D .  fr iih le se n d e  B ra u n sch w e ig e r K in d .  ZKi 
15, 166-171. 1910. — (Vgl. 925.)

916. — D .  W u n d e rk in d  C h r i s t i a n  H e i n r i c h  H e i n e k e n .  ZKi 15, 225
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—229. 1910. — (Auszug aus 922: Das Kind, im 5. Jahre gestorben, 
zeigte hauptsachlich ungewohnl. Gedachtnisleistungen. Es konnte lat- 
u. deutsch lesen, das Einmaleins aufser der Reihe, auch einfache Rechen- 
arten, zahllose Geschichtchen u. Spriiche lat. u. frz. liersagen usw.)

917. Gebnbj. Friihreife u. Entartung. ZK i 6, 129 ff. 01. — (Pathogramm.)
918. E n g e l ,E. E.dichtenderWunderknabe(Th.Chatterton). Voss.Z.Nr.47. 08. 
918a. H a h n , O. Eigenartige Begabung eines Dreijdhrigen. ZPdPs 12, 291/292.

1911. — (Erkennung von 20 yerschiedenen Grammophonplatten.)
919. K ra m e r, F. u. S te rn , W. Ps. Priifung e. lljdhrigen Madchens mit besond. 

mnemotechnischer Fahigkeit. ZAngPs 1, 291—312. 08. — (Das Kind, das 
ais „Gedankenłeserin" auftrat, zeigte ungewohnliches Gedachtnis und 
Obernormale Kombinationsfahigkeit in einer bestimmten Richtung. 
Vgl. Test S. 103.)

920. Rćvćsz, G. Uber die heroorrag. akustischen Eigenschaften u. musikalischen 
Fahigkeiten des Tjćihrigen Komponisten E r w i n  Ny i regy hazy .  4KgEPs 
in Innsbruck 1910. S. 224—228. 1911.

921. R ic h e t, C h. No te sur un cas remarąuable deprecocite musicale. IVCgInPs 
a Paris 1900, p. 93—99. — (Pepito Arriola. Vgl. 924.)

922. Schoneich, C h r . v. Leben, Taten, Reisen u. Tod e. sehr klugen u. sehr 
artigen i  jahr. Kindes C h r is t i a n  H e in r i ch  Heineken aus Liibeck. 
2. Aufl. Gdttingen 1779. — (Vgl. 918.)

923. Schunemann, G. Mozart ais achtjćihriger Komponist. Ein Notenbuch 
W o łfg a n g s . 51 S. o. J. (1908). Lpzg., Breitkopf u. Hartel. — (Zahl- 
reiche kl. Kompositionen.)

924. S t u m p f , O. Akusłische Versuche mit Pepito Arriola. ZAngPs 2, 1—11.
08. (Vgl. 921.)

925. — (Uber Otto Pbhler,  d. 4jahr. lesende Kind.) Voss. Ztg. vom
10. Jan. 1897. (Sonntagsbeilage.) — (Vgl. 915.)

926. Thomson, E. E l isa be t h  K u lm an n .  Sonderabdr. a. d. Jahresber. d. 
Schule der reformierten Gemeinden in St. Petersburg fiir 08/9. St. 
Petersburg. Druck der Gesellsch. R. Golick u. A. Willborg. 09. — 
(Mit 17 Jahren gestorben. Soli in 11 yerschiedenen Sprachen gedichtet 
haben.)

926a. V a le n tin e b , T h . Einlljahriger Humorist. Saemann 1911. S. 218—227.— 
(Humorist. Zeichner. Illustrationsbeilagen.)

Vgl. ferner Lindheim  1185; K b rsch b n ste in er 1253.

IV . D ifferenzierung im  schulischen V erhalten  der K inder.
1. I n d l y i d u a l i t a t s l i s t e n  f i i r  Sc hi i le r .

927. B rin km an n , E. Ub. Indwidualitatsbilder. Pad. Zeit- u. Streitfragen. 
26. Heft. Gotha, Behrend. 48 S. 1892.

928. Ju st. Kategorien f. das Entwcrfen von Kinderbiichern. Praxis der Er- 
ziehungsschule 1, 34 ff.

929. K la b e , K. Anleitung z. Abfassung v. Schiilercharakteństiken. 01. Lpzg., 
C. Merseburger.

930. Kuhnbb, A. jDas Lebensbuch. ZKi 2, 129 ff. 1897.
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931. Fbbnzel, F. D. Lebens- u. Personalbucli i. Dienste d. Pad. u. d. Schul- 
hygiene. ZKi 6, 71, 01.

932. M a b tin . (Individualitdtenlistc.) Praxis der Erziehnngsschule 6, 189.
933. M a r t in a k .  Wesen u. Aufgaben e. Schiilerkunde. Beitr. z. Kinderforsch. 

u. Heilerzieh. Heft 25. Langensalza, Beyer. 18 S. 07.
934. M ic h e l .  Personalbogen. Seifhennersdorf, Berndt. — {In mehreren Orten 

Sachsens eingefiihrt.)
935. P a b tb id g e , G. E. Studies of Indiińdual Children. PdSe 9, 436—440. 02. 

— (Entwurf e. Personalschemas.)
936. Scheibe. Der Schulschein im Dienst der Padagogik u. Schulhygiene. PdZ 

27, Nr. 33.
937. Sebgi, Un primo passo alla pedagogia scientifica e la carta biographica. 

Milano 1892.
938. Tbdpeb. Schema zur Feststellung des leibl. u. seel. Zustandes e. Kindes. 

Die Kinderfehler 2, 143 u. 170. 1897.
939. — Personalienbuch. Langensalza, Beyer. 16 S. 05. 2. Aufl. 1911. X X  

u. 31 S. — (Beitr. zur Kinderforsch. u. Heilerzieh. 84.)
940. Ubersicht der bei Abfassung von Charakteristiken der Kinder einer Schwach- 

sinnigenschule zu beachtenden Merkmale. (ZuBammengeatellt v. Leipziger 
Hilfaschullehrern.) Zeitschr. f(ir Behandlung Schwachsinniger. 1894. 
Nr. 5 u. 6.

941. Z ille s -B e b g n e b . Materialien zur speziellen Pad. (Leipziger Seminarbuch,
2. Aufl.) Dresden 1886.

Vgl. auch 882, 959, 1124.

2. S c h a l e r t y p e n  u n d  - I n d i v i d u a l i t f t t e n .
942. Baldwin, J. M. Differences in Pupils from the Teacher’s Point of View. 

Inland Educator 1, 6 -11 , 269-273. 1895. 2, 126—129, 232—235. 1896.
943. Clem::n3, B. D. Beobachtung u. Beriicksichtigung d. Eigenart d. Schiiler. 

(PdMag Heft 307.) Langensalza, Beyer. 40 S. 07.
944. Dobing, W. Schuńerigkeiten im Studium kindlicher Indwidualitat. PdPsSd 

4, 38/39. 03.
945. Gbossmann, M. P . E. Classification of Exceptional Children as a Guide 

in Determining Segregation. Buli. Am. Acad. of Med. 10 (5), 12 S. 09.
945a. — Welche Klassen unter den Ausnahmekindern konnen ohne Abschlufs von 

der Gesellschaft erzogen werden? ZK i 15, 108—121. — (Schematismus: 
A) N or r a a le  K i n d e r .  1. Typische, 2. Pseudo-Atypische, 3. Eigentl. 
Atypische. B) S u b n o r m a l e  K i n d e r .  1 K. mit eigentl. Entwick- 
lungsfehlern, 2 K. mit unterbrochener Entwicklung, 3 K. mit rudi- 
ment&rer oder atavist. Entwicklung. C) A norm ale K in de r . )

946. Lasdbsky. Schulerchatakteristikcn. — (In russ. Sprache.) 08.
947. M a c m illa n , D. P. Types of Children. EdR 33, 266—270. 07.
948. M a tth ia s , A. Kinderindwidualitaten u. Kinderfehler. K ó ln . Ztg. 11. Dez. 

1892, 1. Jan., 12. Febr., 19. Marz 1893. Abgedruckt in: Aus Schule, 
Unterr. u. Erzieh. 01. S. 400—432.

949. M it te n z w e y , L. Die Pflege der Indwidualitat in der Schule. PdMag 
61. Heft. Langensalza 1895.

960. M unch, W. Schiilertypen. ZPdPs 12, 14—23, 106—114. 1911.
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951. M u n sterb eb g , H. Psychology and the Teacher. N. Y., London, Appleton.
09. — (Cap. 22. Ind. Differences.)

952. R b ji8 i2 . Berucksichtigung d. Indimdualitat in d. Massenerziehg. Dissert. 
Jena. Belgrad 1899. 283 S.

953. S ch e e l, J. J. Allerlei Schiilerurbilder. 2. Aufl. 1900. '
954. Schepp, F .  Typen van Schiilem. ZPdPs 8, 178— 213. 06. —  (N ic h t-

. n o rm a le  K in d e r .)
955. S tb u m p b ll, L. Die Verschiedenheit der Kindernaturen. Vortrag. Lpzg., 

A. Deichert Nachf. 36 S. 1894.
956. V o w in c k e l , E. Pad. Deutungen. Berlin, Weidmann. 164 S. 08. —

(Enthalt u. a. ps. Typenbilder v. Lehrern u. Schiilem.)
Vgl. fe rn e r  K n o r tz  21, Z i l l i g  33.

3. U n t e r s u c h u n g e n  an S c h u l a n f a n g e r n  (Auswahl) .
Bibliographisches.

957. W ilk e b . Die Analysen des kindlichen Gedankenkreises ZAngPs 5, 516 
—568. 1911. — (Ausfiihrliches Sammelreferat iiber 44 Arbeiten.)

958. E ngelspebgbr, A. u. Z ie g le r ,  O . Weitere Beitr. z. Kenntnis d. pliys. u. 
psych. Natur d. 6ja.hr. in d. Schule eintretenden Kindes. EPd 2, 49—95.
06. — (Hauptsachlich Farbensinn. Geschlechtsuntersch.)

959. H ab tm ann , B. D . Analyse d. kindlichen Gedankenkreises. 1. Aufl. 85, 4. Aufl. 
Frankft. a/M. u. Lpzg., Kesserling. 232 S. 06. — (Massenerhebungen. 
Geschlechtsuntersch. Individualitatenlisten u. -Bticher. Elternfragen. 
Literatur. — Vgl. T e it S. 122/3.)

960. Lehm ensiek. Ps. Beobachtungen an Kindern des 1. Schuljahres. Praxis 
d. Erziehungsfchule 2, 27 ff. Altenburg 1888.

961. R e in , P ic k e l, S c h e lle b . Das erste Schuljahr. 5 Aufl. Lpzg. 1893.
962. S c h u b e rt, K . Elhrnfragen, e. notw. Erganzung der Hartmannsclien  

psychol. Analyse. ( In : Aus dem pad. Univ.-Sem. zu Jena. 5. Heft.) 
Langensalza, Beyer. 1894.

963. — Elternfragen. Enzykl. Ildbch. d. Pad. (Rein) 1. Aufl. 1, 815—820. 1895.
964. T ro b its c h . Unters. iib. d. Kindheit durch die Schule. 11. Ber. tib. die 

Btirgerschulen zu Rochlitz in S. Rochlitz 1900.
965. — Die zu Ostem 1900 mit d. Neulingen vorgenommene „ Analyse des Ge

dankenkreises'1 usic. 12. Ber. tib. d. Btirgersch. zu Rochl. Rochlitz 05.
Vgl. auch H a l l  881.

4. Me s s u n g  d e r  S c h u l l e i s t u n g e n .
(Diejenigen Messuugen der Schulleistungen, die dazu dienen, mit Inteili- 

genztests in Korrelation gebracht zu werden, sind in B V I verzeichnet.]
966. B in e t et V a n e y . La mesure du degre dHnstruction d'aprls des recherches 

noucelles. Buli. pour 1’śtude ps. de 1’enfant. Dec. 1910.
967. B urbis , W. P. The Correlations of the AbilUics Incolccd in Secondary School 

Work. Columb. Univ. Contrib. to Phil., Ps. and Educ. 11, 16—28. 03.
968. Cbampton, C. W. Anatomical or Physiological Age versus Clironological 

Age. PdSe 15, 230—237. 08. — (Nicht d. chronol. Alter, sondern der
S te rn , Differentielle Psychologie. 29
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psychophys. Reifezustand sollte zur Grundlage der Schulg liederung 
gemacht werden. D ieser is t  ganz verschieden bei g le icha ltrigen  K in de rn . 
Geschlechtsreife und nichtgeschlechtsreife Knaben sollten n ic h t ge
m einsam u n te rr ic h te t werden.)

969. D earborn , W a l t e r  F b nno . School an d  U n io e rs ity  G rades. B u li. U n iv . 
o f W isconsin No. 368. 59 S. 1910.

970. D ogaś, L. P s. des exam ens. RPh. 58, 379 —399. 04.
971. E l l ic o t t , E. C. O u łlin e  o f  a  T e n ta tw e  Scheme f o r  the M e asu re m en t o f  

T eaching E ffic ie n c y . M adison (W is.), State Departm ent o f Public. In s tr .  
4 S. 1910.

972. F oster . P h y s io lo g ic a l A ge as a  B a s is  f o r  the C la s s ifica tio n  o f  P u p ile

E n te r in g  H ig h  Schools —  R e la tio n  o f  Pubescence to  H e ig h t. The Ps.
C lin ic  4, 40 f. 1910.

973. L a n g e , R. T iic h t ig e  S c h iile r — t iich tig e  M a n n e r . M onatsschr f. hohere
Schulen 9, 357—363. 1910. — (Tabelle tibe r die B eru fe ehemal. A b i-
tu rie n te n  eiftes Gymn. D ie  A b it. m it  bestem Zeugnis gelangten auch 
spater in  d ie  hervorragendsten Stellungen.)

974. L obsien , M . K o rre la t io n e n  zio. d . u n te rr ic h t lic h e n  L e is tu n g e n  e. S ch iile r- 
gruppe. ZEPd 11, 146—164. 1910. — (D ie Zeugnisse der einzelnen 
Facher e iner Klasse zeigten durchgftng ig hohe K o rr. [zw ischen 0,70 
u. 0,99!]. V g l. T e x t S. 286.)

975. L u d w ig , A. Y on  to r ich te n  u . k lugen M u s te rsch iile rn . Monatsschr. f. hóh. 
Schul. 9, 353—357. 1910. — (N achprfifung der Lebenserfolge ehem aliger 
M usterschuler.)

975a. M a r k e r . W ie  g e la n g t d. L e h re r  z. e ine r sicheren B e u r te ilu n g  d. Le is tu n g e n  

de r e inze lnen S c h iile r?  B ie le fe ld, A. H e lm ich .
976. M a r t in a k ,  E. P s. U nte rs . iib . P r i i fe n  u n d  K la ss ifiz ie re n . Osterr. M itte l- 

schule 14. 1900. Auch separat: W ien, Ho lder. 19 S. 1900.
977. M a y e r , A. O ber E in z e l-  u n d  G esam tle is tung des S chulk indes. ArGsPs 1, 

276—416. 03. Insbes. § 3 u. § 11. Auch separat: Sammlg. v. Abhdl. 
z. ps. Pad. 1, H e ft 4, 136 S. Lpzg., Engelm ann. 04. — (Vgl. T ext
S. 268/9 und  Anh.)

978. M e u m a n n , E. H a u s a rb e it  u n d  S chu la rbe it. E xperim ente  an K in de rn  
der Yolksschule. Lpzg., K lin k h a rd t. 04.

979. M e y e r , M, The G ra d in g  o f  S tudents. Science 28, 243—250. 08.
979a.— t ib e r  d ie  B e s tim m u n g  von  S chiilerzensuren. 6CoIntPs (Genf). — (VgL 

T ex t S. 251.)
980. P earson , R. O n a  Scalę o f  In te llig e n ce  in  C h ild re n . J. Educ. 509 -  510. 1898.
981. Sc h m id t , F. E x p .  U nte rs . iib . d. H a usa u fga ben  d. S chulk indes. ArGsPs 3, 

33—152. A uch sep.: Samml. v. Abh. z. ps. Pad. (M e u m a n n ) I  (3). Lpzg., 
Engelm ann. 04. — (Vgl. T e x t S. 205, 268.)

981a. —  E x p .  U n te rs . i ib e r  d. A u fs a tz  d . Y o lkssch iile rs  in  H a u s  u. Schule. 

ZEPd 5, 23 ff.
982. Schuster , E. The P ro m ise  o f  Y o u th  a n d  the P e rfo rm a n ce  o f  M anhood . 

London, D u lau &  Co. 07. —  (K orr. Bestim m nngen zwischen Schul- 
zeugnissen u. k fin ft ig e n  Lebenserfolgen.)

982a. Sm it h , A. G. A  R a t io n a l College M a rk in g  System . JEdPs 2 383—393. 
1911. — (Die Schulpradikate m iiCten so y e r te ilt  sein, daB — be i 5 Pra-
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dika ten A, B, O, D, E  —  au f C 50% , auf B und D je  15%, au f A  und 
E  je  10%  a lle r S ch iile r entfa llen.)

983. T horn-d ik e , E. L . H e re d ity , C o rre la tio n  and  S ex D iffe re n ce s  in  School A b i-  

l it ie s . Colum bia U n iv . C ontrib . to P h il. Ps. and Educ. 11, No. 2. 60 S. 03.
984. V a n e y , V. N oiw e lles  methodes de m esure app licab les a u  degre d ’in s tru c t io n  

des eleves. AnPs 11, 146—162. 05. — (A is In d e x  f i i r  d ie  Schulkennt-
. nisse werden zunachst die K enntn isse im  Rechnen ge p riift. Staffel 

der Rechenleistungen, die f i i r  jede Schulstufe norm al sind. Dadurch 
M og lichke it, von dem einzelnen S ch iile r anzugeben, ob er norm al oder 
oh e r um  1 od. 2 od. 3 Jahre zu riic k  od. voraus ist.)

985. W a ll in ,  J. E. W . The R a tio n a le  o f  P ro m o tio n  a n d  E l im in a t io n  o f  W aste  
i n  the E le m e n ta ry  a n d  S econdary Schools. JEdPs 1, 445—466. 1910.

986. W h ip p l e , G. M. A  R angę o f  In fo rm a t io n  Test. PsR. 16, 347—351. 09.
Vgl. auch Schustbr  u. E ld eb to n  314, L ip m a n n  675.

5. S c h u l g l i e d e r u n g  n a c h  p s y c h o l o g i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n .  

( t ib e r das M annheim er System n u r Auswahl.)

987. Brahn, M. T re n n u n g  d. S c h iile r nach ih re r  L e is tu n g s fa h ig k e it. Zeitschr. 
f. Schulgesundheitspflege 10. 1897. — (Vorschlag, d ie  S ch iile r nach der 
E rm iid b a rke it zu g liedern. Vgl. 990.)

988. Ca n n e g ie t e r , H. A fz o jid e r lik e  Scholen voor M eerbegaafde Le e rlin g e n . 
Paed. V lu gsch rifte n  (L ig h th a rt en Casim ir) I I  (4). Baarn, H o llandia- 
D ru k k e rij. 1910. —  (Schulen f. Ubernorm ale.)

989. D eu c h le r , G . U ber das M a n n h e im e r S chulsystem . ZPdPs 10, 384—421. 09.
989a. — U ber d. M a n n h e im e r S chulsystem . Vortrag. Thesen. Nebst Diskus-

sion entha lten in  N r. 598a. 1911.
990. K ra e p e lin , E. U ber E rm iidungsm essungen. ArGsPs 1. 03. — (Vorsehlag, 

be i d. E rrich tu n g  von Paralle lklassen die Schiile r nach d. E rm iid b a r
k e it zu grupp ieren. Vgl. 987.)

991. L u t z , M. W elche A u fn a h m e  d ie  M a n n h e im e r S ch u lo rg a n is a tio n  b ishe r 
ge funden  ha t. E. F iih re r  durch d. L ite ra tu r des M annheim er Systems. 
M annheim , Bensheimer. 05.

992. M oses, J. D .  Sonderklassensystem d. M a n n h e im e r Volksschule. E. B e itr. 
z. Hygiene d. U n te rrich ts . M annheim , Bensheimer. 70 S. 04. — (M it 
L ite ra tu r.)

993. —  G liede run g  d. S chu ljug end  nach ih re r  V era n lagu ng  u . d. M a n n h e im e r  

S ystem . InA rS ch u lh yg  1 (1). 05.
994. P e t z o l d t , J. S onderschu lcn f .  he roorragend B e fa h ig te . Neue Jahrb. f. d. 

klass. A lte rtu m  u. f i i r  Pad. 14  (8). Auch sep.: Lpzg. Teubner. 05. —  
(Vgl. T e x t S. 165.)

995. — D ie  E in w iin d e  geg. S onderschu lcn f .  he rco rrag . B e fa h ig te . Neue Jahrb. 
f. d. Pad. 18 ( 1), 24 S. 1911.

995a. —  Sonderschulen f .  he rco rrag . B e fah ig te . Vortrag . E n tha lten  in  N r. 598 a.
996. Raschke, H. M in d e s t-L e h rs to ff  u . JS iorm al-Lehrsto ff. Innsb ruck , Wagner. 

230 S. 08. —  (In  der h(Sh. Schule so li jede Klasse f i i r  jedes Fach 
Para lle lkurse m it  verschieden hohen Ansprtichen haben, in  welche 
die  S ch iile r je  nach ih re r  Spezialbegabung gewiesen werden.)

996a.—  M in d e s tle h rs to ff u . N o rm a lle h rs to ff. Y ortrag . E n tha lten  in  N r. 598a.
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997. Se y f e b t . O rg a n isa tio n  d. Volksschule a u f  ps . G rund lage . 1891. — (E rster 
Vorschlag in  der R ich tung, w ie  sie spater im  M annheim er System 
y e rw irk lic h t wurde.)

998. S ic k in g e b , A . O rg a n is a tio n  g ro fse r VolksschuUcorper nach d. n a t i ir l .  L e is tu n g s -  

fa h ig h e it  d. K in d e r . V ortrag . M annheim , Bensheim er. 35 S. 04.
999. — N atu rgem afse  K la s s e n o rg a n is a tio n  g ro fse rc r V o lksschu lkd rpe r usw . V o r- 

trag. D ie Schulpflege (Organ d. preufs. Rektorenvereins). Nene F ig. 
11, N r. 14 -17 .

1000. —  D e r  U n te rr ich tsb e tr ie b  in  gro fsen V olksschu lkb rpe rn  sei n ic h t  schema- 
t isch -e in h e itlich , sondem  d ijfe re n z ie rt-e in h e it lic h . Zusammenfass. Darste llg. 
der M annheim er Volksschu lre form . M annheim , Bensheimer. 04.

1001. U l l r i c h , R. S onderschu len f .  h e roo rrag . B e fa h ig te ?  Nene Jahrb. f.
Pad. 05

V gl. au ch  St e b h  598 b u n d  910.

V. Jiingłings- und Jungfrauenalter. Pubertat.
(Auswahl.)

1002. C o m p a y b ć , G. L a  ps. de Vadolescence. RPh. 61, 345—377, 569—598. 06.
1003. C r a m e b , A. P u b e r ta t  u . Schule. 2. A u fl. Teubner. 1911. 21 S.
1004. D c pb a t , G. L . L a  C r im in a lite  dans l ’Adolescence. Paris, A lcan. 260 S. 09.
1005. — L e s  types c rim in o lo g ią u e s  dans l'adolescence. RSci 11, 551—558. 09.
1006. F b a n c illo n , M. E s s a i s u r  la  p u b e rte  chcz la  fem m e. (P sycho log ie , 

p h ys io lo g ie , pa th o lo g ie ). Paris, A lcan. 271 S. 06.
1007. H a l l , St a n l e y  G. Adolescence. I t s  Ps. a n d  i t s  R e la tio n s  to P hys io log y , 

A n th ro p o lo g y , S ocio logy, Sex, C rim e , R e lig io n  a n d  E d u c a tio n . 2 Bde. 
London, Appleton. 05. 589 u. 784 S. (Vgl. auch 1012.) — Dtsch. v. 
St im p f l : D  J i in g ł in g s -u .  J u n g fra u e n a lte r . Lpzg., W underlich . 3 Bde. 
(Bei Ausgabe der B ib lio g ra ph ie  noch n ic h t erschienen.)

1008. L e m a it r e , A u g . L a  v ie  m enta le  de 1'adolescent e t ses anom alies . Saint- 
B laise, Foyer Solidariste. 1910. 240 S. — (Chap. I I :  Les princ ipa les 
synopsies; les pe rson ifica tions; 1'aud itio n  colorśe; les diagrammes. 
Chap. H I :  Les synopsies rares.)

1009. M a rb o , I m , p u b e rta , s tu d ia ta  n e ll ’ uom o e t n e lla  donna. T u rin , Bocca. 1897.
1010. — , L a  pu berte  chez l ’hom m e e t chez la  fem m e, 6tiu liee  dans ses ra p p o rts  
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London, Lew is. 1891. 383 S.
1019. D ensmobe, E. S e x E q u a li t y :  A  S o lu t io n  o f  the W om a n P rob le m . New Y ork , 

F unk  & W agnalls. 390 S. 08.
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1022. E l l is , H . S tud ies  in  the P s. o f  Sex. 2 Bde. P hiladelph ia. 01.
1023. — M a n  an d  W o m a n : a  S tu d y  o f  H u m a ń  S econdary S e xu a l C h a ra c te ris tics . 
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454 C. Alters- und Geschlechtsunterschiede.

1032. J a e c k k l , V. D ie  N a tu r  de r F r a u .  A n th ropo l. Studien. B e rlin  u. 
C harlo ttenburg, M. H ildeb rand t. 301 S. 01.

1033. J o e l . Philosophenwege. B e rlin , G artner. 01. D a rin : D ie  P h ilosop h ie  
u . d ie  F ra u e n .

1034. J o te yk o , J . Revue genera le des tra v a u x  recents s u r  la  ps. e t la  pedagogie 

des sexes. RPs 2, 84—96. 09.
1035. J oyce, T. A. u. T h om as, N. W . (Hrsg.) W om en o f  a l l  N a tio n s . A  Record  

o f  th e ir  C ha ra c te r is tics , H a b its , M a n n e rs , Customs, In fluence . London, 
Cassell. 480 S. 08.

1036. d T s tria , Doea. D es fem m es p a r  une fem m e. Paris, Lacro ix . 1865.
1037. K luge . M a n n l.  u . w e ib l. D enken . E. B e itr. z. Frauen- u. Erziehungs- 

frage. Ha lle , M arhold. 35 S. 02.
1038. K o rn fe ld  , S. Ub. d. p h ys io l. S chw achsinn  d. Weibes. K lin .-therap. 

W ochenschr. 1469—1475. 1900. — (Vgl. 1049.)
1039. Kossmann, R. u . Weiss, J. (Hrsg.) M a n n  u . W e ib . Ih r e  Beziehungen  

zu e in a n d e r u . z. K u ltu r le b e n  d. G egenw art. V o lk s tiim l. dargest. I .  B d .: 
D e r  M a n n . D a s  W eib. I I .  Bd.: M a n n  u n d  W eib  in  ih re n  Beziehungen  
zue inander. S tu ttgart, U nion. 434 u. 672 S. 08.

1040. L a n g e , I I e l e n e . In te lle k tu e lle  G rc n z lin ic n  zw . M a n n  u . F r a u .  B e rlin , 
Moeser. 1897.

1041. L eto u k n ea u , C. L a  fem m e a tra ve rs  les dges. Rev. de 1’Ecole A n th ropo l. 
11, 273-291. 01.
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1043. L o u r b e t , J. L a  fem m e devan t la  science con tem pora ine . Paris, A lcan. 
179 S. 1896.

1044. Mabholm, L . Z u r  P s. de r F r a u  2 Bde. 2. verm . A u fl. 352, 233 S 
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1087. Manchester, G. S. E x p e r im e n ts  on  the U nre flec tive  Ideas o f  M e n  an d  

W om en. PsR 12, 60— 66. Oo.
1088. Mabholm, L . L a  fem m e aUemande. Rev. des Rev. 18, 1— 19. 1896.
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1117. V a l la n c h e ,  Z. Women as M ora ł Beings. In J E th  12, 173— 195. 02.
1118. W b in b e b g , S. Uber d. E in flu fs d. Geschlechtsfunktionen a. d. weibl. 

K rim in a litd t. Ju ris t. Psychiat. G renzfr. 6 (1). Halle , M arhold . 34 S. 07.
Y gl. auch 1070, 1097.
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IX. Eoedukation.
(Auswahl.)

1119. Baumeb, G. K o e d u ka tio n . D. Buch v. K inde  (A. Schbeibeb). Lpzg., 
Teubner 2, 44— 48. 07.

1120. Burgebstein, L. C o -E d u c a tio n  a n d  H yg ie n e  w ith  S pec ia l R eference  

to  E u ro p e a n  E xp e rie n ce  a n d  V iews. PdSe 17, 1— 15. 1910.
1121. Gbubeb, Max von. M adchenerz iehung u . Rassenhygiene. V o rtr . M tinchen, 

B e inhard t. 31 S. 1910.
1122. Loschhobn, K . E in ig e  W o rte  iib . d. gem einsam e E rz ie h u n g  d e r beiden  

Geschlechter. ZPdPs 4, 223—228. 02.
1123. Sachs, J. The In te lle c tu a l R eac tio ns  o f  C o-E du ca tion . E dR  35, 467—475. 08.
1124. Schuyten, M. C. L 'e d u c a tio n  de la  fem m e. Paris, D oin. 458 S. — 

(Schliisse Uber p rakt. E rziehung auf G rund v. Asthesiom eter- u. a. 
Versuchen. Das w e ib l. Geschlecht in fe r io r. Gegen die Koedukation. 
Personalbogen. — [V g l. 1041a].)

1125. Wegscheideb-Ziegleb, Hildegabd. E rfa h ru n g e n  im  G y m n a s ia lu n te r r ic h t  
f .  M adehen a is  B e it r .  z. F ra g e  d . gemeinsch. E rz ie h u n g  be ider Geschlechter. 
ZPdPs 4, 212—222. 02. —  (Betonung der D ifferenzierung. Gegen die 
Koed.)

X. Greisenalter.
1125a. Lindheim, A. v. S a lu t i senectutis. E. sozialstatist. Untersuchung.

Lpzg. u. W ien, Deuticke. 501 S. 09.
1125b. Zingbble, H. Uber das G re ise n a lte r i n  fo rens ische r B ez iehung. A r  K r  

40, 1—54. 1911.

D. Besondere Verhaltungsweisen.
I. Schopferisches Yerhalten u. schopferische Personlichkeiten

in der Kunst.
1. G e n i e :  A l l g e m e i n e s .

(t ib e r A tio lo g ie  des Genies vgl. A  IV .  insbes. A  IV  3. — t jb e r  jugend l.
Genies s. C I I I . ]

1126. Aerżat, L . M ć m o ire  e t im a g in a tio n  (P e in tre s , m us ic iens, pobtes e t o ra -  
teu rs ). Paris, A lcan 1895. 170 S.

1127. Bbentano, F. D a s  Genie. Vortrag. 1892.
1128. Falckenberg, R. A r t ik e l:  „G e n ie "  in  Reins E nzH dbPd (1. A ufl.) 2, 

561-566. 1896.
1129. Falk, P. D . Gesetz d. G e n ia lita t  u . dessen E n td e cke r W i l h .  v. L e n z .  

Z fir ic h  1894.
1130. Gebhabdi, K . A . D .  W esen d. Genies. 2. A u fl. m it e. Anhang: D o s  

Genie u . seine Beziehungen z. a lts p ra c h l. U n te rr ic h t. Jauer u. Lpzg., 
H e llm ann  07. 149 S. — (Elemente des Genies s ind  Leidenschaft. 
Phantasie u. U rte ilsk ra ft.)

1131. Gystbow. (Pseudonym f t t r  Hellpach.) S ozio log ie des Genies. B e rlin  1900.
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1132. Hennig, R. Selbstzeugnisse g ro fse r M a n n e r  iib . d. A r t  ih re s  ge is tigen  

Schaffens. D ie Um ecłiau (Bechhold) 14, 743—746. 1910. — (Die Selbst. 
zeugnisse betonen stets das Dnbewufste der In s p ira tio n  und die  E n t- 
r f lc k th e it be im  Schaffen.)

1133. Kant, J. K r i t i k  u . U r te ils k ra f t .  1790. §  46. Genie. — (Vgl. Text  S. 161.)
1134. Kiebnan, J. G. Is  G en ius  a  S p o rt, a  N euros is , o r  a  C h ild  P o te n t ia l i ty  

D ece loped? A lie n is t and Neur. 30, 169—176, 262—274, 567—576. 09.
1135. Lindheim, A. v. S a lu t i senectutis. Lpzg.-W ien, Deuticke 09. S. 481— 

488. F r ilh re ife  Genies u. schdpferische Greise. — (Y ie le, aber sehr 
kurze Beispie le zu beiden E n tw ick lungs typen , insbes. von M usikem  
und  Kriegshelden.)

1136. Meyer, J. B. Genie u . T a le n t. Z V 6lkerPs 11. 1880.
1137. Muller-Fbeienfels, R. Z . A n a lyse  d. schopferischen P h a n ta s ie . V P h 33 

(Neue Folgę 8), 312—360. 09.
1138. — Z . Ps. de r E rre g u n g s - u . B ausch zus tiinde . ZPs 57, 161—194. 1910.
1139. Paul, A. W ie  em pfindet, denkt u . h a nde lt d. ge n ia lc  M e n s c h ? E in e  Ps. 

des Genies. (4. Aufl.) B e rlin , N itschm ann 07. 67 S.
1140. Pićron, H . L a  s u p e rio r ite  in te lle c tu e lle  e t le genie. Revue du mois. 

Jany ie r 1911.
1141. Platzhoff-Lf.jkune, E. W erk  u . P e rso n lich ke it. M inden, B runs 03. 

246 S. — (Die yerschiedenen Typen schOpferischer P erson lichke iten ; 
ih re  Beziehung zu B eru f und Lebenswerk.)

1142. Rahmer, S. A . d. W e rk s ta tt des d ram a tisch en  Genies (M u s ik  u . D ic h t-  

kun s t). E. psycho-physiologische Studie. N r. 1 der G renzfr. d. L it .
u. Med. (Rahmeb). M iinchen, R e inhard t 06.

1142a. Regnault, F\ D es associa tions d 'id ie s  dans le genie. Mśd. Mod. 8, 255 
-2 5 7 . 1897.

1143. Schopenhauer, A. (W esen  des Genies.) W e it ais W . u. V. I  § 36.
I I .  Kap. 31. — Parerga. I I .  Kap. 3, 19, 20.

1144. Sżailles, G. D a s  k iins tle rische  Genie. (Deutsch von M. Borst.) Lpzg., 
Seemann 04. 292 S.

1145. Ssiiles. Leben u . A rb e it .  C harakte rz iige  v. F le ifs , A rb e it  u . Genie. Dtsch. 
v. Neugebaueb 1889. — (Beispiele aus der Jugend von Genies, die 
schlechte Schille r waren.)

1146. Tubck. D e r  gen ia le  M ensch. 1877. 7. Aufl. B e rlin , D tim m le r 1910.
1147. Wendel, G t ib e r  d. Genie. E. ps. Studie. 71 S. StraTsbg., H e itz  09.

V g l. fe rne r: 3, 10, 74, 232, 354, 369/70, 588, 1052.

2. G e n i e :  B e z i e h u n g  z u r  P s y c h o p a t h o l o g i e .

V g l. w iederum  A IV ,  insbes. A IV  4 u. 9.
1148. Adler, Alfred. S tu d ie  iib . M in d e rw e rt ig k e it  de r O rganc. B e rlin  und 

W ien, U rban  & Schwarzenberg 07. — (tlb e rn o rm a lita t be ruh t auf 
psychischer Uberkom pensation e iner organischen M in de rw e rtig ke it. 
Sprachfdliler be i Demosthenes; SchwerhOrigkeit be i Beethoven. V gl. 
T e x t S. 163.)

1149. Arndt, R. B io l.  S tud ie n  I I .  A r tu n g  u . E n ta r tu n g .  G reifswald, Abe l 
1895. 312 S. — (Genie e. Enta rtungsprodukt.)

1150. B jebre , P. D . genia le  W a h n s in n . Lpzg., Naum ann 05. 119 S.
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1151. Grkco, F. d e l . L a  questione d d  G en io. „M an icom io“ 1900.
1152. —  S u lla  ps ico lo g ia  de lla  invenz ione . R iv . d i filosofia. 1900.
1153. —  Inn enz ion e  e p e rs o n a lita . „M an icom io“ 02.
1154. —  In ło m o  a l la  Scienza delle In d im d u a l i td  P sico log ice um ane. „M an i- 

com io“  03.
1155. —  S u b ie ttiw sm o  e d is e g u ilib r i n e lla  ideaz ione  genia le . R iv . d i filos. 05. 
1155a. — B e i  r a p p o r t i  f r a  G en io  e F o l l ia .  „M an icom io" 06.
1156. — L a  p s ico lo g ia  de l G en io  e i  g ra n d i m is t ic i. RPsAp 4, 472—489. 08.
1157. Hellpach, W . B .  G renzic issenschaften  de r P s. Lpzg., D i ir r  02. Kap. 42: 

G enie u . E n ta r tu n g .  S. 497—506.
1158. Hirsch, W . G en ie  u . E n ta r tu n g .  B e r lin  u. Lpzg., Coblentz 1894. 340 S. 

—  (P o lem ik  gegen Lombeoso u .  Nobdau.)
1159. Lombroso, C. L ’uom o d i genio.
1159a. —  B e r  gen ia le  M ensch. D tsch. v. Fbankel. H am burg 1890. 448 S. 
1159b.—  L ’hom m e de g in ie . Frz. v. Colonna d’Istria n. Caldebini. Paris, 

Carrd 1896. 582 S.
1160. — G en io  e Begenerazione.
1160a. — E n ta r tu n g  u. G en ie . Dtsch. v. Kurklla. Lpzg., W igand 1894.
1161. — N eue S tu d ie n  iib . G e n ia litd t. D tsch. v. E. Jentsch. Schmidts Jahrb. 

d. ges. Med. 293, 22—32, 117—148. — (Ita l. Ausg. 1902 be i Sandbon, 

Palermo.)
1162. — Ub. d. E n ts tehungsw eise  u . E ig e n a r t  des Genies. Dtsch. v. E. Jentsch. 

Ebda. 294, 125— 172. 08. —  (Ita l. Ausg. 05 be i Sandhon, Palermo.) — 
(Y ie l M ateria ł. Betonung der E in d rtic ke  der Pubertat.)

1163. — S tud . iib . G enie u . E n ta r tu n g .  D tsch v. E. Jentsch. Lpzg., Reclam
1910. 256 S. —  (U n iversa l-B ib l. 5218/20.)

1164. Radestock. G en ie  u . W a h n s in n . Breslau 1884.
1165. Rossi, P. L e s  suggesteurs de la  fo n ie . P s. des meneurs. Frz. v .  C a n - 

dari. ^a ris , M icha lon 04 u. 07. 222 S. —  (Pathographische Betrach
tung  fuh render Geister.)

116óa. Sadgeb, J. B e la s tu n g  u . E n ta r tu n g .  E in  B e it r ,  z. L e h re  von  k ra ń ke n  

G enie. Lpzg., Demme 1910. 74 S.

3. D i c h t k u n s t .

1166. Antheaume, A. u .  Dromard, G. P oesie e t F o lie . 639 8 . Paris, D o in  08.
1167. Dilthey, W . B ic h te r is c h e  E in b ild u n g s k ra f t  u . W a h n s in n . B e rlin  1886. 
1167a.— D ie  E in b ild u n g s k ra f t  des D ic h te rs . Lpzg. 1887.
1168. — B a s  E rle b n is  «. d ie  D ic h tu n g . L e s s i n g ,  G o e t h e ,  N o r a l i 8, 

H o l d e r l i n .  Lpzg., Teubner 06. 405 S. 2. A u fl. 07.
1169. Eastman, M. The P oe t's  M in d .  N o rth  Am er. Rev. 187, 417—425. 08.
1170. Fbilberg, L . Z u r  K u l t u r  d. Seele. (A. d. Danischen.) Jena, D iederichs

06. — (M ateria lien  z. Ps. d. Insp ira tio n .)
1171. Fischer, O. E .  ps. G ru n d la g e  des W iederkunftsgedankens. (Bemerk. iib . 

d. lite ra r. W ert der „fausse reconnaissance“ .) ZAngPs 5, 478—516.
1911. —  (Beispie le aus der L ite ra tu r  [Gontschabows O blom off u. a.) 
und aus der P h ilosoph ie  [Nietzsche], die zeigen, welche Bedeutung 
das Phanomen der „ f .  r . “ f f l r  d ie  K onzep tion  des Gedankens der 
ew igen W iederkehr hat.)
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1171a. Fischer, O. D a s  P ro b le m  der E r in n e ru n g  u . dereń B ede u tun g  f .  d. Poesie.

4. Cg. InF ilo s . Bologna 1911.
1172. F rkod, S. D e r  D ic h te r  u n d  das P han tas ie re n . Neue Revue 1 (2. Marz- 

he ft) 08. —  (D ich tung  is t  W unscberfa ilung  im  A nsch lu fs an in fa n tile  
Reminiszenzen. V erg le ich  der d ich te risc lien  Phantasie m it  der 
Traum phantasie, dem k in d lich e n  Spie l usw.)

1173. Paulhan, F. L ’in v e n tio n . RPh 45, 225— 258. 1898.
1174. —  L a  ps. de l ’in v e n tio n . Paris, A lcan 01. 186 S.
1175. R a n k , O. D e r  K iin s t le r .  Ans&tze zu e. Sexual-Ps. W ien  u. Lpzg.,

H e lle r &  Co. 07. — (FsEUDsche Methode. Sexualverdrangung und 
S ub lim ierung von Trieben d ie  H aup tąue lle  d. k flns tle riscben Schaflens.)

1176. R ib o t , T h . E ssa i s u r  1 'im a g in a tio n  crea trice . P a i;i8 , A lc a n  1900. 304 S.

1176a. — D .  S c h o p fe rk ra ft de r P han tas ie . D ts c h . v. W . Mecklenburg. B o n n ,

Straufs 02. 254 S.
1177. Stekel, W . D ic h tu n g 1 u. N eurose. Bausteine zur Ps. des K tins tle rs  u. 

des Kunstwerkes. G renzfr. d. Nerven- u. Seelenlebens. H e ft 65. 73 S. 
W iesb., Bergm ann 09. — (FREUDsche Methode. Verdrangung u. Sub
lim ie ru n g  v. Trieben, Psychoanalyse v. Grillparzers „T raum  e. Leben“ .)

Y g l. fe rne r 36, 265, 324/5, 875, 1142.

4. P s y c h o g r a m m e  u n d  P a t n o g r a m m e  v o n  D i c h t e r n  u. S c h r i f t -
s t e l l e r n .

[Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche s. u n te r D I I I . ]
1178. Albrecht, P. F r i t z  R e u t e r s  K ra n k h e it . Ha lle , M arho ld  07. 47 S.
1179. Binet, Alfred. F r a n c o i s  d e  C u r e l  (N o tes p s .) . AnPs 1, 119—173.. 

1895. — (Benutzung von Selbstaussagen des D ichters.)
1180. _  et Passy. E tude s  ps. s u r  les a u te u rs  d ra m a tią u cs . AnPs 1, 60—118. 

1895. — (A uch : travaux du lab. de ps. 2 u n d : Temps 1893. V g l. 
T ex t S. 344.)

1181. — L a  c re a tio n  l i t te ra ire .  P o r t r a i t  ps. de M. P a u l  H e r o i e u .  AnPs 10, 
1 -6 2 . 04. — (Vgl. T e x t S. 344.)

1182. E b s t b in , E. C h r .  G r a b b e s  K ra n k h e it. E. m ed.-literarische Studie. 
N r. 3  der G renzfr. d . L it t .  u. Med. (R a hm rb ). M flnchen, R e inhard t.

1183. Frank, L . S ta tis tis ch e  U nte rsuch. iib . d. V erw endung d. F ą rb e n  in  den 
D ic h tu n g e n  G o e t h e s .  G iefsener D issert. 09. 74 S. — (Vgl. T ex t S. 342.)

1184. Frankel, B. D es ju n g e n  G o e t h e  schwere K ra n k h e it.  T uberku lose  n ic h t  

S y p h ilis . Lpzg., B a rth  1910. 18 S.
1185. Freiiiabk, H . T o ł s t o j  a is  C h a ra k te r. E. S tudie au f G rund  s. Schriften. 

(G renzfr. des Nerv.- u. Seelenlebens.) 33 S. Wiesb., Bergm ann 09.
1186. G roos. K a b lu .  M a r ie . D .  akustischen P hdnom ene in  d . L y r ik  S c h i l l e r s .  

Z A sth  5, 545— 570. 1910. — (S c h il l e r  sta rker akustisch ais G o e t h e  
und v ie l s ta rker ais Sh a k e s p e a b e . V gl. T e x t S. 342.)

1187 . ------— D .  op tischen Q u a lita te n  in  d. L y r ik  S c h i l l e r s .  Z A sth  (Dessoir)
4, 559—571. 09. — (W iev ie l opt. Ansdrflcke auf je  10000 W Orter?
V erg le ich  der L y r ik  aus der 1. u. der 3. Periode. D er jungę Schiller 
ha t doppelt so v ie l opt. Ausdrttcke, w ie der jungę Goethe; doch be i
G. n im m t d ie  Z ah l m it  steigendem A lte r zu, be i Sch. ab. V g l. T ext
8 . 273, 342.)
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1188. Groos, K . u . N e t to ,  I ls e .  P s.-s ta tis tische  TJnters. iib . d. uisueUen S inncse in - 
d riic ke  in  S h a k e s p e a r e s  ly r is ch e n  u . episćhen D ich tu n g e n . Engl. Stud., 
hrsg. v . J. Hoops. 1910.

1189. H a u f f e , F. E . V erg le ich d. ge is tigen  Schaffens zw ischen S c h i l l e r  u n d  

G o e t h e .  D. p rakt. Schulmann. S. 684—726. 08.
1190. H e id , I .  A . S c h i i l e r s  A rbe itsw e ise  a u f  G ru n d  e igener A ufse rungen . 

E. B e itr. zu r Poetik. Diss. Giefsen 08. 80 S.
1191. Hellpach, W. Z u r  pa thog raph ischen  D iagnose von C. F .  M e y e r .  ZbN 

32 (N. F. 20). S. 426-428. 09.
1192. H ess, E d . Ub. C o n r a d  F e r d i n a n d  M e y e r .  A gZ P t 58, 1164. 01.
1193. IIilpebt, C. E . s tilpsycho log isc lie  U nte rs . a n  H u g o  v o n  H o f m a n n s -  

t h a l .  ZAsth 3, 361—393. 08.
1194. H u g u b t , E. L a  cou leur, la  lu tn ie re  e t 1'ombre dans les m etaphores de 

V i c t o r  H u g o .  Paris, Hachette 05.
1195. Katz, M. D ie  S ch ilde rung  des m u s ika l. E in d ru c k s  bei S c h u m a n n ,  

H o f f m a n n  u n d  T i e c k .  Ps.-statist. Unters. ZAngPs 5, 1—53. 1911. 
—  (S ta tis tik  tibe r d ie  syn&sthetisclien Ausdrticke aus dem G ebiet der 
optischen Q ua litk ten , der Eaum gebilde und  der Bewegungen, die zur 
Schilderung des m usikal. E ind rucks  verw erte t werden. Y g l. T ext 
S 342.)

1196. L a g r if p e , L . G u y  d e  M a u p a s s a n t .  E tu d e  de ps . pa tho log igue . 
Annales mód.-ps., Sept. b is Dez. 08. — (M. w ar A lk o h o lik e r u. Neur- 
astheniker u. endete in  Paralyse. Aber diese E rk rankg . ha t n ich ts 
m it  seinem lito ra r. Schaffen zu tun.)

1197. Lange, W. D ie Psychozę M a u p a s s a n t s .  E in  k r it is c h e r Versuch 
ZbN 32, 739—754. 09. Auch separat: Lpzg., B a rth  09.

1198. — R b l d e r l i n .  E in e  P a th o g ra p h ie . 223 S. Stuttg., Enke 09.
1199. — K o n r a d  F e r d .  M e y e r .  E . pa thog raph ische  Skizze. ZbN 32, 209 

—214. 09.
1200. Lombard, A. G u y  d e  M a u p a s s a n t ,  sa ide, son oeuw e, sa m a lad ie , 

sa m o rt. Le s  ten ta tioes de su ic id e  de G . d e  M a u p a s s a n t .  Chroń, 
mód. 15, 34—40. 08.

1201. Margis, P. E .  T h .  H o f f m a n n .  E . psychographische In d iv id u a la n a ly s e .  

B eihefte  z. ZAngPs E rste F ig. (4). 221 S. Lpzg., B a rth  1911. — (Vgl. 
T e x t S. 344/5, 356.)

1202. Mariani, C. E. A p p u n t ip e r  uno  s tu d io  s u lla  ps icosi d e lg e n io  in  T o l s t o i .  

A rP tC r 22.
1202a.—  T o l s t o i ,  L .  N . S tu d io  ps ico log ico . T u rin , B occa03. 56 S.— (Patho

graphie.)
1203. M aso in , E . E tu d e  med. s u r  C ha teaub rian d . B u li .  Acad. ro y  de m ód. 

B elg . 22, 24—41. 08.
1204. Mendenhall. A  M e ch a n ica l S o lu tio n  o f  a  L i t e r a r y  P rob le m . Pop. Science 

M on th ly . Dez. 01. — (Vgl. T e x t S. 341.)
1205. Mobius, P. J. Ub. d. P a th o l. b. G o e t h e .  Lpzg., B arth  1898. 208 S.

2. Ausg. u. d. T ite l:  G o e t h e .  2 Bde. 264 u. 260 S. Lpzg., B a rth  03.
3. A ufl. 09.

1206. — Ub. S c h e f f e l s  K ra > ikh e it. M. e. A nh .: K r i t .  Bem erkg. iib . P a th o 

g ra p h ie . 40 S. Halle , M arho ld  07. — (Ygl. T ex t S. 145.)
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1207. Moog, W . D . V e rh a ltn is  v. N a tu r  u . Ic h  in  G o e t h e s  L y r ik .  E .  l i t e r  a r -  
ps. U nte rs . Diss. Giefsen. 79 S. 09.

1208. Odujot, R. E tu d e  med.-ps. s u r  A l f r e d  d e  M u s  s e t .  Lyon, S torck 08.
1209. Probst, H . E d g a r  A l l a n  P o e .  N r. 8 der „G renzfr. d. L it .  u. Med.“ 

(Rahmer). Manchen, Reinhard t.
1210. Rahmbr, S. A u g u s t  S t r i n d b e r g .  E .p a th o l.  S tu d . N r. 6 der „G renzfr. 

d. L it .  u. Med.“  (Rahmer). M unchen, R e inhard t.
1211. Sadgeb, J. A . d. Liebesleben N i k o l a u s  L e n a u s .  S chriften z. ang. 

Seelenk. (Fbeud). Lpzg. u. W ien , Deuticke 09. 98 S.
1212. — K o n r a d  F e r d i n a n d  M e y e r .  E . pa thog rap h isch -p sycho l. S tud ie . 

G renzfr. d. Nerven- u. Seelenl. H e ft  59. W iesbaden, Bergm ann 08. 
64 S. —  (FBBUDsche Methode. W irk u n g  der in fa n tile n  Sexualuber- 
tragung auf d. nachsten Angehorigen.)

1213. Schaeffer, K . D ie  B ede u tun g  des M u s ika lis ch e n  u . A kustischen  in  E .  T .

A . P L o f f m a n n s  l i te ra r .  Schaffen. (B tr. z. dtsch. L ite ra tu rw iss . 18.) 
239 S. M arburg, E lw e rt 09.

1214. Segaloff, T. D o s t o j e i o s k y s  K ra n k h e it.  M i t  P o r t r d t .  N r. 5 der
„G renzfr. d. L i t .  u. Med.“ (Rahmer). M anchen, Reinhard t.

1215. Steinebt, W . D . F a rb e n e m p fin d e n  T i e c k s .  E .  B e it r .  z u r  Geschichte

des N a tu rg e fU M s in  d. deutschen D ic h tu n g . Diss. Bonn 07.
1216. Toclodse, E. E n q u e ie  medico-ps. s u r  les ra p p o r ts  de la  s u p e r io r it t  

in teUectuelle avec la  n ło ro p a th ie . I .  In t ro d u e t io n  generale. E m i l e  Z o l a .  

Paris, F lam m arion 1896. — (Vgl. T ex t S. 90, 343.)
1217. Vinogradoff, N. L e s l i e  S t e p h e n .  A  S tu d y  o f  C haracter. Voprosy 

P h il. 16, 397—421. 08. — (L ite ra rh is to rike r.)
1218. Vorberg, Gaston. G u y  d e  M a u p a s s a n t s  K ra n k h e it. (G renzfr. des 

Nerven- u. Seelenl. 60.) 28 8 . W iesb., Bergm ann 08.
1219. Weiss, E. P s. S tre ifz iig e  iib . O s k a r  W i l d e .  183 S. Lpzg., Apian- 

Bennew itz 08.

Vgl. fem er: 44, 71, 78; 173/4, 224, 240, 321/2, 337, 340a; 918, 926, 
1168, 1177, 1378-1381, 1385/6; 1505, 1510, 1519.

5. M u s  i  k e r .

1220. Blaschke, J. G eisteskranke T o n k iin s tle r . Neue M usikztg . 30, 474— 
477. 09.

1221. Daubiac, L. P s. d u  m usic ien . RPh 35, 449—470, 695—617. 1893. 41, 
1—23; 42, 155—173. 1896.

1222. Graf, M. R i c h a r d  W a g n e r  im  „ Fliegenden  H o lld n d e r“ . E. B e itr. z. 
Ps. khnstl. Schaffens. S chriften  z. ang. Seelenkunde (Freud) 9. 46 8 . 
W ien, Deuticke 1911.

1223. Jacobsohn, L. L u d w i g  v. B e e t h o r e n s  G ehorle iden. Dtsch. med. 
W ochenschr. 1910 (27), S. 1— 10. — (Das Kom ponieren ha t un te r der 
E rtaubung n ic h t ge litten, w oh l aber das Spielen.)

1224. Pascal. Les m a lad ies  m entales de R o b e r t  S c h u m a n n .  JPsPa 5, 
98— 130.

Ygl. fe rne r: 172, 191, 266-268a, 323. 920-924 ; 1142, 1446.
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6 . B i l d e n d e  K u n s t .

1224a. Abraham, K . G i o v a n n i  S e g a n t i n i .  E in  p sych o a n a ly tisch e r Versuch. 

S chriften  z. ang. Seelenkunde (Fbbud) 11. 65 S. 1911.
1225. Arrćat, Lucien. P s. d u  p e in tre . Paris, A lcan 1892.
1226. Binet, A. L a  m ys te re  de la  p e in tu re . AnPs 15, 300—315. 09. — (E in- 

le itu n g  zu e. beabsichtig ten Untersuch. an zeitgenOssischen K unstlem .)
1227. — L a  ps. a r łis t ią u e  de Tade S tyka . AnPs 15, 316—356. 09. — 

(Psychographie des 20 jahr. po ln ischen M alers, m it  H ilfe  der Befra- 
gung u. des E xperim ents. Vgl. T ex t S. 344.)

1227a. Freud, S. E .  K in d h e its e r in n e ru n g  des L e o n a r d o  d a  V i n c i .  W ien  
1910. 71 S.

1228. Klein, R. V. Wesen d. k iin s tle r isch e n  Begabung. Deutsche K u n s t u. 
D ekora tion 23, 288 ff. 09.

1229. Kreujig, J. K . B e it r .  z u r  P s. des K unstschaffens. ZAs th  4, 532—558. 09.
1230. Lobwbnfeld, L . Ub. d. gen ia le  G e is te s td tigke it, m i t  bes. B e r iic k s ic h tig . d. 

Genies f .  b ildende K u n s t. W iesb., Bergm ann 03. 104 S. —  (Psycho
gramme von 11 be rflhm ten  M alern. Gegen Lombrosos Theorie.)

1231. Popp, H. B e it r .  z u r  Geschichte de r neueren K iin s tle rd s th e tik . Strafsbg., 
H e itz  02. 165 S. — (Zusam m enstellung zah lre icher Aufserungen von 
K tin s tle rn  [u. A s the tike rn ] Uber d. T echn ik  u. Ps. ih res Scbaffens, 
Geniefsens usw.)

1232. Stadelmann, H . D . S te llu n g  d. P sychopa tho l. z u r  K u n s t. 51 S. M iinchen, 
P iper & Co. 08.

1233. Taine, H. P h ilosop h ie  de l ’a r t .  10. A u fl. 2 Bde. Paris 05. Dtsch. v. 
E. Hardt. 2 Bde. 02/03.

1234. Westheim, P. Vom u n bew u fs t schaffenden K u n s tle r . Deutsche K unst
u. Dekoration 24, 118 f i.  09.

Y g l. fe m e r: 184, 191, 261; 908, 926a; 1253.

II. Rezeptive8 und reproduktives Verhalten zur Kunst.
[Da auch bei den p ro du k tiven  K tin s tle rn  das rezeptive u. rep rod uk tive  Ver-
ha lten  eine grofse R o lle sp ie lt, so en tha lten  auch die  in  D I  genannten 

N um m ern zum grofsen T e il h ie rh e r gehiiriges M ateria ł.]

1. A l l g e m e i n e s .
1235. M u l l e r -F r e ie n p e l s , R. In d .  Verschiedenheiten i .  d. K u n s t. ZPs 50,1—61.

08. — (Sensorischer u. im ag ina tive r T ypus ; inne rha lb  eines jeden 
noch e. m otor., a u d itive r u. y isue lle r U n te rty p ; dazu noch ein ver- 
ba l-im ag ina tive r Typ. A u f diesen Unterschieden des asthetischen 
Geniefsens be ruh t grofsenteils die Y ersch iedenhe it der asthetischen 
Theorien.)

1236. — A ffe k te  u . T riebe  im  k iin s tle r is ch e n  G eniefsen. ArGsPs 18,' 249—264.
1910. — (2 H aup ttypen  der A ffe k tb e te ilig u n g : der „M its p ie le r“  u. der 
„Zuschauer“ . Dem zweiten feh len  eigentliche T rie b a ffe k te ; er hat 
das „interesselose W ohlgefa llen". A be r der erste T yp  m it  starken 
M itge ftth len  u. E igenaffekten is t  der w e it haufigere u. steh t n ich t 
etwa tie fe r.)
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2. M u s i k .
[ t łb e r  Synasthesien beim  HOren von M us ik  vgl. v ie le  N um m ern der

A b te ilu ng  D  X .]

1237. A b r a h a m , O. D . absolu te  Tonbeioufstse in. Psychol.-m usikal. Studie. 
Sammelhefte d. in te rn . Musikges. B e rlin  01. 86 S. — (Selbstbeob., 
E xperim ente , Fragebogen. V g l. T ex t S. 126.)

1238. A n d r e w s , B. E. A u d ito r y  Tests I V .  M u s ic a l C a p a c ity . Am JPs 16, 302 
—326. 05.

1239. A rrćat , L . O bsem ation  s u r  une m us ic ienne . RPh 28, 283— 292. 03. —  
(K le ines, n ic h t systematisches Psychogramm.)

1240. B il l r o t h . W er is t  m u s ik a lis c h ? D tsch. Rundschau, Okt. 1894. Zugl. 
separat. B e rlin , Paetel.

1241. B oggs, L .  P. Stud ies in  A bso lu te  P itc h . AmJPs 18, 194— 205. 07.
1242. C o u e t ie r , J. C o m m u n ica tio n  s u r  la  m em o ire  m us ica le . 3. InK oP s 

M tinchen 1897. 238—241 — (D ort H inw e is  auf e. au s fiih rl. Dar
ste llung  in :  T ravaux du labora to ire  de Psychol. de la  Sorbonne. Ge
dachtnis f t i r  R hythm us, T 6ne usw. B e te iligung  der Vorste llungstypen, 
insbes. des m otorischen, am m usikal. Gedachtnis.)

1243. K ónio , A. D . E n tw ic k lu n g  d. m u s ika l. S innes b. K in d e m .  D ie K in d e r
feh le r 8, 4 9 -6 1 , 97— 110. 03.

1244. L e e , V e r n o n . t jb . D m fra g e  u . S am m elfo rschung  i n  d. A s th e tik . Z A sth  
2, 535—547. 07. — (M it einem Fragebogen tibe r d ie  in d iv id u e lle  
E m pfang lichke it f t i r  M usik. Vgl. Tex t  S. 126.)

1245. L ie b e r m a n n , P. v . u. RŁvćsz, G ć z a . U ber O rthosym phon ie . ZPs 48, 
259-275. 08.

1246. R ib m a n n , L . D a s  „a bso lu te  G ehoru. N. M usikztg. 29 (24). 09.
1247. St u m p f , C. T on-P s. Lpzg. 1883 u. 1890. —  (Vgl. d. Register un te r: 

In d . Unterschiede.)
1248. T a n n -B er g ler , O. M u s iksch w achs inn . Neues W iener J. 11 (4). 09.
1249. W it t ig , K . Beobachtungen iib . d. m u s ika lische  E n tw ic k lg . e. K in d e s  im  

1. u . 2 . Lebensjahre . Pad. Stud. 28, 222—227. 07.
Vgl. fe rne r 301.

3. B i l d e n d e  K u n s t .
1250. A b rAa t , L . A r t  e t psycholog ie  in d w id u e lle . Paris, A lcan. 159 S. 06. — 

(Sammelband. E n th . u. a. A bd ruck  v. 1239 u. „Esąuisse psychologique“ , 
eine Selbstanalyse d. Verf.)

1251. I v a n o f p , E. Recherches exp. s u r  le dessin des ecoliers de la  Suisse rom ande . — 
C orre la tion en tre  l ’ap titude  au dessin et les autres aptitudes. A rPs 
8,97—156. — (2400 K in de r. Bestim m te Aufgaben im  Zeichnen. Madchen 
schlechter ais Knaben. K o rr. der Z e ichen fah igke it m it  Schulle istungs- 
fah igk. u. In te lligenz , insbes. bei d. Madchen. Vgl. Tex t  S. 122, 286.)

1252. K a t z a r o f f , M. D. S am m lungen f r e ie r  K in d e r  zeichnungen. V I. Genf. 
ZAngPs 4, 393— 395. 1911. —  (Geschlechtsunterschiede u. anderes.)

1253. K e r s c h e n s te in e b , G. D ie E n tw ic k lu n g  de r zeichnerischen B egabung. 

M anchen, G ruber. 508 S. 05. — (M assenm aterial; S ta tis tik  der Be- 
gabungsentw ick lung; G eschlechtsunterschiede; Ubernormale Be- 
gabungen. V g l T ex t S. 89, 117, 125.)

Stern, Differentielle Psychologie. 30
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1264. L e e , V ebno n  (M iss P a g e t ). P s. d 'u n  e c r im in  s u r  P a rt. R Ph 28, 225 

— 254. 03. —  (Das ksthetische Geniefsen einer kunstversta.ndigen 
P erson lichke it auf G rund v. Selbstbeobachtungen.)

1255. — E s s a i d ’esthetique em p irig u e  (V in d iv id u  de van t l'oeuvrc  d ’a r t ) .  R P h  
59, 46—60, 133—146. 05.

1256. — and T hompson , A b m s t b u t h b b . B e a u ty  a n d  Ugliness. Contem porary 
Rev. S. 548 ff. 1897. — (Selbstbeobachtung be im  Genufs v. Kunst- 
werken. Schilderung eines re in  m otorischen Typs.)

1257. L e y in s t e in , S. K inderze ichnum gen b is  zum  14. L e b e n s ja lir . Lpzg., Vo ig t- 
lftnder. 119 S. u. 73 Tafeln. 05. —  (Massenmaterial der L a m p b e c h t - 
schen Enąufite. Vgl. T ex t S. 125.)

1258. P a g e t , V .  ( L e e , V bbno n)  e t  T hompson , C. A . L e  ro le  de l ’e lem ent m o teur 
dans le ph enom lne  de la  p e rce p tio n  esthH iąue visuelle . M e m o ire  s u r  le

ro le  de 1'Łlement m o t e u r ............... Q ue stionn a ire  s u r  le r o l e ...................
IV C oInP s a Paris. S. 468—477. — (Vgl. T ex t S. 122.)

1258a. R u t t m a n n , W . J. D .  E rgebn isse  de r b isherigen U ntersuchungen z. P sycho l. 
des Zeichnens. ' Lpzg., W underlich  1911. 52 S.

1268b. St e b n , W . Spezielle B eschre ibung de r A ussteU ung f r e ie r  K in d e rz e ic h -  

nu ngen  aus B re s la u . Ber. ttb. d. I .  Kongr. f. K inderforschg. in  B e rlin . 
Langensalza 07. S. 411— 417.

1258c.—  D ie  B re s la u e r S am m lu ng  f r e ie r  K inderze ichnungen . ZAngPs 1, 183 
— 187. 08. — (Geschlechtsunterschiede. In d iv . Begabungsunterschiede. 
V g l. Tex t  S. 125.)

V g l. fe rne r 1231, 1535.

4. S c h a u s p i e l k u n s t .
1259. B i n e t , A l f b e d . R 4 fle x io n s  s u r  le p a ra d o xe  de D id e ro t. AnPs 3, 279 

—295. 1897. — (Aussagen bekannter Schauspieler (lber d. Frage, in- 
wie«veit d. Schauspieler sein Ic h  m it  d. gespielten R o lle id en tifiz ie rt.)

1260. L essin g , T h /  Theaterseele. B e rlin , P rib e r u. Lam m ers. 2. A u fl. 176 S. 07.
1261. M a b t e b s t e ig , M. D e r  S chauspie ler. 1900.

I I I. Psychisches Verhalten in Philosophie und Forschung; 
Psychogramme und Pathogramme.

(M athem atik  s. D IV .)
1262. B o v e t ,  P. L a  coca tion  de S ocra te. Spćchnen d ’une apphcation de la 

science ps. a celle de 1’h is to ire . A rPs 6, 261—268. 07.
1263. D e l  G b b c o , F. L a  ps. del G en io  in  C a r l o  D a r w i n .  A t t i  de lla  Soc. 

Rom. d ’A n trop . 1900.
1264. Jo ly , H . L a  fo l ie  de J .  J .  R o u s s e a u .  R Ph 30, 42—67. 1890.
1265. M a y e b , A. Uberm ensch u n d  P a ra ly t ik e r  ( N i e t z s c h e ) .  D ie W artbu rg  

N r. 29. 09.
1266. M o b id s ,  P. J. J .  J .  R o u s s e a u s  K rankengeschichte . Lpzg., Vogel. 191 S. 

1889. — 2. u. 3. Aufl. u. d. T ite l:  J .  J .  Rousseau. Lpzg., B a rth . 311 S. 
03 u. 1911.

1267. — G . T h .  F e c h n e r s  K rankheitsgesch ichte . Neurol. Beitrkge. H e ft 2.
S. 20 -34 . 1894.
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1268. Móbius, P. J, U ber J .  J .  R o u s s e a u s  Jugend. B e itr. z. K inde rfo rschung 
(2). Langensalza, Beyer. 29 S. 1899.

1269. — S c h o p e n h a u e r .  L e ip z ig , Barth . 1899. 2. A ufl. 04. 282 8 . — 
(Pathographie.)

1270. — Ub. d. P a tho log ische bei N i e t z s c h e .  GNSee. H e ft 17.
1270a.— N i e t z s c h e .  3. A u fl. 194 8 . 09. Lpzg., B arth .
1271. O s t w a l d ,  W . S u m p h r e y  D a v y  u n d  J u l i u s  R o b .  M a y e r .  2 psycho

graphische Studien. A nN tP h  6, 255—294. 7, 459—498. 07/8. — (Vgl. 
T e i t  S. 327.)

1272. —  E r f in d e r  u n d  E n tde cke r. (Die Gesellschaft 24) 99 8 . F ft. a. M. 
L it .  A nsta lt. 08.

1273. — Grofse M a n n e r . Lpzg., Akad. Verlagsges. 424 S. 09. — (Die 
G en ia lita t in ne rha lb  der na turw iss. Forschung, e xe m p lifiz ie rt an Davy, 
M a y e r  (s . 1271), F a r a d a y ,. L i e b i g ,  G e r h a r d t ,  H b l m h o l t z . E n tw ick lu n g  
der G en ia lita t, Schule influ fs, Begabungshbhe. „K lass ische r“ u. „rom an- 
tische r“  Typus. Vgl. T e x t S. 142.)

1274. P r o b s t , F. D e r  F a l i  O t t o  W e i n i n g e r .  E. psych ia tr. Studie. W ies
baden, Bergmann.

1275. R ć g is , E. L a  d rom om an ie  de J .  J .  R o u s s e a u .  Chroń. med. 16, 554 
—555. 09

1276. T o u l o u s e , E. Notes b io logiąues s u r M .  B e r t h e l o t .  R P t 01. 8 . 368ff.
Ygl. fe rne r 184, 260, 321/2, 326/7; 1069.

IV. Mathematische Begabung und Rechenfertigkeit. Rechen-
kiinstler.

B ib lio g ra p liis ch e s .

Zusammenfassender B e rich t iib . m a t h e m .  B e g a b u n g  (nebst L ite ra tu r- 
verze ichnis) be i B e t z : 54, 70—78, 88. — (B. e ro rte rt auch den U nte rsch ied 

zw. math. B egabtheit und Unbegabtheit.)
1276a. L i p m a n n , O .  D ie  exp. U nters. de r R eche n fe rtigke it. Sam m elbericht 

ZAngPs 5, 390-399. 1911. — (Vgl. T ex t 8 . 287, 289.)

1. M a t h e m a t i k  u n d  R e c h n e n .
1277. B r o w n ,  J. C . A n  Im e s t ig a t io n  on the V a lue  o f  D r i l l  W o rk  in  the 

F u n d a m e n ta l O pe ra tions o f  A r iłh m e tic .  JEdPs 2, 81—88. 1911. — (Vg l. 
T ex t 8 . 273.)

1278. B r o w n , W . A n  Objectiwe S tu d y  o f  M a th e m a tic a l In te llig ence . B io m e trika  
7 (3). A p r i l 1910. S. 352—367. — (V g l. T ex t S. 289.)

1279. C l e v e l a n d , A. The Ps. o f  Chess a n d  o f  L e a rn in g  to  P la y  i t .  Am JPs 
18, 269—308. 07. — (Schachspiel. Grofse Verschiedenheiten in  d. 
B enutzung des yisue llen  B ildes. E in  Schw achsinn iger war gu ter 
Schachspieler.)

1280. C o u r t i s ,  8 . A. M a n u a ł o f  In s t ru c t io n s  f o r  O im n g  a n d  S co ring  the  

C o u rtis  S ta n d a rd  Tests in  A r i łh m e t ic . D e tro it (M ie li.), 441 John 
R. Street. 40 S. 1910.

1281. — M e asu re m en t o f  Ghrowtli a n d  E ff ic ie n c y  in  A r ith m e t ic .  The Elem . 
School Teacher 10, 58 -74 , 177-200. 11, 171-185, 360-370. 09—1911.

30*
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1281a. O o u b t is ,  S. A . S ta n d a rd  Tests in  A r ith m e tic . JEdPs *2, 272—274. 1911. 
(Zu 1280—1281 a. C. ha t eine Serie von Reehentests ausgebiidet, die 
au f d ie  Fundam entaloperationen, das „B orgen“ , d ie  V erw endung ein- 
gekle ideter Aufg. usw. gehen u. zur s ta tis t. Festste llung der Le is tungs
fa h ig k e it ganzer K lassen und Schulen dienen. Vgl. L ip m a n n s  Be
r ic h t 1276 a.)

1282. E c k h a r d t , K . V isue lle  E r in n e ru n g s b ild e r  be im  Rechnen. ZEPd 6, 1 
-2 2 .  07.

1282a. E k le r ,  O. Za h leng edd ch tn is  u. R e che n fe rtigke it. ZPdPs 12,294/5. 1911. — 
(N a c l ip r i i fu n g  d e r  LoBSiENSchen [1289] K o r r . -U n te rs u c h u n g e n .  Vgl. 
T e x t  S. 286.)

1283. F e h r ,  H .  E nąu e te  de l ’„E n se ig n e m e n t m a th e m a tią u e “  s u r la  methode de 
t r a o a i l  des m a them atic iens. 126 S. Paris, G au th ie r-V illa rs . 08. —  (Vgl. 
T e x t S. 122.)

1284. Fox, W. S. and T h o r n d ik e , E. L . The R e la tio n s liip s  behueen the D if fe re n t  
A b il i t ie s  ln v o lv e d  in  the  S tu d y  o f  A r ith m e tic . Sex D ifferences in  A r ith -  
m etica l A b il ity .  Columb. C n iv . Contr, to  P h il., Ps. and Educ. 11, 32 
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1285. H u t h e b ,  A. IJber das P ro b le m  e in e r ysycho log isc lien w id  pddagogischen  
Theorie  de r in te lle k tu e lle n  B egabung. ArGsPs 18, 193—233. 1910. — 
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gabung fu r  Geometrie. Nach der. Phautasie Scheidung e. anschau- 
lichen  u. e. kom binator. Typus. Nach der D e nk ta tig ke it b ild e t er 
du rch  K reuznng zweier A n tity p ik e n  folgende Y ie rz a lil von Typen :

deduktiy in d u k tiy

p ro d u k tiv m atb. Talent gen ia lisc lie r T yp

rep ro d u k tiy mechan. Typ in to llig e n te r T yp

W illens typen  d. Begabung: d. selbsttatige, banausische, au to rita tiv ische , 
fle ifs ige Typ.)

1286. — K o rre la t io n e n  zw ischen Za h leng edd ch tn is  u . R echenle is tung. ZPdPs 
12, 121-125. 1911. — (V g l. Tex t  S. 286.)

1287. K l e i n , F. E le m e n ta rm a th e in a tilc  vom  hoheren S ta n d p u n k te  aus. T e il  I I .  

G eom etrie . Lpzg. 09. In  Kom m ission be i B. G. Teubner. 515 S. 
A nhang-. V om  U n te r r ic h t  i n  de r G eom etrie  nach se ine r E n tw ic k lu n g  in  
den uerschiedenen L a n d e m . I V .  D e r  U n te r r ic h t  in  D e u tsch la n d . S. 488 
—514. — (Grade und Typen der m ath. Begabung.)

1288. L a .is a .n t ,  C. A. et F e h r , H . E nąue te  s u r  la  methode de t r a c a i l  des m athć- 

m a iic ie n s . A rP s 4, 86—90. 05. — (Fragebogen m it  21 psychol. u. 8 
— 10 sonstigen Fragen. Vgl. 1283 u. T ex t S. 122.)

1289. L o b s j k n , M. K o rre la t io n e n  zw. Z ah lengeddchtn is  u . R echen le is tung  ZPdPs 
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Ygl. Tex t  8 . 286.)
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1911. — (Vgl. T e s t S. 290.)
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2. R e c h e n k f l n s t l e r .
(B ib liographisches s. 1307 u. 1310.)

1297. B i n e t , A. Ps. des g ra n d s  ca lcu la teu rs  e t jo u e u rs  d ’echecs. Paris, Hachette. 
364 S. 1894. Teilweise abersetzt: D a s  G edach tn is  de r Schachspie ler. 
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23, 132—159 u. 407-429. 1897.
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(N otes et ćtude s u r  le cas de M . D ia m a n d i) .  Rev. de 1'Ecole d ’A n th r. 
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in  Giefsen. Lpzg,, B arth . S. 46/47. 04. — (Y orlau f. M itt lg . iibe r 
D r. R u c k l e . D e r  au s ffth rl. B e ric lit  M .’s iib e r die Untersuchungen 
an R. iinde t s ich in  458a Abschn. 3. „U n te rs. e. hervorrag. Ge
dachtnisses". S. 177—255. Vgl. Tex t  S. 348.)

1309. R u c k le . G edach tn is  u n d  Bechenkunst. Yortrag . ZPdPs 10, 322— 325.
08. — (Darste llung der eigenen Dem onstrationen R .’s.)

1310. Scr iptu b k . A r ith m e t ic a l P rod ig ies . Am JPs 4, 1—59. 1891. — (Vgl. 
Tex t  S. 348.)

1311. Wizel, A . N in  F a l i  v. p h ih w m e n a lcm  łłc c h e n ta le n t b. e. h n b e z ille n . 
Ar P t  38, 122— 155. 04. — (22 jahr. im bezilles Madehen rec line t vor- 
z iig lich  vernii)ge e. lie rvorrag. aud itiveu  Znhleugediichtnisses.)

Ygl. auch 526.

V. Relig ioses V erha lten . R e lig iose  P e rson lichke iten .
1. T y p e n  de s  r e l i g i o s e n  E r l e b e n s .

1312. Bece, P. D ie  F kstase . Sachsa, Haacke. 265 S. 0(5.
1313. Binet-Sangle. Les prophetes ju i f s .  Paris 05.
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min. Lpzg., H in rich s . 471 S. 07.
(Zu 1319 u. 1319a. Das M ateria ł besteht gró fstente ils aus Kon- 

fessionen von Menschen, die starkes religioses Erleben hatten. Typen
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der Le ich tm titig en  u. der Sch-wermiitigen. Ps. der Bekehrung u. 
W iedergeburt, der H e ilig ke it, der M ys tik  usw.)
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1321a. L e c l6be, A. La p sychop hys io log ie  des eta ts  m ystigues. AnPs 17,97—144.1911.
1322. Leuba, J. H . A  S tu d y  in  the P s. o f  R e lig io u s  Phenom ena. AJPs 7, 

309 -  385. 1896.
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(Magie) and the A n th ropopa th ic  (Inc lud ing  Relig ion). AmJPs 20, 
107—119. 09.

1324. Nacke, P. Z u r  P s. de r p lo tz lich e n  Bekehrungen. ZRIPs 1, 234—253. 07.
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Erleben.)

1326. Schmidt, W . D . verschiedenen Typen re lig iiis e r E r fa h ru n g .  G titerslob, 
Bertelsm ann. 318 S. 08.
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Vgl. ferner 156, 1007, 1156.
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1331. B inet-Sanglć. L e  p ro p h lte  S am uel AnM dPs 03/4.
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Maloine. 294 S. 08.
1333. Dcmaz, J. P s de Jeanne d ’A rc .  AnM dPs 04.
1334. Ebstein, W. D r .  M a r t i n  L u t h e r s  K ra n k h e ite n  u . dereń E in f lu fs  a u f  

seinen ko rpe rl. u . ge is tigen  Z u s ta n d . Stuttg., Enke. 64 S. 08.
1335. Hitchcock, A. W . The Ps. o f  Jesus. Boston, P ilg r im  Press. 279 S. 08.
1336. Holtzmann. W a r Jesus E k s ta t ik e r?  E. Unters. z. Leben Jesu. T tlb .

u. Lpzg. 143 S. 03.
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1337. Kneib, Ph. M odern e  Le ben-Jesu-F orschung  u n te r  dem E in flu s s e  d e r  

P s y c h ia tr ie . Mainz, K irch he im . 76 S. 08. —  (Katholische K r i t ik  von 
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Lpzg. u. W ien, Deuticke. —  (V gl. 1341a.)

1341. R a s m u s s e n , E. Jesus. E. verg l. psychopathol. Studie. ( In  d itn isc lie r 
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1342. Schaepek, H . Jesus in  p s y c h ia tr . B e leuch tung . E. Kontroverse. B e rlin , 
E. H o fm ann &  Co. 1910.
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Anh&nge.

Anhang I.
S c h e m a t a  d e r  T e m p e r a m e n t e .

(Vgl. T e s t S. 188.)

U m  die U n s tim m igke it zu zeigen, die beziig lich der Tem peram enten- 
ty p ik  bestand un d  besteht (vg l. T e s t S. 187ff.), stellen w ir  die hauptsach- 
liehsten der bisher konstru ie rten  Schemata zusammen,

Dorsch (776a).

4 H aupttem peram ente entstehen du rch  K reuzung von  2 Gegensatz- 
paaren: starker/schwacher K o rpe r, starker/schwacher Geist. U n te rte ilu n g  
de r Haupttem peram ente durch den Gegensatz des Tempos: a) lebha ft, 
geschwind, b ) sehwerfa llig, langsam.

Geist

KOrper

stark schwach

rOmisch oder herolsch attlsch oder gelstlg
stark a) feu rig a) atherisch

b) m annlich b) melancholiach

lydisch oder tlerisch phrygisch oder k ra ltlo s
scliwach a) sanguinisch a) phlegm atisch

b) bóotisch b) hektisch

K an t (8, § 87).

K reuzung der 2 Gegensatzpaare: G e fiih l/T a tig ke it und  E rregung/A b- 
spannung.

Temperamente

des Geffihls der T a tigke it

sanguinisch
(le ich tb ltitig )

cholerlsch

(warm bltttig)
E rregbarke it |

melanchollsch phlegmatisch
Abspannung 1

(schwerblfltig) (ka ltb ltttig )

Stern, Differentielle Psychologie.

der Lebenskraft

31
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Herbart.

A. (758.) _ . , ,  f  lu s tv o ll: sanguinisch
G efahl (

l  u n lu s tv o ll: melancholisch
Affekt-Erregbark. t  s ta rk : cholerisch

u. Betatigung l  schwach: phlegmatisch

B . (784.)

D ie  Tem peram ente sind „N a tu rfe h le r“ ; denn sie entstehen dadurch, 
dafi die physiologisehen Systeme: das vegetative, ir r ita t iv e  und sensitivo, 
unzu lang lich  funktion ie ren . D u rch  K om b in a tion  entstehen 7 Tempera- 
m ente:

Physiolog. Systeme
Temperamente

veg. ir r . sens.

schwach norm al norm al cholerisch
norm al schwach schwach musisch

normal norm al schwach j
sanguinisch

bootisch
schwach schwach norm al melancholisch
schwach norm al schwach bootischer Choleriker
norm al schwach schwach phlegmatisch

S ird  alle d re i Systeme schwach, so e rg ib t sich ,,B lodsinn“ ; ais Idea ł 
anzustreben is t, daB ein Mensch „g a r ke in  Tem peram ent habe“ , indem  
dann die  dre i Systeme „vo lls ta n d ig  und  im  gehorigen V erha ltn is  zu- 
sam m enw irken".

Bahnsen (11).

K reuzung von  4 Gegensatzpaaren. V on  den m oglichen 16 K om b ina- 
tionen sind aber n u r 4 von Bedeutung.

Spontaneitat Rezeptiy ita t Impressiona-
b ilita t R eag ib ilita t 1 T e m p e r a 

mente

stark rasch cholerisch

flach fluch tig sanguinisch

langsam nachhaltig phlegmatisch

schwach tie f an&matisch
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Carus (774 S. 11).

K reuzung von 2 Gegensatzpaaren:

Spontane A k tiv i-  
ta t Rezeptiv itat

Erregung •
rascher aber schwacher sanguinisch melancholisoh

langsamer aber nachhaltiger cholerisch phlegmatisch

Hellwig (782).
K reuzung von 2 Gegensatzpaaren:

Reaktion

stark schwach

Rezeption
stark cholerisch sanguinisch

schwach melanchoiisch phlegmatisch

Hblfding (786).
8 Temperamente durch K reuzung dre ier Gegensatzpaare: L u s t/U n lu s t, 

S tarkę/ Schwaehe; Schnelligkeit/Langsam keit.

Wundt (595).
K reuzung von 2 Gegensatzpaaren: starke/schwache, schnelle/lang- 

same A ffektanlage.

stark schwach

schnell cholerisch sanguinisch

langsam melanchoiisch phlegmatisch

Ebbinghaus (A briB  der Psychologie S. 147). 
K reuzung von 2 Gegensatzpaaren:

m ehr optim istisch mehr pessim istisch

m ehr a ffek ta rtig  
(sturm isch und lebhaft)

Sanguinisch Cholerisch

m ehr stim m ungsartig 
(v er hal ten u. nachhaltig)

Phlegmatisch Melanchoiisch

31*
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Heymans (804 S. 321).

D u rch  K reuzung dre ier Gegensatzpaare—  em o tione ll/n ich t em otionell, 
a k t iv /n ic h t a k tiv , vorw iegende P rim a r  ̂ S e kun da rfu nk tion  —  entetehen 
8 Grundeigenschaften, von  denen aber 2 noch n ic h t em pirisch nachge- 
wiesen sind :

Em otionell, n ich tak tiy , p rim a r =  nerrfts
„  „  sekundar =  sentim ental

N icht-em otionell, ak tiv , p rim a r =  sanguinlsch
„  „  sekundar =  phlegmatlsch

Em otione ll, „  p rim a r — cholerlsch
„  „  sekundar =  passtonlert

(N ich t-E m otione ll, n ich tak tiy , p rim ar =  amorph)
„  „  „  sekundar =  apathlsch)

Kulpę (788 S. 270).
1 Tem peram ent du rch  G e fiih ls inha lt, 3 du rch  G efiih ls form  charak- 

te ris ie rt:
D isposition  des G e f a h l s i n h a l t s  u n lu s tyo ll: melancholiach

/ le ichtes Entstehen u. Schw inden: sanguinlsch 
f o r m a l e  D isposition ) Tendenz zur i ndifle renz: phlegm atlsch

es e 0 sa au ( Konstanz in  der B ehauptung: cholerisch

K re lb lg  (806 S. 193).
K reuzung von  2 Gegensatzpaaren:

G efahlsreaktion
lu s tyo ll u n lu s tyo ll

W ille
stark

1

te ilweise sich 1 . . .  
deckend m it /  sanKu ln lsch

teilweise s ich 1 . , , . 
deckend m it  /  «Łolerlsch

1schwach| „  phlegmatlsch „  melancholiach

Klages (9, S. 54).
Temperament =  Reagibilitatsgrad, gemessen durch das V erha ltn is

T rie b k ra ft „  T_
W iderstand ' W

Łe ich treagibe l =  Sangu ln iker (kann auf besonders starkem T  oder 
schwachem W  beruhen).

Schwerreagibel =  Phlegm atiker (kann auf besonders schwachem T  
oder starkem W  beruhen).
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Anhang 1. 4gg

Determ inierende
Veranlagung

A b fa ll 
der Determ ination 

in  der Ze it

Sensomotorische
Erregbarke it

Temperament

stark gering besonnen

stark rasch sanguinisch

gering erhdht cholerisch

gering herabgesetzt melancholisch

stark gering schwach phegmatisch

Meumann (592, S. 246ff.).
„Tem peram ente sind G efiih lsform en des Handelns, die au f einem 

Zusam m enwirken angeborener Gefuhls- und  W illensdispositionen beruhen.“  
E in te ilu n g  nach v ie r Gegensatzpaaren, doch so, dafi eines (Lu a t/U n- 

lu s t) sich m it  jedem  der anderen kreuzt. So entstehen 12 Tem peram ente 
m it  folgenden Bezeichnungen:

Geffihls-
Q ua lita t

Geft
Erregb

le ich t

ihls-
a rke it

schwer

Geftthls- 
u. Nach

gering 
j („flach“ )

h te ns ita t
la lt ig k e it

grofs
( , t ie f “)

Gef

A k t iy it f t t
(Exzita-

tion)

ahls-

Passivitat
(Depres-

sion)

Lu s t , sangui
nisch

phleg aa-
tisi fl

leicht-
sinnig

heltere
Seelen-
griSOe

lebens-
mutlg genleBend

U n lust cholerisch melan
cholisch miirrisch ernst diister

energlsch yerzagt

AuBerdem s te llt  M e u m a n n  noch 2 andere L is te n  auf, welche sich au f 
die tib lichen  Bezeichnungen beschr&nken.

R łbćry (809).
3 Gegensatzpaare: schnelle/langsame, starke/schwache R eaktion ,

iiberw iegend sensitive/m otorische N e rve n ta tig ke it; doch n u r 4 Tem pe
ram ente:

sensitiy m otorisch

schnell schwach 
Iangsam schwach

Reaktion
schnell stark 
Iangsam stark

sanguinisch 
melancholisch 
(oder nervOs)

cholerisch
phegmatisch



486

Anhang I I .
T e s t - S c h u ł - V e r g l e i c h u n g e n .  

(Ygl. T e x t S. 97f f.)

F i i r  zahlreiche E i n z e l t e s t s  is t von  versehiedenen Forschem  die 
Beziehung zu dem  s c h u lis c h e n  V e r h a l t e n  n o r m a l e r  K in d e r  u n te r
such t worden. W ir  geben f i i r  die hauptsaehlichsten Tests eine U bers ich t 
iibe r die Ergebnisse; es zeigt sich, dafi diese n u r f i i r  einige wenige Tests in  
sich ubereinstim m en. D ie  Festste llung des sinnlichen Verhaltens geschah 
ba ld  in  der F o rm  der Inte lligenzschatzung durch den Lehrer, ba ld  durch  
Benutzung der Rangordnung, ba ld n u r durch G ruppenbildung (gute, m ittle re , 
schlechte Schiiler). A u f  diese Unterschiede kann in  der U bers ich t ebenso- 
wenig w ie au f die A r t  der Korre la tionsberechnung R iicks ich t genommen 
werden.

D ie  eingeklam m erten Zahlen beziehen sich auf die N um m em  der 
B ib liograph ie .

Es bedeutet: +  Beziehung vorhanden,
+  +  starkę K orre la tion , 
( + )  m afiige Beziehung,
? Beziehung frag lich ,

0 keine Beziehung,
—  negative K o rre la tion .

D ie U bers ich t erhebt keinen Anspruch auf Y o ils tand igke it.

1. M o t o r i s c h e  Te s ts . Durchstreich. samt- 
licherBuchstaben 
eines Textes B b o w n  (101) 0

Reaktionszeit B a g l e y  (99) 0
B i n k t  (634) 0 
G i l b e r t  (637) -j- 
S e a sh o h e  (650) 0 
W h ip p le  (621) 0 
W is s le b  (111) 0

Schmerzempfind- 
lic h k e it C a r k m a n  (601) -+•

Aesthesiometer B in e t  (634) -)- -f-
B u b t  (636) 0

* 2. S e n s o r i s c h e  T e s t s .

D ru ckk ra ft B a g l e y  (99) 0
K lopftem po B a g l e y  (99) 0

B o b t  (636) +
Tempo des Karten-

austeilens B u r t  (636) ?
Im  Spiegel gesehene 

Punkte treffen B u r t  (636) -f-
Genauigkeit im  

Schreiben G e s s e l  (606) -j-
U.-E. f t i r  Tonhóhen B c e t  (636) +

S e a s h o b e  (650) 0

S p e a b m a n  (651) +  
T h o b s d ik e  (617) 0
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Spearm an  (651) -+-
U.-E. f i i r  H e llig k e it G ilb e r t  (637) -f-

S p b a b m a n (651) -( -
U. E. f f t r  Langen Bdbt (636) ?

Thorndike (617) O
_  1 C o rd s  (602) -f-
Farbenbenennung j  W am dho  (620) +

3. E m p f a n g l i c h k e i t  f f i r  
T a u s c h u n g e n .

Gewichtatauschung D resslar (603) +  
Skashore (650) 0 

I a 8ttauschung P eahce (613) - j-  
Optische Vertikal-,1 „

Horiz.-Tausch. /  Bbown (101> 0 
Mttller-Łyer-Tausch. B ro w n  (101) 0 
Opt. Tauschung Seashore (650) 0

4. E r k e n n u n g s t e s t a .

Tachistoskop.Lesen B in e t  (634) 0
G rifpeng  (408) 0 
W in t e l e b {654) -f- 
N etschajepp  

(417)
[vgl. L ip m a n n  

(411)]

+

B d b t  (636) -|-

W iedergeben einer) 
tachistoskop. ge-l 
sebenen Anordn. | 
von Punkten )

Erkennung v. An-] 
derungen imMe-S B in e t  (634) 0 
tronom tem po J

6. A u f m e r k s a m k e i t s t e s t s .
Ausstreicben be-) , _

s tim m ter Buch-| B enet (  ̂ “ ł"
staben in  e inem f B row k (101) 0 
gedruckten Test* W iss le r ( U l)  0

Genauigk. b. Zah-» B in e t  (634) -f- 
len von Punkten / W in t e l e r  (654)(-|-)

v.Metronomsohlag. B in e t  (634) +

K °Pie r®n lv - Sa‘ zen)BiNET (634) +

Kopieren v. Buch- 
staben W in t b l e r  (654)(+)

Cohn-Dieppen- 
BACHER (104) 4 -

Konzentration(um- 
gekehrt propor- 
tio n a l d. Dilata- 
tionsfah igke it b. 
gleichzt. Schrei- 
ben und Lesen)

A b lenkbarke it bei 
Merkversuchen W in t e l e r  (654) 0 

Nachpunktieren ] 
einer unregel- ( 
mafiigen Punkt- j BuHT (®^®) -|- 
serie J

Sortieren v. K arten B a g le y  (99) 0 
Bdbt (636) +

Sortieren d. A lpha- 
bete Burt (636) -f- +

6. M e r k f a h i g k e i t s t e s t s .  
M erken von 

sinnlosen Silben Bdbt (636) -f-
Buchstaben 
Żabien

WOrtern

W in t e le r  (654) -(- 
B in e t (634) 
Ebbinghaus (604) 0 
Burt (636) +  
Medmann (641) -j- 
W in t e le r  (664) +

V erhaltn is  der 
M erkf. fa r  ab- 
strakte W drter 
zu d. f. konkrete 

logiach zusammenO 
hang. W ortpaare) s (644) +  +

M edm ann  (641) -f- 
B drt  (636) 0

7. L e r n f a h i g k e i t s t e s t s .  
Lernen von Buch- 

staben W in t e l e r  (654)(-j—)
Lernen v. Zahlen P aribon (612) 0 
Lernen v. sinnlos.

S ilben B ho w n  (101) (-)-)
W  in t e l e b  (654)(+) 
W isslbb (111) 0

Lernen v. Gedicht- 
strophen B row n  (101) -f-

W in t e l e r  (654) -f- 
W issler  (111) 0

Lernen v. la te in i- 
achen Veraen Pabison (612) 0 

Lernen v. abatrak- 
ten Satzen Wisbler (111) 0
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8. A u s s a g e t e s t s .  

Berichtstreue O p p e n h e im  (571) ( +  ?) 
Stebn  (575) +
W in  te  le b  (654) 0  

V erh8rstreue Op p e n h e im  (571) ( +  ?) 
St e b n  (576) 0  
W in t e l e b  (654) 0

Schatzungen j 
(v o n  A lte r IH e in b l (563/4) 0  
u n d  GrOfie) J

9. S u g g e s t i b i l i t a t .  
YerhOrs-

suggestion L ip m a n n  (711) 0  
O p p e n h e im  (571)

be i Madehen (-)- ?) 
(Knab. +  
iMadch. —Stebn

Erwartungs- 
suggestion 

Sugg. bei d e r ' 
Verg le ichung 
yon L in ien - 
langen

(675){J

_  IKnab. 1
K osog (710K jIMadch.J

Binet (706, S. 30) 0

10. R e c h e n t e s t s .  

Addieren Binet (634) -f-

Addieren und 
M u ltip liz ie re n  Ebbinghacs (604) 0 

Yerschied. ) _  (  Geschwin-
Rechen-
arten

Ransch-
bubo (614a)| R ić f t ig t .1 )

11. S p r a c h l i c h e  Te s ts .  
K enn tn is  yon 100

WOrtem 
Zshgd. 

spraehL Dar- 
stellungen 
(Aufsatze, 
Beschrei- 
bungen)

Cohn

und
D ie p f e n -

BACHEB
(104)

W hipple (622) (-f-) 
Spontaneitat 
b. Knaben u. 
Madehen -f- 
S til u. Cm- 
fang b. K na

ben -j-

Bestim m te 1 I va n o fp  /  b. Madehen 
Aufgaben /

Zensuren im \
Zeichnen /

12. Z e ic h n e n .

(1261) \m e h r a. b. K . 
Bbown /  Madehen 0 
(101) \  Knaben +

13. B e g r i f f s z u o r d n u n g .
(Assoziationstests.)

Dem zugerufenen W ort is t zuzu- 
o rdnen : 

ein ttbergeord- 
neter B eg riff W in t e l e b  (654) -f- -|- 

ein untergeord- 
neter B eg riff W in t e l e b  (654) ( +  ?) 

ein ahnl. B eg riff W in t e l e b  (664) (-)-) 
e in  identischer 

(synonymer)
B e g riff W in t e l e b  (654) -j—(-

ein gegensatz- 
lic h e r B eg riff W in t e l e b  (654) -j- 

e in  kausal ver- 
k n tip ft. B eg riff R ies  (644) +  -f-

14. E r g a n z u n g s t e s t s .  
(EBBiNGHAUs’sche „Kom binations- 

m ethode“ .)
Es sind zu erganzen 

B b o w n  (101) -f-  
Co h n u .D ie f p e n -I Knaben(-)-) 

b acheb  (104) /M adchen-f- 
E b b ino haus  (604) - j-  
R ies  (644) -f -  
W ib b sm a  (623) -f" 

Tatigke itswO rter W in t e l e b  (654) 
mOgl. y ie le  syno-l 

nyme Tatig- >W in t e l e b  (664) -f- - f -  
keitsw O rter J

15. S o n s t i g e  l o g i s c h e  T e s t s .
6 Buchstaben zu )

WOrtern kom b in ie r./W  mppLB <622) 0  
A r t  d. Fragen, die ani 

einen gegeben. Satz >Gboos (607) 0 
ge kn lip ft werden J 

Aufschreiben yon ,
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Anhang U l.
Psychogramme, Pathogram m e, Psychoanalysen hervorragender Person

lichkeiten.
(V g l. T e s t K ap . X X I I I . )

(Solche Untersuchungen, die sich n u r au f e in  ganz spezielles E inzelm erkm al 
der In d iy id u a lita t  beziehen, sind in  K la m m em  gesetzt.)

I .  D i c h t e r  u n d  S c h r i f t s t e l l e r .

(Rousseau u. Nietzsche s. un te r IV .) 
C h a t e a u b r i a n d  (Masoin 1203). 
C o p p Ł e  Binet et Passy 1180.
C u r e l ,  D e  Binet 1179.
D o s t o j e w s k y  Segalofp 1214. 
G o n c o u r t  Binet et Passy 1180.
G o e t h e  (Bauer 173).

Dilthey 1168. 
(Fkank 1183). 
(Frankel 1184). 
Haupfe 1189. 
(Kibfeb 331). 
(Knbtsch 332). 
Mobius 1205.
(Moog 1207). 
(Sommbb 337/8). 

G r a b b e  Ebstein 1182.
G r i l l p a r z e r  (Stbkel 1177).
H e r o i e u  Binet 1181.
H o l d e r l i n  Dilthby 1168.

Langb 1198. 
H o f f m a n n  E .T . A . ( K a t z  1195).

Margis 1201. 
(Schaeffer 1213). 

H o f m a n n s t h a l  (Hilpeet 1193). 
H u g o ,  V i c t o r  (Hugubt 1194). 
K e l l e r ,  H e l e n  Stebn 1385/6.
L e n  a  u  (Sadger 1211).
L e s s i n g  Dilthby 1168.
M a u p a s s a n t  Lagbiffb 1196.

Langb 1197. 
Lombard 1200. 
Yobbebg 1218.

M e i l h a c  
M e y e r ,  C o n r .  F .

M u s s e t
N o o a l i s
P a i l l e r o n
P o e
Q u i n c e y  D e  
R e u t e r ,  F .  
S a r d o u  
S c h e f f e l  
S c h i l l e r

S h a k e s p e a r e

S t r i n d b e r g
T i e c k

T o ł s t o j

W i l d e
Z o l a

A r r i o l a ,  P.  

B e e t h o o e n

Binet et Passy 1180. 
(Hellpach 1191). 
(Hess 1192).
(Lange 1199). 
Sadger 1212. 
Odinot 1208. 
Dilthby 1168. 
Binet et Passy 1180. 
Pbobst 1208. 
Gurbirr 1394. 
Albrecht 1178. 
Binet et Passy 1180. 
Mobius 1206. 
(Bauer 174).
(Geoos K. u. M.

1186/7). 
Haufpe 1189.
H e id  1190.
(Gboos u. Netto

1188).
( M e n d e n h a l l  1204). 
R a h m e r  1210.
(Katz 1195). 
(Stbinebt 1215). 
Frbibark 1185. 
Mariani 1202 2 a. 
Weiss 1219. 
Toulousb 1216.

I I .  M u s i k e r .

Richet 921. 
Stumpf 924. 
(Jacobson 1223).
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S c h u m a n n

W a g n e r

(Katz 1195). 
Pascal 1224. 
(Graf 1222).

I I I .  M a l e r .

M e n z e l  
S e g a n t i n i  
S t y k a  
V i n c i ,  L .  da

(Hansbmann 184). 
Abraham 1224 a. 
Binet 1227. 
(Freud 1227 a).

IV .  P h i l o s o p h e n  u. F o r s c h e r .

B e r t h e l o t
B u n s e n
D a r w i n
D a v y
F a r a d a y
F e c h n e r
G e r h a r d
H e l m h o l t z
L i e b i g
M e y e r  ( R )
M o m m s e n
N i e t z s c h e

P o i n c a - e
R o u s s e a u

S c h o p e n h a u e r

(Toulouse 1276). 
(Hansemann 184). 
Del Grbco 1263. 
Ostwald 1271/3. 
Ostwald 1273. 
Móbius 1267. 
Ostwald 1273. 
Ostwald 1273. 
Ostwald 1273. 
Ostwald 1271/3. 
(Hansemann 184). 
(Fischer 1171). 
(Mayer 1265). 
Móbius 1270. 
(Ungern Sternbehg 

260). 
Toulouse 1295. 
Joly 1264.
(Rćois 1275). 
Móbius 1266/8. 
Móbius 1269.

S o c r a t e s
S t e p h e n
W e i n i n g e r

(Botet 1262).
VINOGRADOFF 1271. 
Probst 1274.

V. S t a a t s m a n n e r .
B i s m a r c k

C h a r l e s  I V .  
N a p o l e o n

Bibse 1348. 
(Busse 212.) 
Dcpbź 1350. 
Dumstrey 1349. 
(Michoń 233).

V I. R e l i g i ó s e  P e r s ó n l i c h -  
k e i t e n .

A u g u s t i n  
J e a n n e  d ’A r c  
J e s u s

L u t h e r  
S a m u e  l  
S t .  V i n c e n t  

P a u l  
Z i n z e n d o r f

de

Weidrl 1344. 
Dumaz 1333. 
Baumann 1330. 
Binet-Sanglć 1332. 
Hitchkock 1335. 
Holtzmann 1336. 
Kneib 1337. 
Loosten 1338. 
Ninck 1340. 
Rasmussen 1341. 
Schafer 1342. 
Yorbrodt 1343. 
Weidel 1345. 
■Werner 1346. 
Ebstkin 1334. 
Binet-Sanglź 1331.

Montmorand 1339. 
Pfister 1340 a. 
Reichel 1341 a.
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Anhang IV .
D ie  U n i f o r m i e r u n g s t e n d e n z  d e r  S c h u l g e m e i n s a m k e i t .

Um rechnung der Tabellen von A . Mayer (977).
(V g l. T e x t S. 268.)

Es seien E  die Zeitdauem , welche im  D u rchsch n itt f i i r  die „E in ze l- 
a rbe iten“ , G diejenigen, welche f i i r  die Gemeinschaftsarbeiten verb raucht 
wurden. Bei den E -W erten be trug  die Streuung zwischen den Leistungen 
der Schiiler S;E , bei den G -W erten S(G). Meyer berechnete nun diese 
m ittle re  Abweichung ais a b s o l u t e  (in  M inu ten  und  Sekunden), setzte sie 
aber n ic h t zu den D urchschnittsze itw erten, aus denen sie abgeleitet wurden, 
ins Verha ltn is . D ie  Uniform ierungstendenz bestim m te er in  der Weise, 
daB er diese absoluten Streuungswerte zueinander in  Beziehung setzte. 
Vergleiehen w ir  z. B . die Streuungswerte der ersten Zeitre ihe : S()0, =  8 M in . 
5 Sek., S(G) =  4 M in . 14 Sek. Das is t  eine kolossale D ifferenz, und  M. 
sch lie flt auch daraus, daB die Streuung bei den Gesamtarbeiten um  47 % 
h in te r der der E inzelarbeiten zuriickstehe. D ie  Sache s ieht aber ganz anders 
aus, wenn man bedenkt, dafi die D urchschnittsze iten bei den Einzelleistungen 
61 M in . 22 Sek., bei den Gesamtleistungen aber n u r 27 M in . 25 Sek. be- 
trugen. Zwei absolute Streuungswerte m ite inander zu vergleiehen, die 
au f so ganz verschiedenen G rundwerten beruhen, is t  o ffenbar durchaus 
im e rla u b t; vergle ichbar sind n u r re la tive  Streuungen m ite inander. Diese 
betragen in  Reihe I :  f i i r  die E inzelleistungen 19%  der D urchschn ittze it, 
f i i r  die Gesamtleistungen 15 %. Es is t also auch h ie r die U n ifo rm ie rungs
tendenz der Gemeinschaftsarbeit erkennbar, aber in  v ie l geringerem MaBe, 
ais es nach M ayer der F a li sein m iifite .

Ic h  habe nun  sam tliche absoluten Streuungswerte Mayers sowohl 
f i i r  die Zeiten- w ie f i i r  die Fehlertabellen in  re la tive  W erte  umgerechnet 
und  zu den folgenden Tabellen zusammengestellt, dereń Ergebnisse im  
T e x t (S. 268) Y erw ertung gefunden haben.

Z e i t e n

Reihe Nr.
E

Durckschn.

inzelle istur 

m .V. (abs.)

‘g

m.V. (rei.)

G

Durchschn.

ssamtleistung 

m.Y. (abs.)|| m. V. (rei.)

1 41“ goi 19 % 272S 4 u 15 %
I I 2 5 " 3«» 14 % 2826 410 15 °/o

I I I 2426 3” 13,5% 21" 2 *o H.5°/o
IV * 2 7 " 502 18 % 2718 301

U  %
IV b 3 3 " 460 15 % 374. 414 U  %
V* 1646 208 12 % 180,i 22« IB %
Vb 222* 310 15 % 25°7 218 10 %

15,2% | 12,3%
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F e h l e r .

Reihe Nr.
E i

Durchschn.

nzelle istun 

m .V. (abs.)

g

m.V. (rei.)

G

Durchschn.

esamtleistti 

m. V . (abs.)

ng

m. V . (rei.)

I 1 88,6 17,0 20 % 58,6 13 22 «/0

I I 70,1 17,2 24 % 60,1 15,8 261/l0/0
I I I 64,6 11 U  % 49,2 10 20 »/„
IV * 68,9 20,2 29 % 58,3 13,3 22 ‘ /o
iy b 72,2 22,2 30 »/o 50,9 10,2 20 °/0

V* 54,0 13,6 25 o/# 56,9 11,3 20 %
V*> 46,3 11,9 26 o/o 58,9 11,4 19 %

24,4 % 21,3o/0
1 U n te r Abzug zweier abnorm er W erte, die auch M. bei seiner Be-

rechnung in  Abzug brachte.

S t r e u u n g  d e r  S e r i e n d u r c h s c h n i t t e .

E in

M itte l der 
Durchschn.

zelleistung 

m .V. (abs.)

en

m.V. (rei.)

Gemein

M itte l der 
Durchschn.

schaftsleis 

m.V. (abs.)

tungen 

m.V. (rei.)

Zeiten
■Fehler

27*o

66,6

5*5

9,7
21 %
14‘/2 %

26*0

56

4»o

3,4
18 V. % 
6 %

Y e r s c h i e d e n e  I n s t r u k t i o n e n .

Serie N r. . . . . . . .  Bel- StreuunArbeitsbedingung
E inzelle istungen

gs-Index der 

Gesamtleistungen

I Rasch und schdn 1 53 °/0 6 8 %
I I .  0 560/, 47%

I I I .  .  31 o/. 31%
IV * Schón und langsam 48 °/0 30%
IV b 46 % 23%
V* Recht rasch 37 °/0 2 2 %
v» 1 39% 2 2 %

44 °|0 35%



493

Namenregister 
zur Bibliographie und zum Text.

D ie Z iffe rn  beziehen sich durchweg au f die N um m ern der B ib lio 
graphie. D ie  m it  *  versehenen N um m ern geben solehe P ub lika tionen  an, 
die auch im  T e x tte il des vorliegenden Buches behandelt werden. D ie 
einschlagige Textse ite  is t  in  der B ib liog raph ie  h in te r dem C ita t (be i den 
A b te ilungen  B  V I  3 und B  V I I  am  K o p f der A b te ilung ) zu finden.

A.
A a ll 508.
Abraham , K . 1224 a.
— , O. 1237*.
A ch 799*, 800.
Adickes 834.
A d le r, A . 1148*.
—  (Freud, Stekel) 134. 
A g a p ito ff 685a.
Aglave 1410.
A ikens (u. T hom d ike  u.

H u bb e ll) 98*.
A ik in  1496.
A lb e rton i 1410a. 
A lb rech t 1178. 
A lechsieff 738*.
A lfonso 773.
Alsberg 1013.
A m en t 869, 873— 875. 
Andersen (u. Tanner)

1491.
Andreae 580.
Andrews 1238.
Angell (u. Moore) 739*. 
Ansa ld i 1372*. 
Antheaum e (u. D rom are)

1166.
A rm strong 487.
A rn d t 1149.
A rró a t 1126, 1225, 1239,

1250.

A m o u ld  1373.
Aruss 207. 
Aschaffenburg 430, 

1352/3.
Ashm un 801.
A s tie r 1411.
A u b e rt 469.
Auerbach 172.
A ya la  1496a.

B.
Baade 71*, 760.
—  (u. L ipm ann, Stern) 

72*.
B a b b itt  599.
Bache 740.
Baer 1354.
B aerw ald 41*, 371*, 389, 

509*, 581, 686*. 
Bagley 99*.
Bahnsen 1*, 811, 812. 
B a ile y  813.
B a in  488.
B a ld rian  582.
B a ldw in  470, 741, 742,

942.
—  (u. Jastrow , Catte l) 

91.
—  (u. C a tte ll u. F arrand) 

746.
—  u. Shaw 743.

B a lle t 471.
B a ra toux  1412, 1412a. 
B araux (u. Sergent) 362. 
B aronc in i (u. Sarteschi) 

112 a.
B a rring to n  (u. Pearson) 

275*.
Bauer 173/4.
Baum ann 1330.
Baum er 1013a, 1119. 
B a u r 15.
B aye rtha l 175, 179, 341. 
Beauchamp 208. 
Beaujeu 1347.
Beaunis 41 a.
—  (u. B in e t) 1413. 
Bechterew 100, 113, 114,

1355.
—  (u. W ladyczko) 114a. 
Beck 1312.
Becker, J . 209.
—  625.
Beier 687.
B e lfie ld  1016.
B e ll, J . C., 704.
—  (u. M uckenhaupt) 

510.
B e lle i 1076.
Benda 276.
Beneke 2, 3. 
Bergemann 744*.
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B śrillo n  1077.
Berkhan 915*, 916. 
B ernard , D . 472/3. 
B em ard-Leroy 1400. 
B ernste in  447.
Berze 632.
B e tts  511.
B etz 54*, 54a*, 270*. 
B iedenkapp 354. 
B ie rv lie t 633.
Biese 1348.
B il lro th  1240.
B in e t 5, 34, 42, 180/1, 

241— 243, 390— 395,
512, 583, 634*, 667, 
667 a*, 688*— 692*,
705— 707, 876*, 1179, 
1181*, 1226, 1227*, 
1279, 1297, 1297a,
1414— 1417.

—  (u. Beaunis) 1413.
—  (u. Chareot) 1301.
—  (u. C ourtie r) 141.
— (u.H enri)4 *, 708,859*.
—  (u. Passy) 1180*.
—  (u. Simon) 662* bis 

666a*, 676— 678,
1332.

—  (u. Vaney) 966.
—  (u. Vaschide) 82. 
B inet-Sanglś 1313,1331. 
B im b a u m  72 a.
B is tra m  1015.
B je rre  1150.
Blaschke 1220. 
Blennerhassett 1014. 
B leu ler 138, 848.
—  (u. F reud) 133.
—  (u. Lehm ann) 1418. 
Boas 626.
Bobertag 598, 668*. 
Boeck 860*.
Boggs 1241.
Bogdanow 448. 
Boodstein 342, 906*. 
B o lto n  431, 600.
Bonser 635.
B ors t 555.
Bosanąuet, (u. Jones, 

G ildea, Shand) 276a.

Bourdon 432, 433, 449. 
B o u tm y  363.
B ove t 1262.
B rachet 350.
B rahn  987.
B randstaeter (u. Lem b- 

cke, M eli, M ohr) 1366. 
B ren ie r de M ontm orand

1314.
B rende l (u. Lom broso) 

228.
B ren tano 1127. 
B reuk ing  556, 762. 
B rin km a n n  927.
B row n, J . C., 1277*.
—  W ., 54b, 101*,

101 a *, 1278*.
B r iih l 1017. 
le B ru n  142.
B ruyere  816.
B uber 1315.
Buchner 512a.
B u llio t  835.
B u llough  396. 
Burgerste in  1120.
B u rr  43.
B u rris  967.
B u rn e tt 397.
B um h am  434.
Buschan 1299. 
Busemann 449a*,449b*. 
Busse 201, 202, 210 bis 

213, 244, 245*.
—  (u. C repieux-Jam in, 

K rauB ) 217.
B u r t  636*.
B ryan  1298.
B ry a n t 814, 861.

c.
Calkins 1078/9, 1419/20. 
Cam pbell 1018. 
Campaneo 372.
Candolle 321/2. 
Cannegieter 988. 
Carkm an 601.
Carus 143, 774.
Casarini (u. Patrizzi)152. 
Casim ir 584.
C a tte ll 83*, 85, 557, 745.

C a tte ll (u. B a ldw in  u. 
F arrand) 746.

—  (u. B a ldw in  u. Ja 
strow ) 91.

—  (u. F a rran d ) 84. 
Cemej 917.
Chalupecky 1496b. 
Chambers 102, 513. 
Chareot 474/5.
—  (u. B in e t) 1309.
—  (u. D arboux) 1300. 
Charę 398.
Chojecki 708a.
Chris t 6 .
Christinger 585, 586. 
Claparede 558, 877, 

877 a, 1497/8.
—  (u. F lou rno y ) 1436. 
Claviere 1421.
Clay 1422.
Clemens 943.
Cleveland 1279.
Cohn, J ., 103, 489, 490.
—  (u. D ieffenbacher)

104*.
—  (u. G ent) 559*. 
Colegrove 435.
Collineau 1423.
Colman 1424/5.
Colv in  514, 515*, 515a.
—  (u. M eyer) 516.
—  (u. M yers) 517. 
Combarien 1426.
Combę 155.
Compayre 878, 1002. 
Consoni 399.
Cook 299.
Cords 602.
C ou illiaux 214.
Courtie r 1242.
—  (u. B in e t) 141. 
Courtis 1280— 1281 a. 
Cramer 1003.
Cram pton 968. 
Cramaussel 878a. 
Crópieux-Jam in 215*,

216, 218*.
—  (u. K rauB  u . Busse) 

217.
Cron (u. K raepe lin ) 400.
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Crocą 1098.
C rzellitzer 300/1.
CutteD 1387.

D.
Daritee Le 284. 
D arboux (u, Charcot)

1300.
D a rw in  144, 145*. 
Daseotte (u. Jo teyko u.

Masuy) 524. 
Daubresse 1499.
Dauriac 1221, 1500. 
D avenport 54 e.
Davies 775.
Dean (u. T hom d ike  u.

La y ) 617.
D earbom , G. V . N ., 894. 
— , W . F ., 969.
D ecro ly  669.
—  (u. Degand) 670*, 

671*.
Dehn 1080.
Densmore 1019.
Dessoir 35, 36, 1388. 
Destouches 1427. 
Deuchler 989, 989 a. 
D ieffenbacher (u. Cohn) 

104*.
D ieh l 219.
D illo o  220.
D ilth e y  16, 1167, 1167a,

1168.
D irksen 693, 776.
D ix  894a.
Dodge 491.
Dohm  1020*.
D oring  944.
Dorsoh 776a.
D o m b liith  1021.
Dosai Revósz 636a.
Dost 596.
Dougall 401, 1081. 
D owney 518.
Draseke 182.
Dresslar 603 1501. 
D rom ard (u. A n - 

theaume) 1166. 
Duchaussoy (u. La u re t)

1458.

Dugas 492, 849, 850,
970.

Dumas 1316.
Dum az 1333.
D um strey 1349.
—  (u. T hum m -K in tze l) 

205.
Duncker 55*.
D u p ra t 1004/5.
D upre 1350.
D iir r  56, 56a, 401*. 
Dwelshauvers 403. 
D y ro ff 879.

E.
Eastm an 1169, 1428. 
Ebbinghaus 604*. 
Eberson 1428 a.
E b e rtin  246/7.
Ebste in , E ., 1182.
— , W ., 1334.
E ckh a rd t 1282.
Egger 476.
E ggert 262*, 519.
E is le r 802.
E lde rton  57, 272*, 277, 

277a*.
—  (u. Pearson) 343.
—  (u. Schuster) 314*. 
E ll ic o t t  971.- 
E lling e r 1429.
E llis  1022—1024, 1356. 
Elsenhaus 278/9.
Engel 918.
Engelsperger 958. 
Ephrussi 560.
E pste in  1430.
E rdm ann 693 a*.
E rle r 1282a*.
Eschle 803.
E xne r 302.
E yerich  (u. Lowenfeld) 

183*.

D.
Falckenberg 1128.
F a lk  1129.
Farrand  (u. C a tte ll) 84.
—  (u. C a tte ll u. B ald- 

w in ) 746.

Feehner 493, 1431. 
Feer 344.
Fehr 1283*.
—  (u. La isant) 1288*. 
Feilberg 1170.
Feis 323*.
Fóró 477, 1432/3. 
F e rra ri 115/6, 672, 1082, 

1502/3.
—  ( -H óricou rt-R iche t) 

221.
—  (u. G uiccard i) 86 , 

120, 1302, 1393.
Ferrero 1099.
—  (u. Lom broso) 1108 

bis 1110.
F e rr i 1100. 
Feuchtwanger 520*. 
F il ip p i 1434.
F in c k h  626a.
F in z i 404.
Fischer, A ., 36a.
— , O., 1171, 1171a,

1504/5.
 P laner 303.
F lashar 587.
F lou rno y  436/7, 747/8, 

749*, 1317/8, 1389 bis 
1391, 1435, 1437/8.

—  (u. Claparede) 1436. 
Fors te r (u. G regor) 117*.
—  (u. H e llpach) 1025. 
Fore l 588.
Foster 972.
Fouiltóe 355, 777.
F ox  (u. T hom d ike ) 1284. 
F ranek 1183*.
F ranc illon  1006.
F ranke l 1184.
F ra n k i 406.
F ra t i 1083.
Frazer 222.
Freeman 407.
F re im a rk  1185.
French 521.
Frenzel 931.
F reud 135, 137, 137 a*, 

851, 895, 1172, 1227a.
—  (u. A d le r, Stekel 134).
—  (u. B leu le r) 133.
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F ried rich  724.
F ritze  778.
F roeh lich  17. 
F ron tignan  145a.
Fuchs 118, 156, 763. 
Fursac 852.
F u rs t 450.

G.
Galenus 779*.
G a lb ra ith  1026.
G all 157c*.
—  (u. Spurzheim ) 157 

bis 157b*.
G alton 7, 58, 73, 73a, 

87, 271, 280, 304/5, 
324, 325*, 326. 494.

—  (u. Schuster) 327. 
G am baretta  1027. 
G anter 605.
G au lt 47.
G ent (u. Cohn) 559*. 
Gerhard (u. S imon)

1028.
G erhardi 1130.
Gessel 606.
G iddings 373.
GieBler 281.
G ilb e rt 88 , 637*.
G ildea \n . Bosanąuet, 

Jones, Shand) 276a. 
GUI 18.
G iroud 672 a.
G irandeau 1439. 
Gobineau 356/7. 
Goclenius 146. 
G oddard379,673,673a*, 

679— 681, 681 c, 725*.
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Wandlungen und Fortschritte der differen- 
tiellen Psychologie seit 1911.

D a der T e x t des 1911 gedruckten Buches in  diesem N eudruck 
n ich t verandert werden konnte, sei in  einem N achtrag der Versuch 
gemacht, m it wenigen W orten die w ichtigsten W andlungen an- 
zudeuten, die sich in  dem le tzten  Jahrzehnt au f dem Gebiet der 
d iffe ren tie llen  Psychologie vollzogen haben.

1. In  th e o re tis c h e r  H ins ich t is t eine im m er starkere A b- 
wendung von einer re in  analysierenden und atom isierenden 
Behandlung des psychischen Lebens deutlich  erkennbar; m ehr 
und m ehr w ird  der bloBen Aneinanderreihung psychischer Elem ente 
eine G a n z h e its b e tra c h tu n g  gegeniibergestellt, ja  ih r  iibe r- 
geordnet. Dies geschieht zunachst in  philosophischer H ins ich t 
durch den „Personalism us“ . Diese philosophische Anschauung, 
die von der U n itas m u ltip le x  und der Causa fin a lis  der Person 
ausgeht und die alles E inzelne, was an BewuBtseinsphanomenen, 
psychischen A kten  und D ispositionen im  In d m d u u m  vorhanden 
is t, durch die Zweckbeziehung auf die personliche E in h e it ver- 
stehen w ill, ha t ja  schon m einer D arstellung von 1911 zugrunde 
gelegen; aber inzwischen is t erst die D urchfuhrung einer Theorie 
der menschlichen P ersonlichkeit e rfo lg t,1) in  dereń Konsequenz 
f i ir  die d iffe ren tie lle  Psychologie eine noch w e it starkere Betonung 
der Personlichkeitsbeziehung auch f i ir  jede E inzelfrage sich er
geben w iirde . A lle rd ings: die Person is t unitas m u lt ip le x ,  n ich t 
punktue lle  E in fachhe it; den Versuch, ih r  Wesen und ih re  in d i- 
vidue lle  Eigenart- aus einer einzigen psychischen Kategorie heraus 
zu verstehen, w iirde  ich  nach wie vo r f i ir  aussichtslos halten. 
Aber ebenso unm oglich is t es, jem als aus einem M osaik noch so 
fe in  herausgearbeiteter Elem ente a lle in  das B ild  der Personlichkeit 
zu gestalten; deshalb muB man allen psychographischen Bestre-

T) N e u e B ib l. N r  1 1 -1 3 .
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bungen, wenn sie m ehr ais eine Ansammlung von bedeutungslosen 
E inzeltatsachen sein w ollen, von vornherein eine S tru k tu ra u f- 
fassung, die gemeinsame Beziehung zu einem einhe itlichen Zweck- 
gebiet personlichen Lebens und eine Sonderung nach W esentlich- 
k e it und U nw esentlichke it zugrundelegen.

Dem personalistischen G esichtspunkt is t dann auch die U n te r- 
scheidung einzuordnen, die m it im m er steigender D e u tlich ke it 
zwischen ,,erklarender“  (oder ,,beschreibender“ ) und „yerstehen- 
der“  Psychologie gem acht w ird . Seelische M erkm ale (Phanomene, 
A kte , D ispositionen) kann man vergleichen und differenzieren, 
beschreiben und klassifizieren, in  ih ren  gesetzmaBigen Beziehungen, 
q u a lita tive n  Typen, q u a n tita tive n  S tufen untersuchen, aus ih ren  
auBeren und inneren Bedingungen e rk la ren ; Persónlichkeiten aber 
kann m an — sofern sie Ganzheiten sind und auch geistig eine E in 
h e it darstellen — nu r nacherlebend ver3 tehen. E ine solche ,,ver- 
stehende“  Psychologie is t, wie es insbesondere in  der Schule 
D i l t h e y s  yon S p r a n g e r  (23) und anderen ausgefiih rt w ird , 
die Grundlage geistes-, geschichts- und kulturw issenschaft- 
liche r E rkenntn is. Aber indem  dies „V erstehen“  zum groBen 
T e il ein kiinstlerisches T un is t, bedarf es, w ie jede K unst, der wissen- 
schaftlichen V o r b e r e i t u n g ;  und diese is t in  der erklarenden 
generellen, w e it unm itte lba re r aber in  der d iffe ren tie llen  Psycho
logie gegeben. W ir konnen m it den Methoden der d iffe ren tie llen  
Psychologie zwar niem als das historische „V erstandn is“  eines 
R o u s s e a u  oder B is m a r c k  yollz iehen, w ohl aber d a fiir die Bau- 
steine lie fe rn , aus denen sich dann die E inhe itaa truktu r der Person
lic h k e it aufbauen laB t in  der yerstehenden und zugleich gestalten- 
den T a t des H isto rike rs. U nd diese H ilfe  w ird  die d iffe ren tie lle  
Psychologie umsomehr le isten konnen, je  m ehr sie sćhon bei der 
Auswahl ih re r Gesichtspunkte und der E inste llung  ih re r M ethoden 
vom  bloBen M osaik loszukommen sucht und sich durch allgemeine 
personalistische G esichtspunkte le iten  laB t.

E nd lich  muB in  diesem Zusammenhang die neue, von W e r t - 
h e i m e r , K o f f k a , K o h l e r  u. a. gepflegte ,,G estalt-Psychologie“  
erw ahnt werden, die eine A rt Zw ischenglied — und ho ffen tlich  
Verbindungsglied — zwischen der atom isierenden und der per
sonalistischen B etrachtung b ild e t. Auch sie be ton t S truk tu re in - 
lie ite n  im  Gegensatz zu der bloBen M osaik- und K om plexb ildung 
aus psychischen E lem enten; aber sie g re ift n ich t jedesm al bis 
zur le tzten S truk tu re inhe it, dem personlichen „In d iv id u u m “  
z u riic k , sondern leg t den H aup tw ert da rau f, e in z e ln e  Ge- 
b i l d e  im  Psychischen — sei es e in Phanomen wie eine R aum form , 
sei es ein A k t w ie das SchlieBen, sei es eine D isposition  w ie die 
In te lligenz — in  ih re r spezifischen G estalt und ih ren s truk tu re llen
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Wesensziigen zu erfassen. Sie steht der phanomenologischen Be- 
trachtungsweise nahe, ohne doch ganz m it ih r  zu verschmelzen. 
Ih re  Bedeutung f i ir  Fragen der d iffe ren tie lle n  Psychologie ha t 
k iirz lic h  B e n a r y  ( 4 9 )  en tw icke lt.

2 . In  p r a k t i s c h e r  H in s ich t is t die d iffe ren tie lle  Psycho
logie nun zu einem bedeutungsvollen W erkzeug der K u ltu rta tig k e it 
geworden. W enn vo r zehn Jahren beziig lich der A n w e n d u n g  
hauptsachlich iib e r Forderungen und Program m e und nu r h ier 
und da iib e r tastende Andeutim gen zu berichten w ar, so sind w ir 
je tz t m itte n  in  emsiger und fruch tba re r E inzelarbe it. Von den 
damals erwahnten K u ltu rgeb ie ten  ha t insbesondere die Padagogik 
das Problem  der psychischen D ifferenzierung m it M acht auf- 
gegriffen; denn die gegliederte E inheitsschule ve rlang t eine Zu- 
weisung der S chiiler nach Fahigkeitsarten und -graden, und bereits 
haben in  grofiem  Um fang Schiilerauslesen m it H ilfe  d iffe re n tie ll- 
psychologischer Verfahrungsweisen sta ttge funden.1)

Daneben aber ha t ein ganz neues G ebiet, von dem 1911 
iibe rhaup t noch kaum  die Rede w ar, die H ilfe  der Psychologie 
herangezogen: das W i r t s c h a f t s le b e n .2) D ie d iffe ren tie lle  Psycho
logie fin d e t h ie r insbesondere bei der Feststellung der B e r u f s -  
a n fo r d e r u n g  u n d  B e r u fs e ig n u n g ,  bei der U n te rs tiitzung  
der Berufsausłese und Berufsberatung ein beinahe unbegrenztes 
A rbe itsfe ld , dessen vo llige  wissenschafthche Durchackerung fre ilich  
so manches Jahrzehnt erfordern w ird . V o rlau fig  muBten sich die 
Psychologen, durch den a llzu  lau ten R u f der P ra k tike r gedrangt, 
m it einer provisorischen U rbarm achung einiger besonders w ich- 
tig e r Parzellen begniigen; doch w ird  es no tig  sein, m oglichst 
schnell iibe r dieses unbefriedigende P rovisorium  hinwegzukommen 
und die Strenge w issenschaftlicher M ethodik auch h ie r u n ve rk iirz t 
w alten zu lassen. Denn auf diesem G ebiet g ilt  gerade heute w ieder, 
was ich  vo r zehn Jahren beziig lich eines, unsere ernste A rb e it be- 
drohenden, yorschnellen ,,Psychologism us“  sagte (s. S. 7  dieses 
Buches): „D ie  Gefahr is t vorhanden, insbesondere, solange eine 
d ile ttan tische  Psychologie unbekiim m ert um die Schw ierigkeiten 
der Problem e iib e r die Grenze menschlicher E ins ich t b lin d  darauf 
lo ss tiirm t.“  A ber . . .  „es scheint m ir iibe rhaup t gar ke in  sichereres 
K o rre k tiv  gegen den falschen Psychologismus zu geben, ais die 
m ethodisch und k ritis c h  vorgehende Psychologie." — Dies ganze 
G ebiet der im  D ienst von Technik, W irtsch a ft und sonstiger 
P raxis stehenden Psychologie w ird  heut y ie lfach  nach M u n s t e r -

’ ) Neue B ib l.  A b t. C I V  u. V .
*) Neue B ib l. A b t. D  IX .
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b e h g s  bekanntem  Buch „P sychotechn ik“  genannt; es w ird  da
durch bedauerlicherweise die begriffliehe Unterscheidung von 
„P sychognostik“  (Menschenkenntnis) und „P sychotechm k“  (Men- 
schenbehandlung) verw ischt, d ie ich  1903 durch diese neuen Be- 
zeichnungen zum A usdruck bringen w o llte . (V gl. auch S. 8 —9 
dieses Buches.) Ob es heut noch m oglich is t, den nun zum  Schlag- 
w o rt gewordenen Ausdruck Psychotechnik w ieder auf seine u r- 
spriing liche engere Bedeutung zu riickzu fiih ren , erscheint m ir 
frag lićh .

D er W e ltk rie g h a t dann w e ite rh in  das groBe Gebiet der A rm e e  
d ifferentie ll-psychologischer BehandlUng erschlossen.1) Es hande lt 
sich h ie r n ich t nu r um  psychographische D arstellungen des Sol- 
daten im  Felde, sondern um  unm itte lb a r von der P raxis geforderte 
psychologische Befahigungsnachweise. Den Forderungen des 
Krieges entsprechend gab es h ie r kaum  ein Besinnen. M ethoden 
zur In te llig e n zp riifu n g  von O ffizieren und M annschaften, E ig- 
nungspriifungen von A nw artem  f i i r  Spezialtruppen (Fheger, 
Funker usw.) w urden iib e r N acht aus der E rde gestam pft und m it 
atem raubender G eschw indigkeit in  die P raxis iibertragen . Stau- 
nenswęrt is t un te r a llen Um standen das q u a n tita tive  AusmaB 
dieser Leistungen, sind  doch z. B . in  A m erika 1 % M illionen  Sol- 
daten au f ih re  In te lligen z g e p riift worden. Ob fre ilic h  der w irk liche  
W ert f i ir  d ie P raxis und nun gar die w issenschaftliche Ausbeute 
im  rechten V erha ltn is  zu diesem A ufw and von  M iihe  stand, Ob 
n ic h t sogar dieser Massenbetrieb z. T . der Q u a lita t und dem E rn s t 
der Forschungsarbeit verhangnisvoll werden kann, das entzieht 
sich heute noch dem U rte il. H o ffe n tlich  ge ling t es in  der nun an- 
gebrochenen Friedenszeit, die damals entw icke lten  M ethoden 
und ih re  D u rch fiih rung  zu verfe inem  und zu sichern, die E rgeb- 
nisse q u a lita tiv  zu vertie fen .

A u f m e d iz in is c h e m  G ebiet sind In te lligen zp riifungen*) und 
G esinnungspriifungen8) in  steigendem U m fang f i i r  die U n te r
suchung von Psychopathen und geistig M inderw ertigen fru ch tb a r 
gemacht worden. — E ine besonders w eitverzw eigte E n tw ick lung  
h a tv o r  allem  die Psychoanalyse4) genommen, dereń V e rtre te r sich 
in  eine Reihe von Schulen gespalten haben. U n te r diesen ha t die 
von A l f r e d  A d l e r  bestim m te R ich tung re la tiv  d ie nachste Ver- 
w andtschaft zu G esichtspunkten der d iffe re n tie lle n  Psychologie 
und des Personalism us; denn sie w ill „Ind iv idua lp sycho log ie “

ł ) Neue B ib l.  A b t .  D  V I I .
2) Neue B ib l.  A b t. B  I I I .
s) Neue B ib l.  A b t.  B  V I I .
4) Neue B ib l. A b t. A  I I  5.
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tre iben, d. h. die krankhaften  Zustande aus dem teleologischen 
„L e itb ild e “  der P erson lichke it ableiten.

3. D ie m e th o d is c h e n  F o rtsch ritte  se it 1911 sind weniger 
grundsatzlicher ais gradueller N a tu r gewesen. Zu dem von m ir 
in  dem Buche geschilderten Untersuchungsverfahren sind ganzlich 
neue n ich t hinzugekom m en, so daB die A ufzahlung auch heute 
noch z u tr ifft. W ohl aber ha t inzw ischen die Ausgestaltung im  
einzelnen und die Verbindung der M ethoden untereinander z. T . 
eine ganz bedeutende E n tw ick lung  durchgem acht, so daB manche 
spezielle A usfiihrungen des Buches ais ve ra lte t gelten miissen.

A u f dem G ebiet der T e s ts  haben insbesondere die Begabungs- 
und Eignungsproblem e die Ausbildung neuer P riifm itte l notw endig 
gem acht. F riih e r legte m an den H aup tw e rt au f elem entare Fahig- 
keitsproben, um  die geistig M inderw ertigen von den N orm alen 
zu scheiden; das B in e t - SmoNsche P riifsystem  (das inzw ischen 
in  a lle  K u ltu rla n d e r E inzug gehalten ha t) w ar in  seinem A ufbau 
noch ganz von dieser P roblem stellung bestim m t. J e tz t sind w ir 
nun vo r die entgegengesetzte Aufgabe geste llt worden, die be
sonders Befahigten und die f i i r  bestim m te Anforderungen be
sonders geeigneten In d iy id u e n  herauszufinden; daraus ergab sich 
die N otw endigke it, Tests f i ir  hohere geistige Leistungen, Tests zur 
P riifu n g  der praktischen In te lligen z und Tests f i i r  Sonderbegabun- 
gen (technische, zeichnerische, m usikalische, kaufm annische usw. 
Begabungen) auszubilden. W ie w e it auf dem G ebiet der In te lli
genzpriifung und -forschung der S tand dieses Buches (S. 92ff.) 
heute iib e rh o lt is t, kann m an aus zwei eben erschienenen B iiche rn  
ersehen, die eine vo llstandige B ib liograph ie , Methodensam m lung 
und zusammenfassende D arste llung der G esichtspunkte und E r
gebnisse entha lten (149, 150). B eziig lich  der M ethoden zurj Be- 
rufseignungspriifung sei auf die A b te ilung  D IX  der neuen B ib lio 
graphie verwiesen.

D ie  Beschrankung der Testm ethoden au f die geistigen und 
technisch-m otorischen Fah igke iten des Menschen is t im  groBen 
und ganzen auch je tz t noch vorhanden. W ohl sind in  den le tzten  
Jahren im m er w ieder von neuem Versuche gem acht worden, m it 
H ilfe  von Testm ethoden auch einen VorstoB in  die D iagnostik  des 
W illens-, G em iits- und Gesinnungslebens zu machen (vg l. A b te i
lung B V H  der neuen B ib liog raph ie ); doch is t von endg iiltigen  
E rfo lgen noch wenig zu bemerken.

V ie lm ehr ha t sich gerade wegen der im  Wesen der P r iif m ethode 
liegenden B e s c h ra n k u n g  m ehr und m ehr die E in s ich t Bahn ge- 
brochen, daB ih r  ais notwendige Erganzung die B e o b a c h tu n g s -  
methode zur Seite tre ten  m iisse; denn diese m acht sich fre i von
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den A ugenblickszufa lligkeiten einer P riifu n g  und re ich t an die 
In n e rlich ke it und S pontaneitat des Menschen ganz anders heran 
ais der Test, der im m er nu r den reagierenden Menschen t r if f t .  
D er G rundsatz, daB die d iffe ren tie lle  Psychologie keine re in  
experim entelle W issenschaft sein d iirfe , is t in  diesem Buch schon 
1911 ausgesprochen w orden; das le tz te  Jahrzehnt ha t ihm  recht 
gegeben (vg l. hierzu auch die Zusammenfassung in  meinem In - 
te lligenzbuch,1) in  dem sowohl die M ethode der Inte lligenzschatzun- 
gen w ie die der Beobachtungsbogen f i ir  S chiiler behandelt w ird ). 
Insbesondere ha t d ie  p s y c h o g r a p h is c h  g e le i t e te  B e o b a c h -  
t u n g  einen groBen Um fang angenommen. F re ilich , die Idee eines 
psychographischen Generalschemas, w ie ich  sie noch 1911 ais 
Voraussetzung a lle r besonderen Psychogramme entw ickelte  (S. 353), 
ha t keine weitere A usfiih rung  gefunden; und das is t nach dem 
oben (S. 505/6) Gesagten durchaus begre iflich. E in  Schema a lle r 
m oglichen beliebigen M erkm ale ohne R iicks ich t auf W esentlichkeit 
oder U nw esentlichke it is t eine in  sich unm ogliche Forderung, und 
sie w ird  ja  e igentlich schon d o rt w iderrufen, wo ich  (S. 365) einen 
Schematismus der E igenschaften anzudeuten suche; denn hier 
w ird  m it R echt schon die Idee der e inhe itlichen Personlichkeits- 
s tru k tu r zugrundegelegt und daraus eine Auslese und G liederung 
der zu beschreibenden E igenschaften ge rech tfe rtig t. Dem ent- 
sp rich t es auch, daB die zahlreichen psychographischen L isten, 
die neuerdings n ich t nu r aufgeste llt, sondern auch p raktisch  an- 
gewendet worden s in d ,2) stets durch ein teleologisches P rinz ip  
bestim m t s ind ; es w ird  jew e ilig  n u r die Beobachtung derjenigen 
Verhaltungsweisen und E igenschaften gefordert, die f i ir  einen 
e inhe itlichen Teilzw eck des personlichen Lebens (A ufstieg in  eine 
andere Schulbahn, W ah l eines Berufs usw.) von Bedeutung sind. 
A is eine neue Form  h a t sich daneben das „Berufspsychogram m “  
en tw icke lt, d. h. eine L is tę  derjenigen E igenschaften, die f i ir  die 
A usiibung eines Berufes e rfo rderlich  sind. Z u r V orbere itung dieser 
Forderungslisten ha t nun fre ilic h  eine A r t von Generalschema 
dienen konnen, nam lich ein Verzeichnis von Fragen, aus denen 
erst die einzelnen Berufe die f i i r  sie w ichtigen psychischen F unk
tionen  heraussuchen sollen (vg l. die L is ten  von L ip m a n n  und yon 
U l r ic h  N r. 370, 380).

In  der P raxis der Schiilerauslese und E ignungsfeststellung 
haben manche Psychologen sich auf die bloBe E xperim enta l- 
p riifu n g , manche P ra k tik e r sich au f die bloBe Beobachtung be- 
schrankt. E ine kom binierende Methode, die f i ir  jedes zu d iagnosti-

ł ) N r. 149 der Neuen B ib l.
*) Neue B ib l.  C I I I ,  D I X .



zierende Ind iv iduu m  Beobachtungsm aterial und psychologisches 
Priifungsergebnis zu verbinden s treb t, is t insbesondere im  H am 
burger Laborato rium  ausgebildet und ais bew ahrt befunden worden.

E ine kurze Erwahnung verdienen dann noch die Verrechnungs- 
methoden. Sowohl die Massen- und K o rre la tionss ta tis tik , w ie die 
Berechnung von W ertprad ika ten f i ir  die einzelnen psychologisch 
untersuchten Ind iv idue n  haben im  le tzten Jahrzehnt m ancherlei 
methodische F o rtsch ritte  zu verzeichnen. A lle rd ings sind w ir 
auch h ie r noch w e it von endg iiltigen allgem ein anerkannten und 
angewandten „psychischen N orm en“  en tfe rn t.

Wandlungen und Fortschritte. 511



Neue Bibliographie 1911—1920.
Im  Folgenden is t  der V ersuch gem acht worden, a u f knappem  B a u m  

die B ib lio g ra p h ie  b is  z u r G egenwart f  o r tz u fiih re n ; h ie rbe i w u rde  der V e rf asser 
in  dankensw erter W eise vo n  H e rm  Le h re r O t t o  W i e g m a n n  u n te rs tiitz t.

A lle rd ing s  m u fi te  v o n  vom h e re in  da rau f v e rz ich te t werden, eine gleiche 
V o lis ta n d ig ke it, w ie be i der a lte n  B ib lio g ra p h ie  anzustreben; R aum - un d  
Ze itm ange l ve rbo ten  dies ebenso sehr, w ie  d ie  sehr erschwerte Z ugang lich
k e it  de r auslandischen L ite ra tu r .  So beschrankt s ich  die neue Z u - 
sam m enstellung au f eine A u s w a h l der zusammenfassenden, gnm dlegenden, 
ausfiih rliehen  D ars te llungen  u n te r B evo rzugung de r le tz te n  Jahre. Beson- 
derer W e r t w u rde  gelegt a u f N ennung anderer b ib l io g r a p h is c h e r  H ilfs -  
m it te l;  g liick licherw e ise  s ind  gerade in  ji in g s te r Z e it f i i r  w ich tige  Fragen 
(z .B . In te llig e n z , Geschlechtsunterschiede, Sehiilerauslese,Liige, Gesinnungs- 
p r iifu n g  usw .) um fang liche L ite ra tu rzusam m enste llungen  erschienen, au f 
d ie  verw iesen werden konnte . B ez iig lich  der auslandischen L ite ra tu r  m u fite  
d ie  A usw ah l le ide r sehr dem  Z u fa ll iiberlassen b le iben, der uns die  U te l 
vo n  zah lre ichen P u b lika tio n e n  zugang lich  m achte, aber andererseits manche 
v ie lle ic h t sehr w ich tig e  V e r6 ffe n tlichun ge n  unserer K e n n tn is  entzog.

D ie  Problem gebiete, d ie  d iesm al in  d ie  B ib lio g ra p h ie  einbezogen 
w urden, s ind  im  gro fien u n d  ganzen die  gleichen w ie  fr iih e r . N u r  ganz 
wenige A b sch n itte  s ind  neu h inzugetreten, d ie  s ich a u f d ie  Psychologie 
des Soldaten u n d  die  psychischen K riegsw irkungen , sowie a u f d ie  B eru fs- 
eignung beziehen.

D ie  B in te il im g  m u fite  f i i r  d ie  v e rk iirz te  neue B ib lio g ra p h ie  z. T . 
geandert werden. B e ibeha lten  w urden  le d ig lich  d ie  v ie r  H a u p ta b sch n itte  
A —D ; die  U n te rab te ilu ng en  decken sich n u r zum  T e il m it  den fr iih e re n ; 
be i A bw e ichung in  der N um m erie rung  is t  a u f d ie  entsprechende A b te ilu n g  
der a lte n  B ib lio g ra ph ie  hingewiesen worden.

E in  V erze ichnis der neu hinzugekom m enen A bk iirzun ge n  fin d e t sich 
au f S. 542, das Nam enverzeichnis zu r Neuen B ib lio g ra p h ie  a u f S. 543 f.
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C h . S t r a s s e r . M iinchen , R e in h a rd t. Seit 1914.
69. S c h r if te n  des V e re in s  f .  f re ie  p s .-a . F o rs c h u n g  (spaterer T ite l:  S e h r. d .

V . f .  I n d iv id u a l - P s . ) .  H rsg .: A l f r e d  A d l e r .  M iinchen , R e in h a rd t. 
S e it 1914.

69a.H e i le n  u n d  B i ld e n .  A rz tl.-pad ag . A rb e ite n  des Yere ins f .  In d iv id u a l-  
Ps. H rsg . v . A d le r u. F u rtm u lle r . (E in  B and). M iinchen, R e in h a rd t
1914.

70. P s y c h o a n a ly t ic  B e m e w . Se it 1913. W ash ing ton , W h ite  and Je llif fe .

Zusammenfassende u. k rit is c h e  D arste llungen .

71. A d l e r , A . t lb .  d. nervosen C harakter. G rundziige  e. vergle ichenden 
In d iv id u a l-P s . u. Psychotherapie. W iesbaden, Bergm ann. 2. A u fl.  
197 S- 1919.

72. — P rax is  u. Theorie  der Ind iv idua lpsyeho log ie . V ortrage . M iinchen  
u . W iesbaden, Bergm ann. 244 S. 1920.

73. F r e u d ,  S. Vorlesungen z. E in f. in  die Ps.-A . 3 Teile. 2. A u fl.  Lpzg. 
u. W ien , H e lle r. 553 S. 1918.

74. -  tJb. Ps.-A . 5 . A u fl.  von  137a. 62 S. 1920.
75. J ung , C. G. V ersuch e. D a rs te llu ng  der ps.-a. Theorie . J h rb . f .  ps.-a. 

Forschg. 5, 307—442. 1913. A u c h  separa t: W ien , D enticke . 1913.
76. _  W and lungen u. Sym bole der L ib id o . J h rb . f .  ps.-a. Forschung 

3 u . 4. 1911, 1912. A u ch  separa t: W ien , D enticke . 422 S. 1912.
77 . _  D ie  Ps. d. unbew uBten Prozesse. Z iir ic h , Rascher. 135 S. 1917.
78. K r o n f e l d ,  A . S ys tem a tik  u . k rit is c h e  E ro rte ru n g  der ps. Theorien  

F r e u d s  u . ve rw an d te r Anschauungen. A rO s P s  2 2 ,  1 3 0 — 2 4 8 .  1 9 1 2 .

79. M i t t e n z w e y ,  K .  Versuch e. D a rs te llu ng  u. K r i t i k  d. FREUDSchen 
Neurosenlehre. Z P a P s  1, 1 6 4 -1 8 6 , 3 6 9 -4 2 1 , 6 4 0 -7 0 0 ; 2, 7 9 -1 1 9 , 
181 — 259, 445 — 480, 611 — 698; 3, 128— 152. 1911 — 1913.

80. —  D . ps.-a. M ethode. Lpzg., K lin k h a rd t .  512 S. 1913.
81. — W as b ie te t die Ps.-A . dem  E rz iehe r?  Lpzg ., K lin k h a rd t .  119 S. 

1917.
8 la. P f is t e r , O. Z um  K a m p f u m  die  Ps.-A . I n t e r n .  P s . -A .  B ib l .

B d. 8 , 1920. 462 S. Lpzg., W ien , Z iir ich .
8 lb .  W h i t e , W .  A . Mechanism us o f Character F o rm a tio n . A n  In t ro -  

d u c tio n  to  Ps.-A . N ew  Y o rk , M acm illa n  1918.

V g l. fe m e r: 43, 133, 203, 211, 245, 254, 255, 267, 280, 299, 316, 
329a, 353a.



520 A. Allgemeines. Grundprobieme.

I I I .  Sym ptom atologie. (A B i A b t.  A  I I I ) .

(A usdrucksform en u n d  -bewegungen. G raphologie. T a tbestandsd iagnostik .
A n th ro p o m e tr ie .)

U b e r „T a tb e s ta n d s d ia g n o s tik " fa n d  die  B e ric h te rs ta ttu n g  un d  
B ib lio g ra p h ie  vo n  L i p m a n n  (A B i 150) ih re  F ortse tzung  in :

82. L i p m a n n ,  O .  Neuere L ite ra tu r  iib .  d. „S p u re n  in teressebetonter E r-  
lebnisse u. ih re  S ym p to m e " (Tatbestandsd iagnostik ). Z A n g P s  8 , 
5 4 9 -5 6 6 . 1914; u n d  11, 5 1 9 -5 2 3 . 1916.

83. B u r g e r - V i l l i n g e n ,  R . D . G eheim nis d. M enschenform en. Lpzg ., 
E c k a rd t. 2 Bde. 215 S. 181 F ig . 1912.

84. G ie s s ł e r ,  C. M . D . B lic k  des M enschen ais A u sd ru ck  seines Seelen
lebens. Z P s  65, 181 — 211. 1913.

84*. G u t t m a n n ,  A . D ie  neuen E n tdeckungen  der sog. k lang lichen  K o n - 
s tan ten  i. d. M usik . A rc h .  f .  e x p . u .  k l i n .  P h o n e t ik  1 (1) 253— 274. 
1913. B e r lin , K asper. (N im m t S te llung  zu  91 a).

85. K i e s e ł ,  W . D . A usd rucksp rob lem  in  d. K r im in a lis t ik .  G rundziige  e. 
forensischen P sychom im ik . A r  K r  72 (1), 1 — 30. 1920.

8 6 .  K l a g e s ,  L .  D ie  P rob lem e d. G raphologie. E n tw u r f  e. Psychod iagnostik .
2. A u f l.  Lp zg ., B a rth . 1920.

87. — Ausdrucksbewegung u . G esta ltungskra ft. Lp zg ., Engelm ann. 
105 S. 1913.

88 . — D . Ausdrucksbewegung u . ih re  d iagnost. V e rw ertung . Z P a P s  2, 
2 6 1 -3 4 8 . 1913.

89. — H a n d s c h r ift u. C harakte r. G em einverstand l. A b riC  d. grapholog. 
Techn ik . 2. A u fl.  Lpzg ., B a rth . 254 S. 1920.

90. K rukenberg, H . D . G esichtsausdruck des Menschen. 2. A u f l.  S tu t t 
g a rt, F . E nke . 328 S. 259 A bb . 1920.

91. P i d e r i t ,  T h .  M im ik  u . P hys iognom ik . 3. A u fl.  D e tm o ld , M eyer. 
247 S. 1919.

91a.RuTz, O. M us ik , W o r t  u. K o rp e r ais G em iitsausdruck. Lpzg., 
B re itk o p f u. H a rte l. 741 S. 35 A bb . 1911.

92. S c h n e i d e m u h l , G. H a n d s c h riftu .C h a ra k te r. Lpzg ., G rieben. 319 S. 1911.
93. — D . H a nd sch riftenb eu rte ilu ng . E . E in fi ih rg . in  d. Ps. d. H a n d sch rift.

2. A u f l.  Lp zg ., Teubner. 83 S. 1919.
93*. S ie v e r s , E . Neues zu  den R utzschen R eaktionen . A r c h .  f .  e x p . 

u .  k l in .  P h o n e t ik  1 (1) 225—252. 1913. B e rlin , K a rg e r. (N im m t
S te llung  zu  9 la . )

V g l. fe m e r: 5.

IV . Vererbung.
1. P s y c h is c h e  V e r e r b u n g  im  a l lg e m e in e n .

(A usw ah l.) (A B i A b t.  I V  1, 2, 4 .)

93b. D e v r i e n t , E . F am ilien fo rschg . (N a tu r  u . G eistesw . 3 5 0 ). 2. A u fl,  
Lpzg., Teubner 1919. 131 S.

94 . G o d d a r d ,  H . H . D .  F a m ilie  K a llik a k . (E . S tud ie  iib . d. V ere rbung  
d. Schwachsinns.) Ubers. v . K . W i lk e r .  Z K i  19  (1  — 6 .)  1914. A uch  
gesondert: B K i  1 1 6 . 73  S. 1914.
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95. H e y m a n s ,  G. u .  W i e r s m a , E . B e itr .  z. speziellen Ps. au f G rund  e. 
Massenuntersuchung. (N r. 7: D ie  selector. W irk g . der Ehe). Z P s .  62, 
1 - 5 9 .  1912. (V g l. A B i 306.)

96. J o s e f o v ic i ,  U . D . psychische Vererhung. A rO s P s  23, 1— 155. 1912.
97. K u r e l l a ,  H . D ie  In te lle k tu e lle n  u. d. Gesellschaft. E . B e itr .  z. 

N atu rgeseh ich te  begabter F am ilien . W iesbaden, Bergm ann. 124 S.
1913.

98. P e t e r s ,  W . W ege u . Z iele der ps. Vererbungsforschg. Z P d P s  14, 
6 0 4 -6 1 7 . 1913.

99. — t ib .  V ere rbung  psychischer Fah igke iten . F s P s  li, (4 — 6) 185— 382.
1916.

100. P l a t ę ,  L . Vererbungslehre (m . bes. B eriicks . des Menschen). H a n d b .  
d . A b s ta m m u n g s le h re . B d . 2. Lpzg ., E ngelm ann. 519 S. 1913.

101. R u t t m a n n ,  W . J . E rb lich ke its le h re  u . Padagogik. L p z . Haase. 
152 S. 1917.

102. S o m m e r ,  G. Geistige V eran lagung u . Vere rbung. N a t u r  u n d  G eistesw . 
512. Lpzg ., B . G. Teubner. 118 S. 1916.

V g l. fe m e r: 40a, 323a, 353.

2. R a s s e n  u. V o lk e r  (Ausw ah l). (A B i A b t.  A I V  6 , 7.)

103. D e u c h l e r ,  G. Rassem m terschiede i. d. S chu len tw ick lung , m it  H ilfe  
d. K o e ffiz ie n te n  r  be s tim m t. Z P d P s  18, 456—464. 1917.

104. F e r g u s o n , G. O. The Ps. o f th e  Negro. A n  expe rim en ta l s tud y . 
A r P s ( e )  36, C o lu m b ia  C o n . P h P s  25 (1). 138 S. 1916.

105. F r a n k e , E . D . geistige E n tw ic k lu n g  d. N ege rk inder (Lam prech ts  
B e itr .  z. K u l tu r -  u . U n iv.-G esch. 35). Lp zg ., V o ig tla nde r. 304 S. 
1915.

106. I n s t i t u t  f .  angew. Ps., Vorschłage z. ps. U n te rsuchg. p r im it iv e r  M en
schen. B h Z A n g P s  5. 124 S. 1912.

107. M a y o ,  M a r io n  J . The M en ta l C apac ity  o f th e  A m erican  Negro. 
A r P s ( e )  28, C o lu m b ia  C o n  P h P s  22 (2). 70 S. 1913.

108. M e l a m e d ,  S. M . P s . des jud isehen Geistes. B e r lin , Schwetschke. 
220 S. 1912. (M it  L ite ra tu rnachw e isen .)

109. N e m e Se c k , O. Z u rP s .c h r is t lic h e ru . jiid ise h e r S ch iile r Z K i  20(11 — 12), 
4 8 1 -5 1 8 . 1915.

110. P e r r in g ,  L .  F . A  s tu d y  o f th e  com p ara tive  re ta rd a tio n  o f negro 
and  w h ite  pu p ils  in  P h ila de lph ia  p u b lic  school. P s C l  9 (3), 87— 93.
1915.

111. R o w e , E . C. 547 w h ite  and 268 in d ia n  ch ild re n  tested b y  th e  B in e t-  
S im on tests. P d S e  21 (3), 454—468. 1914.

112. T h u r n w a l d ,  R . E thno-ps . S tud ien  an S iidseevo lkem  a. d. B ism a rck  - 
A rc h ip e l u. d. Salom o-Inseln. B h Z A n g P s  6 . 163 S. u. 21 T a te ln .
1913.

113. W e y g a n d t , W . t ib .  Ps. u . P syehopatholog ie d. k rie g fiih ren de n  V o lke r. 
M i t t .  a . d . H a m b u rg e r  S ta a ts k ra n k e n a n s ta lt  15 (2). 1917.
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B. Die einzelnen Hauptfunktionen.
I .  S innliche Auffassung und Aufm erksam keit.

(A B i A b t.  B I  u. V I I I . )  

t jb e r  Zahlauffassung v g l. auch Abschn. D I I I  dieser B ib l.

114. D e s c o e u d r e s , A . Couleur, po s itio n  ou nom bre ? Recherches exp. sur 
le ch o ix  s u iva n t l ’age, le sexe e t 1’in te lligence . A r P s  14, 305— 341. 
1914; 16, 3 7 -6 9 .  1916.

115. D u r r , E . D . Lehre  v . d. A u fm erksam ke it. 2. A u f l.  Lpzg ., Quelle &  
M eyer. 220 S. 1914.

116. G ir o u d , A . L a  suggestib ilitó  chez des enfants d ’ćcole. A n P s  18, 
3 6 2 -3 8 8 . 1912.

117. H e y m a n s , G. (in  V erb indg . m . W . S t e r n  u . O. L i p m a n n ) .  D . exp. 
Fests te llung  ind .-psych ischer E igenschaften. B e r ic h t  i ib e r  d . 6 . K o n g r .  f .  
e x p . P s y c h o l.  Lpzg . 1914.

118. K a t z , D . t ib .  in d . Verschiedenheiten be i d. A uffassung v . F igu ren . 
(E . kasu istischer B e itr .  z. In d iv id u a l-P s .). Z P s  6 6 , 161 — 180. 1913.

119. L o b s ie n ,  M . P r i i f g .  d .  A u fm e r k s a m k e it  a n  K in d e r m  m i t  d . M u n s t e r -  

BERGSchen S c h l i t te n m e th o d e .  Z A n g P s  13, ‘392—415. 1918. 1 4 ,4 0 —74. 
1919.

120. M a n n , A . Z u r Ps. u. P sychographie d. A u fm e rksa m ke it. Z A n g P s  9, 
3 9 1 -4 7 9 . 1915.

121. M y e r s ,  C. S. and V a l e n t i n e , C. W . A  S tu d y  o f the  In d .  D ifferences 
in  A t t i tu d e  tow ards Tones. B r J P s  7 (1), 68 — 111. 1914.

122. P r a n t l , R . D . U n te rsuchg. d. S u g g e s tib ilita t m itte ls  d. ersten B i n e t -  

schen.L iu ienfa llenversuchs. Z P d P s  20, 245 — 278. 1919.
123. W e h o f e r , F . „F a rb e n h o re n “  (chrom atische Phonopsien) be i M usik.

E . B e itr .  z u r Ps; d. Synasthesien au f G rund  eigener Beobacht. Z A n g P s  
7, 1 - 5 4 .  1913.

V g l. fe m e r: 18, 19, 27, 158, 273.

I I .  VorstellungsIeben.

(G edachtn is u . Lernen. A ssoziation. V ors te llungstypen . Phantasie u. 
asthet. GenieBen. Aussage.)

(A B i A b t.  B i l ,  I I I ,  IV . )

124. B a e r w a l d , R . Z u r  Ps. d. V o rs te llungs typen . M . bes. B eriicks . d. 
m otorischen u. m us ika lischen Anlage. S c h r if te n  d . O ese llsch . f .  p s .  
F o rs c h g . 18—20. ( IV .  S am m lung.) Lpzg., B a rth . 444 Ś. 1916.

125. B r a n d e l l ,  G. B om e ts  fan ta s i (D ie  Phantasie  des K indes). S ve n sk t  
A r k i v  f o r  P e d a g o g ik  2, 119— 152. 1914.

126. B u h l e r , C h a r l o t t e . D . M archen u. die Phantasie d. K indes . B h Z A n g -  
P s  17. Lpzg ., B a rth . 82 S. 1918. (B ib l.  von  44 N u m m em .)

127. C l a p a r ^ d e ,  E . E nque te -questionna ire  sur les je u x  des enfants e t 
des adolescentes. L ’ In t e r m id ia i r e  des Ź d u c a te u rs  8 (21—23). 1914.

128. — Les types ps. e t 1’ in te rp rś ta tio n  des donnśes s ta tis tiąues. L ’ I n t e r - 
m e d ia ire  des Ź d u c a te u rs  3 3 —43. (24— 26.1 1915.
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128a D e s s o ir , M. U ber das Beschreiben v o n  B ild e rn . Z A e s t  8 ,  440 
bis 461-. 1913.

129. D o r in g ,  M . Neuere U nte rsueh. ub . d. asthetische Begabg. d. Schul- 
kindes. A rc h .  j .  P a d .  4. 2. T e il:  D ie  pad. Forschg. 4 (2). 81 — 90. 1916.

130. H e y m a n s , G. u n d  B r u g m a n s , H . J . F . W . E . E hque te  iib . d. spezielle 
Ps. der T raum e. Z A n g P s  18 ( 4 - - 6 ). 1921.

131. H o e s c h - E r n s t ,  L . B e itr .  zu r Ps. d. S chu lk inde r be im  B e tra ch ten  v . 
B ild e rn . D P s  1, 2 3 3 -2 8 0 . 1917; 2, 1 7 4 -1 8 3 , 2 2 4 -2 4 4 , 3 2 2 -3 5 6 . 
1919; 3, 1 4 9 -1 7 6 . 1920.

132. H o f f m a n n ,  M a r g a r e t e  u . R e i c h ,  B e t t y .  Vergle ichende ps. U nte rsuchg. 
iib . Aufsa tze v . S ch iilem  u. S ch iile rińnen  d. Yolksschule. Z A n g P s  9,
480— 512. 1915.

133. J u n g ,  G. G. C o n tr ib u tio n  a l ’e tude des types ps. A r P s  13 (52), 289 
bis 299. 1913.

134. K e l i ,e y ,  T . L . T he  A ssoeiation E x p e rim e n t: In d . D ifferences and 
Correla tions. P s R  20 (6 ), 479 — 504. 1913.

135. L o b s ie n , M . D ie  Lem w eisen d. Schiile r. Ps. B e itr .  z. geistigen Ó ko- 
nom ie d. U n te rrieh ts . Lp zg ., W und e rlich . 89 S. 1917.

136. M u ł ł e r ,  G. E . Z. A na lyse d. G ed ach tn is ta tigke it u. d. V orste llungs- 
verlaufs. E rganzungsbande 8 u. 9 zu  Z P s .  Lpzg ., B a r th  1913 u. 1917. 
567 u . 682 S. (Bd. I I  u. I I I  zu A B i N r . 458a.)

137. M u ł l e r - F r e i e n f e ł s ,  R . U b . D enk- u . P hantasie typen. (U n te r
suchg. z. d iffe re n tie lle n  Ps.) Z A n g P s  7, 121 — 184. 1913.

138. P e a r , T . H . and W y a t t , S t .  T he tes tim on y  o f no rm a l and m e n ta lly  
de fective ch ild ren . B r J P s  6  (3 —4), 387 — 419. 1914.

139. S c h e e r . D . Zeugenaussage u. d. V ors te llungs typen  d. K in d e r. P d M a  

562. 63 S. 1914.
140. S c h r e n k , J . U b . d. Vers tandn is  f. b ild lic h e  D a rs te llg  b. S chu lk indern . 

W iB P d P s  5. 214 S. 1914.
141. — D . ka te go ria le B esch a ffe nh e itd . Schiileraussagen. D P s l,3 9 7  — 415. 

1 9 1 7 -1 8 ; 2, 7 6 -9 1 ,  1 2 9 -1 4 1 . 1 9 1 8 -1 9 .
142. S c h r o b ł e r , E . D . E n tw ic k lg . d. Auffassim gskategorien be im  Schul- 

k inde. S a m m lg . v . A b h d lg .  z u r  P s . u .  P a d .  4 (1). S onderdruck aus 
A rG s P s  30, 1 — 112. 1914.

143 S t e r n ,  W . U b . In te llig enz -S ta d ie n  u . -T ypen  be im  Aussageversuch. 
Z A n g P s  10, 300— 320. 1915. (S am m elberich t.)

144. T r u m p e r - B ó d e m a n n . Aussage u. In te llig e n z . E . K lassenversuch m it  
A norm alen. Z e its c h r .  f .  d . B e h d lg . S c h w a c h s in n ig e r  34 (8 — 9). 1914.

145. V a l e n t i n e r ,  T h . D . Phantasie im  fre ien  A u fsa tz  d. K in d e r  u. Jugend- 
lichen. B h Z A n g P s  18. 168 S. 1916.

146. V ć r t e s ,  J . O. D . W ortgedach tn is  im  Schu lk indesalte r. Z P s  63, 
1 8 -1 2 8 . 1913.

147. V ie w e g ,  J . D . S tu fen d. geistigen E n tw ic k lg . E . U nte rsuchg. z. Aussage- 
Ps. an Erwachsenen u. K in d e m  m it  H ilfe  d. K inem atographen. 
Z A n g P s  18, 250—306. 1921. (L ite ra tu rve rze ich n is  v o n  80 N um m ern .)

148. W i n c h , W . H . Some R e la tions between Substance, M em ory and 
P ro d u c tive  Im a g in a tio n  in  School C h ild ren. B r J  P s  4 (1 ) ,9 5 — 125. 1911.

Ygl. femer: 223.
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I I I .  Intelligenz. (A B i. A b t.  B V , V I .)

(A b k iirz u n g : I  =  In te llig e n z , In te llig e n ce .)

U b e r I .  un d  I .-P r i ifu n g  be i K in d e rn  u n d  Jugendlichen is t d ie  deutsche
L ite ra tu r  b is 1920 fa s t vo lls ta n d ig  (un d  die auslandische in  A usw ah l) zu- 

sam m engestellt in  fo lgenden zwei B iic h e rn :

149. S t e r n ,  W . u n d  W i e g m a n n ,  O. M ethodensam m lg. z. I .-P r i ifu n g  von  
K in d e rn  u. Jugendlichen. (H am b. A rb e ite n  z. Begabungsforschg. 
N r. I I I . )  B h Z A t ig P s  20. Lpzg., B a rth . 256 S. 1920. (L ite ra tu r-  
verze ichnis v o n  102 N u m m ern .)

150. S t e r n ,  W . D ie  I .  d. K in d e r  u. Jugend lichen u . d ie  M ethoden ih re r 
U n te rsuchg. A n  S telle e. 3. A u f l.  des Buches: D ie  I.-P r iifu n g e n  an 
K in d e rn  u . Jugendlichen. Lpzg ., B a rth . 335 S. 1920. (L ite ra tu r-  
verze ichnis vo n  245 N um m ern .)

E in e  fo rtlau fend e  Reihe vo n  V e ro ffen tlichungen  zum  In te llig e n z  - 
p rob lem  b ild e n  die

151. H a m b u rg e r  A rb e ite n  z u r  B e g a b u n g s fo rs c h u n g  (hrsg. v o n  W . S t e r n ).  

Lpzg ., B a rth . S e it 1920. B isher 4 H e fte .

A m e r ik a n is c h e  Sam m elberichte, M ethoden- u. L ite ra tu rve rze ie h - 
nisse iib e r I.-T es ts  f in d e n  sich in  den allgem einen Test-Zusam m en- 
ste llungen v o n  W h i p p ł e  (58), Y o a k u m  u. Y e r k e s  (350), F r e e m a n  

(47), sodann in  den zah lre ichen B e rich te n  iib e r  I .-P r iifu n g e n  in  der 
A rm ee (s. A b t.  D V I I  dieser B ib l.) ,  en d lich  in  fo lgenden 2 P u b li-  
ka tio n e n :

152. K o h s , S. C. A n  A n n o ta te d  B ib lio g ra p h y  o f R ecen t L ite ra tu rę  on the  
B in e t-S im o n  Scalę (1913 — 1917). J E d P s  8 , 4 2 5 -4 3 8 , 4 8 8 -5 0 2 ,
5 5 9 -5 6 5 , 6 0 9 -6 1 8 . 1917.

153. Proceedings o f th e  28. m ee ting  o f th e  A m . Ps. Association. P s B u  17

(2). 1920. (E n th a lt  zah lre iche kurze V ortrag sbe rich te : iib . I.-T es ts
S. 5 7 ff. u. S. 6 9 ff., iib .  E ig nu ngsp riifg . in  A rm ee u . In d u s tr ie  S. 7 6 f f . ).

V ie le  I.-T es ts  s in d  auch in  d. a llg . M ethodensam m lungen vo n  A b t. 
A I I  4 en tha lten .

U b e r I .  T ypen  v g l. A b t .  B i l ,  iib e r p ra k tische  I . -A b t .  B V I ,  iib e r 
Sonderbegabungen (T a len te ) A b t.  D ,  iib e r I .  u n d  B eru fse ignung 
A b t.  D I X ,  iib e r I .-P r iifu n g e n  an K r im in e lle n  D V .

D ie  fo lg . A usw ah l d ie n t le d ig lich  z. E rganzung der Verzeichnisse in  
N r. 149 u. 150 dieser B ib lio g ra ph ie .

154. C h a p m a n ,  J . C. In d .  D ifferences in  A b i l i t y  and  Im p ro ve m e n t and 
th e ir  C orre la tions. C o lu m b ia  U n iv .  C o n t r ib .  to  E d u c . ,  N o .  63 . N e w -  
Y o r k :  T e ache rs  C o llege , C o lu m b ia  U n iv .  45 S. 1914.

155. E ł t e s ,  M . A  gye rm eki in te llig e n z ia  v izsga la ta . (D . U n te rsuchg. d. 
k in d l. I . )  Budapest. 132 S. 1914.

156. H aggerty, M . E . A ch ievem ent E x a m in a tio n  in  R ead ing. (S igm a I  — 
F o r grades 1 — 3.) A n  I .  E x a m in a tio n . (D e lta  I  — F o r grades 1 — 3, 
D e lta  I I  — F o r grades 3 —9.) Y onkers-on-H udson: W o r ld  B oo k  
Com pany.
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157. L in d w o r s k y ,  J . Psyehische V orz iige  u . M ange l be i d. Losung v . 
D enkaufgaben. E . B e itr .  z. I.-P ro b le m . Z A n g P s  18, 5 0 —99. 1921.

158. L i p s k a - L i b r a c h . S ur les rap po rts  en tre  1’acu ite  sensorielle e t l ’ I .  
B riisse l, Lebeąue. 150 S. 1914. (V g l. auch d. k iirze re  M it te ilu n g  u n te r 
g l. T ite l R P s  6 . 1913.)

159. M e u m a n n , E . I .  u. W ille . 3. A u f l. ,  hrsg. v .  S t ó r r i n g . Lp zg ., Quelle 
u. M eyer. 371 S. 1920.

160. O t i s , A . S. The O tis  G roup I .  Scalę. N ew  Y o rk :  W o r ld  B oo k  Co. 
1919.

161. R o g e r s ,  A . L . and I n t y r e , J . L . M c . The m easurem ent o f i. in  ch ild ren  
b y  th e  B in e t-S im o n  Scalę. B r J P s  7 (3), 265— 299. 1914.

162. S c h u ł t z e , F .  E . O. Ind .-d iagnostische  S tud ien  I I :  D ie  Legespielprobe. 
Z N P t  50, 98 — 130. 1919.

163. T e r m a n ,  L . M . T he  I .  o f School C h ild ren . H o w  C h ild ren  D if fe r  in  
A b i l i ty .  T he  Use o f M en ta l Tests in  School G rad ing  and  th e  P roper 
E d u ca tio n  o f E xce p tio n a l C h ild ren . N ew  Y o rk :  H o u g h to n  M if f lin .  
313 S. 1919.

164. T u m i a s i , C. S u lla  d iagnosi d i insu ffic ienza  m en ta le  ne i fa n c iu lli.  
R icerche spe rim en ta li. N o te  e R iv is te  d i  P s ic h ia t r ia  7 (3), 365—411.
1914.

165. W i n c h , W . H . Some new reasoning tests su itab le  fo r  th e  m en ta l 
exa m in a tion  o f school-ch ildren. B r J P s  7 (2), 190—225. 1914.

166. Y e r k e s , M ., B r id g e s , J . W . and H a r d w ic k , R . S. A  P o in t Scalę fo r 
M easuring M en ta l A b i l i t y .  B a ltim o re , W a rw ic k  u. Y o rk . 218 S. 1915.

V g l. fe rne r: 17, 31, 34, 39, 47, 48, 49, 53, 59, 107, 110, 111, 114, 
143, 144, 204, 217, 221 a, 289, 305, 313, 321, 326, 328, 331.

IV . Korperliche u. motorische Leistungen in Beziehung zu geistigen 
Leistungen. Handgeschicklichkeit. Praktische Intelligenz.

(A b k iirz u n g : I .  =  In te llig e n z .)

(Technisehe Begabung s. A b t.  D I X . )

167. G i e s e ,  F . Z. U nte rsuchg. d. p ra k tische n  I .  Z N P t  59, 6 4 — 103. 1920.
168. K o s o g , O. D . Zusam m enhang zw. ko rp e rl. u. ge is tiger E n tw ic k lg . 

im  S chu la lte r. M it  bes. B eriicks . d. Schiilerm essungen u . -wagungen 
in  Breslau. A rc h .  f .  P a d . 1 (1). 1912. T e il I I :  D ie  p a d a g . F o rs c h g .

6 1 -8 7 .
169. L i p m a n n , O. U b . B e g r if f  u. E rforschg . d. n a tiir lic h e n  I .  Z A n g P s  13, 

1 9 2 -2 0 1 . 1918.
170. M e a d ,  C. D . The age o f w a lk in g  and ta lk in g  in  re la tio n  to  generał I  

P d S e  20 (4), 460—484. 1913.
171. — H e ig h t and w e ig h t o f ch ild re n  in  re la tio n  to  generał I .  P d S e  21

(3), 3 9 4 -4 0 6 . 1914.
172. R e a n e y ,  M . J . The  co rre la tio n  be tw . generał i.  and  p la y  a b il i ty  as 

shown in  organized g roup  games. B r J P s  7 (2), 226— 252. 1914.
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173. S t e r n ,  E r i c h . D . B e g r if f  u. d ie  U n te rsuchg. d. n a tiir lic h e n  I .  M P t N  46, 
1 8 1 -2 0 6 . 1919.

174. W a ł ł i n , J . E . W . S pe lling  E ffic ie n c y  in  R e la tio n  to  Age, Grade and 
Sex, and th e  Q uestion o f T ransfe r. E d P s M o n .  91 S. 1911.

Y g l. fe m e r: 48, 60, 61.

V . Erm udung. Ubung.
175. L i n d n e r , H . D . exp. E rm iidungsinessg. u . ih re  A nw endg. im  Sch iile r- 

versuch. S am m elberich t u . E igenberich t. Z A n g P s  17, 173— 195. 1920.
176. G a t e s , A . J . Y a ria tio n s  in  e ffic iency  d u rin g  th e  day, toge the r w ith  

P rac tice  E ffe c ts , Sex D ifferences and  C orre la tions. U n iv .  o f C a l i f o m ia  
P u b l ic ,  i n  P s . 2 (1). 1916.

176a. S ł e i g h t , W . C. E d u ca tio n a l Values and  M ethods based on the  
P rinc ip les  o f th e  T ra in in g  Process. O x fo rd , T he  C larendon Press,
1915.

V I. Interessen und Ideale. (A B i A b t.  B I X . )  

176b.BACMGARTEN, F . Beru fsw iinsche u. L ieb lingsfacher begabter B e rlin e r 
Gem eindeschiiler. P d M a g  783. 139 S. 1921.

177. B ra n d e lł,  G. D . Interesse d. S chu lk inde r an  d. U n te rrich ts fach em . 
B h Z A n g P s  10. 168 S- 1915.

178. D e u c h ł e r ,  G. U b . d. m ethodische B ehand lg . d. B e lie b the itsu n te r- 
suchungen. Z P d P s  18, 13 — 23. 1917.

179. — Ub. A na lyse  u . E in te ilg . der M o tiv e  be i d. B e lieb the itsun te rsuchun- 
gen. Z A n g P s  14, 1 — 39. 1919.

179a. K a r m e l , W . B e lie b th e it u . U n b e lie b th e it de r U n te rrich ts fach er.
P h a r u s  4 ( 4 - 5 ) .  24 S. 1913.

179b. K a r r e n b e r g , C. D ie  B e lie b th e it de r U n te rrich ts fach e r. B re m e r  
S c h u łb la t t  17. Jh rg . ( 1 - 2 )  1911.

180. K e s s e ł r i n g ,  M . U n te rsuchg. iib .  Idea le  im  hoh. Jugenda lte r. Z P d P s  

20, 1 2 -3 7  u. 8 9 -1 0 3 . 1919.
181. — D . S te llung  d. S ch iile r zu  d. U n te rrich ts fa ch e m . D P s  1, 313— 331. 

1 9 1 7 -1 8 ; 2, 1 8 4 -2 0 1 , 2 9 7 -3 2 1 . 1 9 1 8 -1 9 .
182. Kohn, K .  Ub. B e lie b th e it u. U n b e lie b th e it v . U n te rrich ts fach em . 

Z P d P s  19, 2 9 6 -3 3 2 . 1918.
183. L o d e ,  A . E x p . U n te rsuchg. iib .  d. U r te ils fa h ig k e it u . U rte ilsbes tand ig - 

k e it  d. S chu lk inde r. Z P d P s  15, 3 2 7 -3 3 5 . 3 6 9 -3 9 3 ; 1914, 16, 502 
b is  512. 1915.

184. M a y e r , H . K in de ride a le  (E xp.-padag. S tud ie  z. R e lig ions- u. M ora l- 
pad.). K e m p te n  u . M iinchen . Kose l. 155 S. 1914.

185. N a g y ,  L . Ps. des k in d lic h e n  Interesses. A us d. U ngarischen. P d M n g  9, 
Lpzg. 191 S. 1912.

185a. P o m m e r , O. D . E rforsehg. d. B e lie b th e it de r U n te rrich ts fach e r. 
K .  K .  S ta a ts g y m n a s iu m  W ie n , J a h re s b e r. 1914. 33 S.

186. R e y m e r t ,  M . L .  Ub. P ersonlichke its ideale im  hóh. Jugenda lte r. 
S ta tis t. U n te rs . iib .  d. Idea le  v . S ch iile m  norwegischer Lehrerschulen. 
Z P d P s  19, 1 0 -2 8 .  1918.



V I. Affektleben. Charakter. Moralisehe Fahigkeiten.

187. S c h e i f ł e r , H . Z u r Ps. d. Geschlechter: Spielinteressen d. Schula lters.
Z A n g P s  8 ,1 2 4 -1 4 4 .  1914.

187a. W a ł s e m a n n , H . Das Interesse. 3 . A u fl.  108 S. Habe lschw erdt, 
F ranke  1920. (E n th a lt  E rhebungen iib e r B e lie b th e it u. U n be lie b th e it 
d . Schulfacher in  V o lks- u. hoheren Schulen.)

Y g l. fe m e r: 249.

V II. A ffektleben. Charakter. M oralisehe Fahigkeiten.
(A B i A b t. B X I I ,  X I I I . )

U b . C haraktero log ie  im  allg . vg l. A l .  V g l. fe m e r A b te ilim g e n  A l i  5, 
A  I I I ,  B V I ,  C V I,  D IV ,  D V .

E in e  U b e rs ich t iib e r den gegenwart. S tand der M e th o d ik  zu r 
P r iifu n g  der m ora lischen R e ife  u n d  U rte ils fa h ig k e it (nebst B ib l.  von  
55 N um m ern) g ib t:

188 S a n d e r ,  H . D . exp. G esinnungspriifung. Ih re  A ufgaben u. M e thod ik . 
Z A n g P s  17, 59— 109. 1920.

E in e  um fangre iche B ib l. z u r Ps. der L iig e  e n th a lt:
189 B a u m g a r t e n ,  F r a n z i s k a . D . L iig e  b. K in d e rn  u n d  Jugend l. (E . 

U m frage in  d. po ln ischen Schulen vo n  Lodz.) B h Z A n g P s  15. 111 S.
1917.

190. B ó r n e r ,  W . C h a rak te rb ildung  d. K in d e r. M iinchen, Beck. 314 S. 1914.
191. F o r s t e r ,  F . W . Schule u . C harakte r. 13. A u f l.  Z iir ic h , SchultheO. 

492 S. 1919.
192. J a c o b s o h n - L a s k ,  L . U b . d. F em a ld ’ sche M ethode z. P r iifg . d. s it t -  

lichen Fuh lens u . iib . ih re  w e ite re  Ausgestaltg . B h Z A n g P s  24. Lpzg., 
B a rth . 84 S. 1920.

192a K a u s , O. U b . Lu ge nh a ftigk . be im  K in de . I n  N r. 69a, 207—225.
193. K erschensteiner , G. C harak te rbeg riff u. Charaktererziehung.

2. A u fl.  Lpzg ., Teubner. 267 S. 1915.
194. K o l l a r it s , J . C harakte r u . N e rvo s ita t. B e rlin , Springer. 244 S. 1912. 
195 L e v y - S u h l , M . D . P riifg . der s itt lic h e n  R eife  jugend l. A ngek lag te r

u. d. R eform vorsch lage zum  § 56 d. deutschen Strafgesetzbuches. 
S tu ttg a r t ,  Enke . 41 S. 1912.

196. L i n d n e r ,  R .  M ora l-ps. A usw ertung  fre ie r K inderze ichnungen. Z P d P s  

15, 1 6 0 -1 7 7 . 1914.
197. M o l l ,  A. S exu a lita t u. C harakter. Z e its c h r . / .  S e x rw lw is s e n s c h a ft 10 

( 1 - 3 ) .  1914.
198. M O l l e r - F r e i e n f e l s , R . In d . Verschiedenheiten des A ffek tlebens u. ih re  

W irk g . im  re lig ., k iin s t l.  u . philos. Leben. Z A n g P s  9, 77— 131. 1915.
199. P a n n e n b o r g ,  W . A . B e itr . z. Ps. d. m u tw illig e n  Personen. Z A n g P s  9 

137— 148. 1915. (Psychograph. E igenschafts lis te  nach H eym ans- 
W iersm a.)

200. R o t h . H .  D .s it t l ic h e U r te i l  d. Jugend.B orna-Le ipz ig .N oske. 78S. 1915.

Y g l. fe rne r: 71, 81 b, 82, 89, 159, 223, 338, 343a.
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0. Kindheit und Jugend. Geschlechter.
1. A llgem eines iib e r K indespsychologie und Jugendkunde.

(A B i A b t.  C I . )

201. G ray, C. T . E d u ca tio na l Ps. P s B u  16 (9), 315—333. 1919. (Sam m el- 
b e ric h t u. B ib l.  vo n  187 N r. fa s t ausschlieBlich am erikan . V e rf.)

202. M it c h e l l , D . C h ild  Ps. P s B u  16 (9), 199 — 315. 1919. (Sam m el- 
b e rie h t u. B ib l.  v o n  64 N r. fas t ausschlieBlich am erikan . V e rf.)

203. V om  w ahren Wesen d. K inderseele. R e d ig ie rt vo n  D . H . v. Hug- 
H e l l m u t h . Im a g o  2, 513 — 536. 1913; 3, 85 — 94. 1914. (B erich te  
iib . psychoana lytische U nte rsuchungen versch. V e rf.)

204. B in e t , A .  D . neuen G edanken i ib .  d. S chu lk ind . D eutsch v . A nschutz

u. R u tt m a n n . Lpzg ., W und e rlich . 291 S. 1912.
205. B u h le r , K . D . geistige E n tw ic k lg . d. K indes. Jena, G. F ischer.

2. A u fl.  463 S. 1921.
206. — A b riB  d. geistigen E n tw ic k lg . d. K indes. Lpzg ., Quelle &  M eyer. 

154 S. 1919. (Wissensch. u. B ild g . N r. 156.)
207. C lapar£de, E . Ps. de 1’en fan t e t Pódagogie exp. 5. A u f l.  Gśneve, 

K u n d ig . 571 S. 1916.
208. G aupp, R . P s. d. K indes. 4. A u f l.  Lpzg ., Teubner. 172 S. 1918. 

(Aus N a tu r  u n d  Geistesw. B d . 213— 14.)
2 0 9 .  G r o o s , K . D . Seelenleben des K indes. 5 .  A u fl.  vo n  A B i 8 8 0 .  3 1 2  S. 1 9 2 1 .

210. H oward, F . E . Ps. differences between ch ild re n  and adu lts . P d S e  20 
(2), 2 3 6 -2 4 0 . 1913.

211. H ug- H e l l m u t h , H . v. A . d. Seelenleben d. K indes . E . psychoanal. 
S tud ie . S ch rifte n  z. angew. Seelenkunde 15. Lpzg. u . W ien , D euticke . 
170 S. 1913.

212. L o bsien , M . E xp . p ra k tischeS ch iile rkunde . Lp zg ., Teubner. 295S. 1916.
213. M e u m a n n , E . Vorlesungen z. E in fi ih rg . in  d ie  exp. Padagog ik u. ih re  

ps. G rund lagen. 3 Bde. Lp zg ., E nge lm ann . B d . I .  3. A u f l.  725 S.
1916. B d . I I .  2. A u f l.  800 S. 1920. B d . I I I .  2. A u f l.  919 S. 1914.

214. — A b riB  d. exp. Padagog ik 1914. 2. A u f l.  Lp zg ., Engelm ann, 
462 S. 1920.

215. R u h lE j O. D . p ro le ta rische  K in d .  M iinchen , Langen. 262 S. 1 9 1 1 .

216. Stern , W . Ps. d. fr iih e n  K in d h e it .  Lp zg ., Quelle &  M eyer. 2. A u f l.  
372 S. 1921.

217. — D . Jugendkunde ais K u ltu r fo rd e ru n g . M it  bes. B e riicks . d. B e- 
gabungsproblem s. Z P d P s  17, 273— 311. 1916. A u c h  separa t: Lpzg., 
Quelle u. M eyer. 83 S. 1916.

218. — Z. verg le ichenden Jugendkunde d. Geschlechter. I I I .  deutscher 
K o n g r. f. Jug en db ild ung  u. Jugendkunde. 17— 38. 1914.

219. T u m l ir z , O. E in fi ih rg . in  d. Jugendkunde. I .  D . geistige E n tw ic k lg .
d. Jugend l. Lpzg ., K lin k h a rd t .  291 S. 1920.

220. V arendonck, J. Recherches su r les Sociótós d ’enfants. I n s t i t u t  
S o lv a y . T r a v a u x  de l ’I n s t .  de S o c io lo g ie  12. B riisse l u . Lpzg . 93 S.
1914.



220a. W a d d ł e ,  C h .  W . A n  In tro d u c t io n  to  C h ild  Ps. L o n d o n , H a rra p
1919.

221. W u l f f e n , E . D . K in d ,  sein Wesen u. seine E n ta rtu n g . B e rlin , Langen- 
seheidt. 542 S. 1913.

V g l. fe rne r: 80— 81 a, 101, 247, 261, 262, 268.

• I I I .  Psychographische Schiilerlisten. 529

I I .  E inzelne K inder. E inzelne A lte rsstu fen.
(A B i A b t.  C I I ,  I I I ,  I V 2.)

221a. B a u m g a r t e n  , F . D . In te llig e n zp rfg . e. Schachwunderkindes. 
P r a k P s  1 (8 ). 1920.

222. D ix ,  K .  W . K o rp e r l. u. geistige E n tw ic k lg . e. K indes. Lpzg., W under- 
lich . I .  Ins tink tbew egungen. 78 S. 1911. I I .  D ie  Sinne. 174 S. 1912.
I I I .  V o rs te lle n  u . H ande ln . 148 S. 1914.

223. H e r w a g e n , K . D e r S iebenjahrige. Versuch e. G efiih ls- u . V orste llungs- 
t y p ik  u. ih re  Anw endg. a u f d. G esinnungsunterrich t. B h Z A n g P s  22. 
92 S. 3 A bb . 1920.

224. K r a u s e ,  P. D . E n tw ic k lg . e. K indes  v . d. G eb u rt b is zum  E in t r i t t  
in  d. Schule. Lpzg ., W und e rlich . 101 S. 1914.

225. D o l b e a r , K .  E . Precocious ch ild ren . P S e  19 (4), 461 — 491. 1912.
226. G r a f , A . S ch iile rjah re . E rlebnisse u. U rte ile  na m ha fte r Zeitgenossen. 

Berlin-Schoneberg, F o r ts c h r it t  G. m . b . H . 349 S. 1912.
227. L o b s ie n ,  M . Unsere Z w o lfjah rige n  u. d. K rie g . S aem ann-Schriften 15. 

Lp zg ., Teubner. 56 S. 1916.

V g l. fe rn e r: 246a, 253, 294.

I I I .  Psychographische S ch iile rlis ten . (A B i A b t.  D I V  1.)

(V g l. auch A b t.  A l i  3 dieser B ib l.)

L ite ra tum achw e ise  iib e r  Schiiler-Personalbogen s ind  e inzu fo rdem  vo n  der 
„B ib lio g ra p h ie  des Pad.-psycho l. In s t itu ts “  in  M iinchen, Rosenta lschulhaus 
(fas t 100 E n tw iir fe )  u n d  vo m  Ps. Labo r. in  H a m bu rg , D o m str. V e ro ffe n t- 
l ic h t  s indL ite ra tu rve rze ichn isse  in  N r. 150, 230, 231, 232 dieser B ib liog raph ie .

228. B r a u n s h a u s e n ,  N . P s . Personalbogen ais H i lfs m it te l f. Padagogik
u. Beru fsbera tg . Z A n g P s  15, 1 — 32. 1919. A u ch  separa t: S c h r i f ie n  
z. P s . d . B e ru fs e ig n u n g  7. Lpzg ., B a rth . 1919.

229. D u v i ł l a r d ,  E . L a  fiche in d iv id u e lle . L ’In te rm e d ia ir e  des Ź d u c a te u rs  3 ,  

(2 4 -2 6 ) .  1915.
230. H u t h , A .  G rundsatz lichesub. Personalbogen. Z P d P s  22,117— 125. 1921.
231. L i p m a n n , O. Ps. Schulbeobachtg. B e r ic h t iib . d. S tand  d. Problem s. 

Z A n g P s  17, 1 9 5 -1 9 8 . 1920.
232. M u c h o w , M a r t h a . P s . Beobachtungsbogen f. S chu lk inde r 1919.

3. A b d ru ck . (A . d. H a m bu rg e r P s .-La bo ra to riu m .) Lpzg ., B a rth . 
16 S. 1921.

S t e r u .  D ifferentielle Psychologie. 3 4
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2 3 2  a. R e b h u h n , H .  E n tw u r f  eines psychographischen Beobachtungs- 
bogens f i i r  begabte V o lkssch iile r. Z A n g P s  13, 41 6  — 4 2 8 . 1918. A uch 
separa t: Lp zg ., B a rth . 1918.

23 3 . W e ig ł , F . .  D .  P sychogram m  e. Schulklasse ais U n te rlage  f .  padagog. 
M afinahm en. Z P d P s  18, 1 3 2 — 150. 1917.

V g l. fe m e r: 237, 240a, 243, 360, 365, 379a.

IV . D iffe renzierung der Schulleistungen. (A B i A b t.  C IV .)

234. B o b e r t a g ,  O. K o rre la tio n s -s ta tis t, U nte rsuchg. iib . d. U n te rr ic h ts - 
le is tungen d. S ch iile r e. hoh. L e h ra n s ta lt. Z A n g P s  10, 169— 187.
1915. (V g l. N r. 240.)

235. B u r t . C. T he  D is tr ib u t io n  and  R e la tions o f E du ca tio n a l A b ilit ie s . 
London , D a r lin g  &  Son. 93 S. 1917. (R e p o rt b y  the  E du ca tio n  
O ffice r s u b m ittin g  3 P re lim in a ry  M em oranda b y  M r. C y r il B u r t ,  
Psycho log is t.)

236. D e u c h l e r , G. U b . d. B es tim m ung  v . R a ngkorre la tionen  aus Zeugnis- 
no ten. Z A n g P s  12, 395—439. 1917.

236a. H a n u s ,  P. H . School E ffic ie n cy . A  C onstrue tive  S tudy . N ew  Y o rk . 
W o rld  B oo k  Co. 1913.

237. H e y m a n s ,  G. u .  W ie r s m a ,' E . A lte rsversch iedenhe iten  b. m ann l. u. 
w e ib l. M itte ls c h iile m . Z A n g P s  11, 441—464. 1916

238. K e r s c h e n s t e i n e r ,  G. D . G rundax iom  d. Bildungsprozesses u. seine 
Folgerungen f.  d. S chu lorgan isa tion. B e rlin , U n io n . Deutsche Verlags- 
gesellsehaft 68 S. 1917.

239. K l i n k e n b e r g ,  L .  M . A b le itu n g  v . Geschlechtsunterschieden aus 
Zensu rs ta tis tiken . Z A n g P s  8 , 228—266. 1914.

240. M a r g is ,  P. Bem erkg. zu  d. Bobertagschen ko rre la tio nss ta tis t. U n te r
suchungen iib . d. U n te rrich ts le is tun ge n  hoh. Schiile r. Z A n g P s  10, 
1 8 8 -1 9 2 . 1915. (V g l. N r. 234.)

240a. S c h n e i d e r , M. N e g a tiv  u. p o s it iv  k rit is c h e  Bem erkungen z. Schul- 
zeugnis. F ra u e n b i ld u n g  19, 122— 136. 1920.

241. . W i t t h ó f t ,  H . W . A nregungen zu e. S ta t is t ik  iib . d. Schulbahnen
d. V o lkssch iile r. Z P d P s  13, 597— 623. 1912.

242. W y e n b e r g h ,  J. v a n  d e n .  D . O rgan isa tion  d. Volksschulwesens au f 
d iffe ren tie ll-ps . G rundlage. Lp zg ., Quelle u . M eyer. 108 S. 1918.

V g l. fe m e r: 150, 174.

V . Auslese begabter S chiiler. (A B i A b t.  C IV  5.)

D ie  gesamte zugangliche L ite ra tu r  is t  verze ichnet (66  N um m ern ) u n d  groBen
te ils  besprochen in

243. S t e r n ,  W . D ie  Ps. u . d. Schiilerauslese. ( Sonderahdruck des IV .  Te ils  
v o n : D ie  In te llig e n z  . . . ,N r .  150 dieser B ib l. )  Lpzg ., B a rth . 69 S. 1920. 

V g l. fe m e r: 16, 238, 242, 288.
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244. B ernfeld , S. t lb .  Schiilervere ine. Z A n g P s  11, 167 — 213. 1916.
245. B lOher, H . D . deutsche W andervogelbewegung ais erotisches Pha- 

nomen. B e rlin , Weise. 160 S. 1912.
246. B oodstein. Prob lem atische N a tu re n  iib e rh a u p t u. im  w e ite ren solche 

sehon im  jugend l. A lte r . Z K i  19 (3, 5 — 10) 161— 169, 354—358, 
4 2 6 -4 4 5 , 4 8 8 -5 0 4 , 5 6 9 -5 9 8 . 1914.

246a B r a u n , O. Aus d. nachgelassenen S ch rifte n  eines F riihvo llende ten . 
(H er. J . Vogelste in .) B e rlin , Cassirer. 307 S. 1920.

247. D ie  E n tw ic k lu n g s ja h re .  H rsg . vo n  E ger, J ohs. u n d  H e it m a n n , L . 
Ps. S tud ien iib e r die Jugend zw ischen 14 u n d  25. Lpzg ., V e rlag  von  
P au l Eger. 1912 — 17. — H e ft  1: J . E ger, D ieB e deu tu ng  der Jugend-Ps. 
49 S. H e ft  2: C. Sc h u łtz , D ie  H a lbs ta rken . 40 S. H e ft  3: E lisabeth  
J aeckeł , W eib liche  D orfjugend . 24 S. H e ft  4 : L . H e it m a n n , D er 
R ealsch iiler. 36 S. H e ft  5: O. G erok, D e r H a nd w erke rleh rlin g . 57 S. 
H e ft  6 : A gnes Sapper, Das D ienstm adehen. 24 S. H e ft  7: P r. M a h le r , 
D ie  Psyche d. J u g e n d l u. d. religiose M om ent in  d. Jugendpflege. 
H e ft  8 : R . Z entgraf. D e r Soldat. E . Versuch z u r M ilita r-P s . 39 S. 
H e ft  9: W . Cłassen , Das stadtgeborene Geschlecht u n d  seine Z u k u n ft. 
45 S. H e ft  10: H elene  G lau e -B ułss , Das Schwarm en der jungen  
Madchen. 34 S. H e ft  11: E . P rufer, D ie  dienende w e ib l. Land - 
jugend. 23 S.

247a. E n tw ic k lg . u . E rz iehung d. Jugend w ahrend d. P uberta tsze it. H rsg . 
v . d. H a m bu rg e r O rtsgruppe d. B . r. Schulre form . (Verschiedene B ei- 
trage.) S a e m a n n s c J ir ijte n  7, 1913. Lpzg ., Teubner.

247b. E vard, M . L ’Adolescente. Essai de ps. exp. N euchate l, D e lachaux 
e t N iestlś . 214 S. 1914.

248. F isc h er , A . D .neue  Jugendbewegung. Z P d P s l6 ,2 2  — 37u .74 — 84. 1915.
249. K essełring , M . t jb .  d. P roblem e der Jugendlichen. Z P d P s  21, 

41 — 5 3 ,9 2 — 104. 1920. (F rageste llung an die J u g e n d l.: W elche Fragen 
haben E uch  besonderes K op fzerbrechen veru rsach t ?)

250. K o h ł , A . P u b e rta t u. S 'exualita t. TJntersuchg. z u r Ps. d. E n tw ic k - 
lungsalters. W iirz b u rg , K ab itzsch . 1911.

2 5 0 a .  P roczek. P s .  de 1’Adolescente. Lausanne, Im p r . cen tra le . Ohne 
Jah r. (1917?).

2 5 1 .  R ic h e r t , H . P s .  u . P adagog ik d. E n tw ick lu ngs jah re  (V o rtrag ). B e rlin , 
U n ion . 43 S. Ohne Jah r.

252. Spkanger, E . V o n  der ew igen Renaissance. D tsch . P h ilo logenb l. 25 
(1). 1916. A bg ed ruck t in :  Spranger, K u ltu r  u . E rz iehung. Lpzg ., 
Quelle u. M eyer, 132— 151. 1919.

253. Stern , H . Z u r Ps. der V ie rzehn jahrigen . A rch . f .  Pad. T e il I I :  D  
pad. Forschg. 1 (4), 434—466. 1913.

254. Stern, W ., D . Inyersionsw elle . E . ze itgesch ichtl. B e itr .  z u r Jugend-Ps. 
Z P d P s  21, 1 6 1 -1 7 1 . 1920.

255. Tagebuch e. ha lbw iichs igen Madchens. Q ue llenschriften z seel. E n t 
w ick lg . N r . I .  In te rn a t.p s y c h o a n a ly t.V e rła g . L p z g .u .W ie n .247S. 1919.

V g l. fe m e r: 186, 197, 261, 262, 271, 320a, 379a u. A b t. D V .
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V II .  K rie g  und kindliches (jugendliches) Seelenleben.

Um fassende B ib l.  (80 N u m m em ) nebst Besprechungen in  den Sammel-
be rich te n :

2 5 6 .  K e l l e r ,  H .  K rie g  u n d  Schule. Z A n g P s  1 2 ,  1 0 8 — 1 5 2 ;  1 3 ,  2 6 3 — 2 9 0 ;  

1 4 ,  1 0 9 - 1 1 4 .  2 0 1 - 2 4 6 .  1 9 1 7 - 1 9 1 9 .

Zw ei Sam m elwerke zu  dem  Them a s ind :
2 5 7 .  Jugend l. Seelenleben u . K rie g . M a te ria lien  u . B erich te . H rsg . von  

W . S t e r n .  B h Z A n g P s  1 2 .  1 8 1  S .  1 5  A bb . 1 9 1 5 .

258. Schule u . K rie g . Sonderausstellg. i. Z e n tra lin s t itu t  f. E rz ie hu ng  u. 
U n te r r ic h t in  B e rlin . B e rlin , W eidm ann. 206 S. 1915.

2 5 8 a .  C habot, R ź m y  e t S im o n . N o s  enfants e t l a  guerre. (R e su lta t d ’une 
enąuete). Paris , A lcan. 80 S. 1917.

V g l. fe m e r: 227.

V I I I .  Psychische Geschlechtsunterschiede. (A B i A b t.  V I —I X . )

B is  1917 e insch lie filich  lie g t eine fa s t vo lls tand ige  B ib l.  v o n  m ehreren 
h u n d e rt N u nu ne rn  v o r  in  dem  fo lgenden B u ch  von  L ip m a n n . Das L ite ra tu r-  
verze ichnis w ird  fo rtgese tz t u n d  is t  einzusehen im  In s t i t u t  f. angew. Ps.,

B e r lin  C. (Schlofi).

259. L ip m a n n , O. Psychische G eschlechtsunterschiede. B h Z A n g P s  14a u. 
14b. 108 u. 172 S. 1917.

U b e r 88 am erikan . A rb e ite n  a. d. Jah ren  1910— 1914 b e ric h te t das 
S am m elre fe ra t:

260. W o lley , H .  T h .  The Ps. o f Sex. P s B u  11 (10), 3 5 3 -3 7 9 . 1914. 

Zw ei Sam m elwerke, d ie  d ie  psychischen Geschlechtsunterschiede im  
Jug enda lte r behandeln, s ind :

261. D . U n te rsch ied  d. Geschlechter u . s. B edeu tuhg  f.  d. ó ffe n tl. Jugend- 
erziehung. I I I .  deutscher K o n g r. f .  Jugendb ildg . u n d  Jugendkunde 
zu Breslau. O k to be r 1913. A r b .  d . B u n d e s  j .  S c h u lre fo rm  8 . Lpzg ., 
Teubner. 184 S. 1914.

262. Stern , W . D ie  A usste llung  z. verg le ichenden Jugendkunde d. Ge
schlechter a. d. I I I .  K on g re fi f i i r  Jugendb ildg . u . Jugendkunde in  
B reslau O k t. 1913. A r b .  d . B u n d e s  / .  S c h u lre fo rm  7. Lpzg ., Teubner. 
54 S. 1913.

E in e  neue G esam tdarste llung g ib t :
263. L ie p m a n n , W . P s . der F ra u . Versuch e. synthetisehen, sexual-ps. E n t-  

w icklungslehre . B e r lin  u. W ien , U rb a n  u . Schwarzenberg. 315 S. 1920.

Y g l. fe m e r: 114, 174, 176, 187, 218, 239, 247, 255.
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1). Besondere Yerhaltungsweisen 
und Fahigkeiten.
I .  V erha lten zu r K unst.

1. K i i n s t l e r t u m  im  a l lg e m e in e n .  (A B i A b t.  D I ,  1, 2.) 

t ib .  d. asthetische E m p fa n g lic h k e it vg l. auch Abschn. B i l  dieser B ib l.

264. M eyer , T h . A . D . P e rso n lichke it d. K iin s t le rs  im  K u n s tw e rk  u. ih re  
asthetische B edeutg . Z A e s t  9, 47— 65. 1914.

2 6 5 .  M u lle r - F r e ie n f e l s , R .  P s .  de r K u n s t. L p z g ., Teubner. 2  Bde. 
2 3 2  u. 2 1 6  S. 1 9 1 2 .  (Insbes.: B d . I ,  E rstes B u ch  I I : T ypen  des K u n s t-  
genieflens; B d . I ,  Zweites B u c h : Das k iins tle rische  Schaffen.)

266. P annenborg , H . J . u. W . A . Z u r Ps. d. K iin s t le r  I I I .  Z A n g P s  13, 
161 — 178. 1918. (M aler u. K om pon is ten ). (Anw endg. der b iograph . 
E igenschafts lis ten  nach H eym an s -W ier sm a .)

267. P fis t e r , O. D . E n ts teh un g  d. k iins tle rischen  In s p ira tio n . Im a g o  2,
4 8 1 -5 1 2 . 1913.

268. R e v ć s z , G. U b . d. fr iih z e it ig e  A u ftre te n  d. Begabung. Z A n g P s  15, 
3 4 1 -3 7 3 . 1919.

269. U t it z  , E . G rund legung d. allgem . Kunstw issenscha ft 2 Bde. S tu t t 
ga rt, E nke . 1914 u. 1920. (Insbes. B d . I I ,  K a p . 2: D e r K iin s t le r. 
S. 1 6 0 -2 7 9 .)

V g l. fe rne r: 42, 198, 226, 281, 302.

2. L i t e r a r is c h e s  S c h a f fe n .  D ic h t u n g .  S c h a u s p ie lk u n s t .

(A B i D I  3.)

270. M oog, W . P s. der L ite ra tu r .  Z P s  67, 3 3 2 -3 4 9 . 1913. (Sam m el- 
b e ric h t iib e r 23 N um m ern .)

271. G ie s e , F . D . fre ie  lite ra rische  Schaffen b. K in d e rn  u. Jugendlichen. 
B h Z A n g P s  1. 220 u. 242 S. 1914.

272. G loege, G . N o va lis ’ „H e in r ic h  vo n  O fte rd in gen“  ais A u sd ru ck  seiner 
P erson lichke it. Lp zg ., Avenarius. 188 S. 1911.

273. G roos, K .  D . Sinnesdaten im  „R in g  der N ibe lun ge n ". A rG s P s  22, 
4 0 1 -4 2 2 . 1912.

274. H in r ic k s e n  , O. Z u r Ps. u. Psychopatholog ie d. D ich te rs . W iesbaden, 
Bergm ann. 95 S. 1911.

274a- J entsch , E . Das Pathologische b. O tto  Lu d w ig . G rN S e e  90. 1913.
275. K ayssler , F . D . Schaffen d. Schauspielers. B e r ic h t  u b e r d e n  B e r l in e r  

K o n g r .  f .  A s th e t ik  u .  a l lg .  K u n s iw is s .  S tu ttg a r t.  392—404. 1914.
276. K ostowa, W era. D . Bewegungen u . H a ltu n g e n  d. menschl. K o rpe rs  

in  Conrad F e rd ina nd  M eyers Erzah lungen. Z A n g P s  11, 29— 89.
1916.

277. K u n ze , K . D . D ic h tu n g  R ich a rd  Dehm els ais A usd ruck  der Z e it- 
seele. B e it r .  z. K u l t u r -  u .  U n ive rsa lg e sch . 26. 140 S. 1914.
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278. L e w i n , L . F r. H ebbe l. B e itr .  zu  e. Psychogram m . H e b b e l-F o rs c h u n g e n  

N r. V I .  B e rlin -S te g litz , B eh r. 152 S. 1913.
279. O p p e n h e i m .  In d iv id u a l-p s . Bem erkg. zu  T h . M ann ’s N ove lle  „D e r  

T o d  in  V ened ig“ . Z e its c h r .  f .  I n d im d . - P s .  1 (1 ) .  1914.
279a. R e i c k e , I ł s e .  Das D ic h te n  i .  p s .  B e tra ch tung . Z A e s t  10, 290— 345.

1915.
280. S a d g e r , J . F r ie d r ic h  H ebbe l. E . psychoana ly t. Versuch. S c h r if te n  

z. an gew . S ee leń leh re  18. 374 S. 1920.

V g l. fe m e r O la, 93a.

3. B i ld e n d e  K u n s t .  K in d e r z e ic h n u n g .  (A B i A b t.  D I  6 u. D I I  3.)

281. L o e w e n f e ł d , L .  t jb .  d. geniale G e is tes ta tigke it m it  bes. B eriicks . d. 
Genies f. b ildende  K u n s t. W iesbaden, J . F . Bergm ann.

282. P a n n e n b o r g ,  H . J . u . W . A . D ie  Ps. d. Zeichners u. M alers. Z A n g P s  
12, 230—275. 1917. (A nw endung de r b iog raph . E igenschafts lis ten  
nach H e y m a n s - W ie r s m a . )

283. C h i ł d s , H . G. M easurem ent o f th e  d ra w in g  a b il i ty  o f 2177 ch ild ren  
in  In d ia n  C ity  school systems b y  a supplem ented T h o rn d ike  scalę. 
J E d P s  6  (7), 3 9 1 -4 0 8 . 1915.

284. G r o s s e r ,  H . u n d  S t e r n , W . (Herausgeber). D . fre ie  Zeichnen u. 
F o rm en  d. K indes . Sam m l. v . A bhand lungen aus Z A n g P s .  Lpzg ., 
B a rth . 260 S. u. 56 T a f. 1913.

285. K r ó t z s c h . W .  R h y th m u s  u. F o rm  in  d. fre ien  K inde rze ichng . Lpzg ., 
Haase. 133 S.. 82 A bb . 1917.

286. P e t e r  , R . B e itr .  z. A na lyse d. zeichnerischen Begabung. Z P d P s  15.
9 6 -1 0 4 . 1914.

287. R u t t m a n n , W . J . Ps. des Zeichnens. Z P d P s  15, 430 — 435. 1914. 
Sam m elreferat. (F o rtfu h ru n g  vo n  1258a.)

288. W i s c h e r , P . Z u r A usw ah l u. P r iifg . d. zeichnerisch Begabten. Z P d P s  
20, 2 1 9 -2 3 1 . 1919.

V g l. fe m e r: 196, 266.

4. M u s ik .  (A B i A b t.  D I  5 u. I I  2.)

289. B a r t s c h , K . S tehen m usika l. Begabung u. wissensch. Begabung in.
e. besonderen V erhaltn isse. zue inander? Z A n g P s  17, 144— 152.
1920.

289a.F£is, O. H e c to r B e rlio z , eine pa thograph. S tud ie. O N S ee  81, 1911.
290. H e i n i t z ,  W . E x p . U n te rsuch . iib . das M e trum . Z A n g P s  14, 90— 108.

1919.
291. P a n n e n b o r g ,  H . J . u . W . H . Z u r Ps. der M usiker. Z P s  73, 91 — 136. 

(Anw endg. der b iograph . E igenschafts lis te  nach H e y m a n s - W ie r s m a . )

292. Rźv£sz, G. O b. m us ika l. Begabung. B e r ic h t  i ib e r  d . 6 . K o n g r .  f .  e x p . 
P s y c h o l.  Lpzg. 1914.

293. — D . m us ika l. W und e rk in d . Z P d P s  19, 29—34. 1918.
294. — E rw in  N y iregyh az i. Ps. A na lyse e. m usika lisch  hervorragenden 

K indes. Lpzg ., V e it. 148 S. 1916.
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295. R u p p . H .  t ib .d .P r iifu n g m u s ik a l.F a h ig k e ite n . I . Z A n g P s 9 , 1 — 76. 1915.
296. S c h u s s ł e r ,  H .  D . unm usikalisehe K in d . Z A n g P s  11, 136— 166. 1916.
297. S e a s h o r e ,  C. E . The Ps. o f M usica l T a len t. B os to n : S ilve r, B u rd e tt. 

288 S. 1919.
V g l. fe m e r: 84a, 91a, 93a, 124, 266, 310.

I I .  Weltanschauung. Philosophie. (A B i A b t. D H L )

298. G r o o s ,  K . D . paradoxe S t il in  Nietzsches Z a ra th uś tra . Z A n g P s  7, 
4 6 7 -5 2 9 . 1913.

299. H jtschm ann  , E . Schopenhauer. Versuch e. Psychoanalyse. Im a g o  2, 
1 0 1 -1 7 4 . 1913.

300. J a s p e r s , K .  P s . d. W eltanschauungen. B e rlin , Springer. 428 S. 1919.
301. Josenhans, G. D . W e rtu rte ile  in  F ich tes B rie fe n  u. Tagebiichern. 

Z .  f .  P h i lo s .  u .  p h ilo s .  K r i t i k  159, 1 — 19. 1915.
302. M u l l e r  - F r e i e n f e ł s ,  R . P erson lichke it u. W eltanschauung. Ps. 

U nte rsuchg. zu  R e lig ion , K u n s t u. Philosophie. Lpzg., Teubner. 
274 S. 1919.

V g l. fe m e r: 42, 198, 226.

I I I .  Mathematische Begabung und Rechenfertigkeit. (A B i A b t.  D I V . )

303. B randenberger , K .  D . Zahlauffassung b. Schu lk inde. B e i t r .  z. 
p d d a g . F o rs c h g . 1, 87 S. 1914.

304. C o u r t i s ,  S. A . M anua ł o f In s tru c tio n s  fo r  g iv in g  and  scoring the  
C ourtis  S tandard  Tests. D e tr o it ,  M ic h . : D e p t . C o o p e rą tw e  R es ., C ourtis  
S tan da rt Tests. 1914.

305. F i s h e r ,  S. C. A r ith m e tic  and reasoning in  ch ild ren . P d S e  19, ( 1) 
4 8 -7 7 .  1912.

306. K a t z , D . Ps. u n d  m athem at. U n te rr ic h t. A b h a n d lg .  i i .  d . m a th e m . 
U n te r r ic h t  i .  D e u ts c h ld . 8 (8 ). Lpzg ., Teubner. 120 S. 1913.

3 0 7 .  L a z a r ,  E . u . P e t e r s , W . Rechenbegabg. u .  R echendefekt b. abnorm en 
K in d e m . F s P s  8 , 1 6 7 -1 8 4 . 1915.

308. M a d a y , S t . v . D . F a h ig k e it d .  Rechnens be im  Menschen u .  be im  T iere. 
Z A n g P s  8 , 2 0 4 -2 2 7 . 1914.

309. M u l l e r ,  G. E . Neue Versuche m it  R iick le . Z P s  W ,  193—213. 1913. 
(Andere Versuche M u l l e r s  m it  R u c k l e : A B i 1308 u . diese B ib l.  136.)

310. S c h u s s ł e r ,  EL D ie  K o rre la tio n  zw. Rechnen u. Singen. A rcW u /. 
P a d . 2, T e il I I :  D ie  P a d . F o rs c h g ., 1 5 3 -1 6 3 . 1914.

311. S c h u l t z e , F . E . O. Ind .-d iagnostische S tud ien. I .  D ie  Rechenprobe. 
F s P s  5 (3), 1 7 3 -2 1 5 . 1918.

312. T h o r h d ik e , E . L . M easurements o f a b il i ty  to  solve a rith m e tic a l 
problem s. P d S e  21 (4), 495—503. 1914.

313. V oigt , W . t lb .  d. Anlage z . Rechnen. U n tersuchg. an  V o lksschu lem
u. -sch iile rinnen im  A lte r  v . 10— 14 Jahren. A rc h .  f .  P a d .  1 (2). T e il I I :  
D ie  P a d . F o rs c h g ., 1 2 9 -1 9 7 . 1913.

314. — U nte rsuchg. iib . d. anschaulich-geom etrische D enken de r Zehn- 
b is Zw anzig jahrigen. Z P d P s  22. 1921.

V g l. fe m e r: 42, 48, 49, 221 a, 379.
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IV . Religiose Personlichkeiten und Verhaltungsweisen.
(A B i A b t.  D V .)

315. B e h n , S. t łb .  d. re lig iose Genie. A rc h .  / .  R e lig io n s p s . 1, 45— 67. 1914.
316. B erguer, G. Quelques T ra its  de la  V ie  de Jśsus au p o in t de vue 

ps. e t psychana ly tiąue . Gśneve. 267 S. 1920.
317. H a l l ,  G. St. Jesus, th e  C h ris t, in  th e  L ig h t  o f Ps. N ew  Y o rk :  Doub le- 

day , Page, 2 Bde. 733 S. 1917.
318. K oepp, W . E in fiih rg . in  d. S tu d iu m  d. R e lig ions-Ps. T iib ing en , M ohr. 

104 S. 1920.
319. L e h m a n n , H . tJb. d. D ispos ition  zum  G ebet u . z u r A nd ach t. Z A n g P s  

10, 1 — 61. 1915. (A u s fiih r l. Fragebogen.)
320. O s t e r r e ic h , T . K .  E in fi ih rg . in  d. R e lig ions-Ps. B e r lin ,  M it t le r .  

156 S. 1917.
320a. R ic h e r t , H . D ie  Relig ions-Ps. d. erwachsenen Schiilers. I n :  E a n d -  

bu ch  f .  d . ev. R e l. -U n te r r .  H rsg . v . R ich e rt. Lpzg., Quelle u. M eyer
1911. I ,  S. 4 1 -8 2 .

320b Schróteler , J. D ie  F rem dbeobach tung in  der re lig ionsps. K in d e r-  
forschg. K a te ch e tis ch e  B ld t te r .  (O rgan d. M iinch .-K a teche ten-V ere ins. 
H rsg. v . G o ttle r). 1921. H e ft  1 — 2 u . 3 — 4.

V g l. fe m e r: 184, 198, 302.
320c W e ig l , F , R e lig io n  u . K in d .  P aderborn  1914.

V . Psychologie des Verbrechers. Jugendliche Delinąuenten.

(A B i A b t.  D V n .)
V g l. auch A b t .  B V I I  dieser B ib l.

320d. G r u h łe , H .W . u .W etzel.A .  (H rsg .) V erb rechertypen . B e rlin , Springer. 
Seit 1913. (Schriftenserie , welche d ie  ps. D u rch fo rschung des D u rch - 
schn ittsyerbrechers v e rtie fe n  so li.)

320e B ir n b a u m , K . D ie  psychopath ischen Verbrecher. B e r lin ,  Langen- 
scheidt. 1914.

321. B ronner , A . F . The C om para tive  S tu d y  o f th e  In te llig e n ce  o f De- 
lin ą u e n t G irls. C o lu m b ia  U n io .  C o n tr ib .  to  E d u c a t io n  68 . N ew  Y o rk . 
T e a c h e r 's  C o llege , C o lu m b ia  U n iv .  95 S. 1914.

322. F r ie d r ic h , J . D . Bedeutg . der Ps. f i i r  d. B ekam pfg. der Verbrechen. 
H annover. 152 S. 1915.

323: G e r v a i, L . K in d l.  u . jugend l. V erbrecher. M iin ch e n , R e in h a rd t. 
144 S. 1914.

323*. G r u h le , H . W . D ie  U rsachen d. jugend l. V erw ahrlosung u . K r im i-  
n a lita t.  S tud ium  z. F rage : M ilie u  oder A nlage. H e id e lb e rg e r A b h d lg .  
a . d . O esam tgeb ie t d . K r im in a lp s .  1, 454 S. B e rlin , Springer 1912. 
M it  B ib l.  von  iib e r 300 N r.

324. K a u f f m a n n .M .  D ie  Ps. des Verbrechens. B e r lin , Springer. 344 S. 1912.
325. L u n d , D . t ib .  d. U rsachen der Jugendasoz ia lita t. S tockho lm , W erner. 

360 S. 1918.
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326. M in e r , J . B . D e fic iency  and  D e linquency. A n  In te rp re ta t io n  of 
M en ta l Testing . P s M o n  21. 355 S. 1918.

327. P annenborg , W . A . t lb .  einige psyehische K o rre la tio n e n  be i e inigen
Verbreehertypen. Z A n g P s  7, 392— 396. 1913. (E igensohafts lis ten 
nach H e ym an s -W ier sm a .)

328. P in t n e r , R . One hund red  ju v e n ile  de linąuen ts  tested b y  th e  B in e t 
scalę. P d S e  21 (4), 5 2 3 -5 3 1 . 1914.

329. P o ł l it z . P .  Ps. des Verbrechers. Lpzg ., Teubner. N a tu r  u. Geistesw.
248. 2. A u f l.  128 S. 1916.

329a. S c h m i d , H . Z u r Ps. d. B ra n d s tifte r. P s . A b h d l.  1 , 80— 179. 1914.
Lpzg. u. W ien , D euticke . (H rsg. C. G. Jung).

330. Strafella , F . G. D e r sozial. P r im itiv e . D ie  H ilfs m it te l d. Verbrechers
u. das P r im it iv e  an ihm . A r K r  68  (1), 1—72. A u ch  separa t: Lpzg . 1917.

331. W il l ia m s , J . H . The In te llig ence  o f th e  D e lin ą u e n t, J . o f D e lin . 
M onographs, 1. W h it t ie r  S ta te  School, C a lif. 198 S. 1919.

332. W u l f f e n , E . D e r Sexualverbrecher. B e r l in ,  Langenscheidt. 2 B de . 
448 u. 546 S. 1912.

V g l. fe m e r: 220. ____________

V I. Lehrer-Psychologie. Padagogische Begabung.
(A B i N r. 378a, 781, 956.)

333. G audig .H .  Z u r Ps. d. S chu lle iters d e rZ u k u n ft. Z P d P s  14, 35—46. 1913.
334. H y l l a , E . V o rfragen  z. P rob lem  der ps. E ig nu ng  f i i r  den L e h rb e ru f. 

D e u tsch e  S c h u le  22 ( 8 - 9 ) ,  2 7 3 -2 8 5 ; (1 0 -1 1 ) ,  3 3 7 -3 4 8 . 1918.
33 4 a. K e r s c h e n s t e in e r ,  G. D . seel. Veran lagung z. E rz iehe r- u. Leh re r- 

be ru f. J h r b .  d . S ch w e iz . Oes. f .  S chu lge s  -P fle g e  20. 1919.
335. L it t , T h .  Le h rfach  u. Le h rp e rson lichke it (2 A bhand l.). N e u e  J a h rb .  f .  

P h ilo lo g ie .  I I .  A b t. B d . 42. H e ft  6 . 1918; Z P d P s  21, 2 2 0 -2 2 2 . 1920.
336. R e i n , W . Z u r padagog. Begabung. M o n a ts s c h r . f .  hóh . S c h u le n .

16. Jah rg . B e rlin . 241 — 247. 1917.
337. V o ig t l a n d e r , E ls e .  Z u r Ps. d. E rz iehe rperson lichke it. Z P d P s  18, 

3 8 5 -4 0 0 . 1917.
V g l. fe rne r: 180, 186, 379.

V II .  Psychologie des Soldaten. (ABi Nr. 327, 572.)
t ib e r  d ie  besondere psyehische V erhaltungsweise u n d  Beschaffenhe it des 

K riege rs  g ib t P . P lau t  eine B ib l.  vo n  102 N u im n e m  in :
338. B e i t r a g e  z. Ps. d. K r ie g e s .  P la u t , P. Psychograph ie des K riege rs . 

L u d w ig , W . B e itra g e  z u r  Ps. der F u rc h t im  K riege . Sc h ic h e , E . Z u r  
Ps. der Todesahnungen. B h Z A n g P s  21. Lpzg ., B a rth . 178 S. 1920.

E in e  E rganzung seines Verzeichnisses (11 m e is t am erikan . P u b lik a 
tionen ) g ib t  P lau t  in  einer Besprechung iib e r St . H a l l  (N r. 342 dieser 
B ib l. )  in  Z A n g P s  18. 1921.

t ib e r  d ie  g e is t ig e  L e is t u n g s f a h ig k e i t  u n d  B e r u f s e ig n u n g  des 
Soldaten s ind  im  A uslando zahlre iche V ero ffen tlichungen  erschienen. 
I n  A m e rika  h a t w ahrend des W eltkrieges eine durchgangige In -  
te llig e n z p riifu n g  a lle r Heeresangehorigen sta ttge funden. (Zusam m en- 
fassende D a rs te llu ng  in  N r. 350.)
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E in en  Sam m elberich t iib e r  48 am erik . A rb . g ib t :
338s. Freeman, F. N . M en tfl1 Tests. (The A n n y  Tests). P s B u  17 (11). 

3 5 3 -3 6 2 . 1920.

I n  D eutsch land  beschrankten sich die E ignungsp riifungen  au f 
S pez ia ltruppen ; doch feh len  system atische V e ro ffen tlichungen  h ie r- 
iib e r noch so g u t w ie  ganz.

339. B enary , W ., K ronfeld , A ., Ste r n , E ., Se l z , O. IJntersuchg. iib . 
d ie  psychische E ig n u n g  zum  F lugd iens t. Z A n g P s  15, 161 — 300. 
Zugl. separa t: S c h r f tP s B e r u f  8 . 142 S. 1919.

340. B enary , W . E ignungsp riifungen  f. F liegerbeobachter I I .  Z A n g P s  16, 
250— 308. Z ug l. separa t: S c h r f tP s B e r u f  12, 61 S. 1920.

340a D id e , M. Les śm otions de la  guerre. Paris , A lca n . 276 S. 1918.
341. F reytag-L oringhoven . D . M ach t d. P erson lichke it im  K riege . B e rlin , 

M it t le r .  232 S. 1911.
'341a. G e m e l l i, A . U  nostro  soldato. Saggi de ps. m ilita re . M ilano , V ita  

e Pensiero. 340 S. Ohne J a h r (1917 od. 1918).
342. H a l l , S t .  M ora le  in  W a r and a fte r. P s B u  15, 364—426. 1918.
343. H u ber , E .  Assoziationsversuche an Soldaten. Z P « 5 9 , 241 — 272. 1911.
3 4 3  b .H u o t e t V o ir en el . Le  courage. Paris , A lcan . 3 8 5  S. 1917.
344. J anssen , F . Ps. u. M il ita r .  Z P d P s  18, 97— 109. 1917.
344a. L a h y  , J . M . Sur la  psychophysio log ie  d u  so lda t m itra ille u r. 

Comptes rendus de 1’Acad. des Sciences. 1916.
345. P eterson, J . u .  D . T he  Ps. o f H a n d lin g M e n  in  th e  A rm y . M inneapo lis : 

P e rrine  B o o k  Co. 146 S. 1919.
346. P orot, A . e t H esnard , A . L ’E xpe rtise  M en ta le  M ilita ire . Paris, 

Masson. 137 S. 1918.
347. Scholz, L .  Seelenleben des Soldaten an d. F ro n t. T iib ing en , M ohr. 

242 S. 1920.
347a. v , Schroetter , H . Z u r  Ps. u . P atho log ie  d. Feld fliegers. W iener 

Med. W oehenschr. 1919. N r . 12— 19.
348. V is c iie r , A . L . Z u r Ps. der tlbe rgangsze it. Basel, K o b e r. 79 S. 1919. 

(B ehande lt d ie  psychische Yerfassg. der K rie gs in te rn ie rten .)
349. Y erkes , R . M . R e p o rt o f th e  Ps. C om m ittee o f th e  N a tio n a l Research 

Council. P s B .  26, 8 3 -1 4 9 . 1919.
350. Y o akum  , C. S. u. Y erkes , R . M . M en ta l Tests in  th e  A m erican  A rm y . 

A  R ecord, docum ented and illu s tra te d , o f th e  m ethods o f M en ta l 
T esting  em ployed b y  th e  Ps. S ta ff o f th e  Surgeon-GeneraPs O ffice, 
A rm y  o f the  TJ. S. o f A m erica , in  1917— 1918. London , 1920 S idgw ick 
and Jackson. 303 S. (S ch ilde rung der M ethoden f i i r  M assenpriifg. 
m it  Testsystem  A lp ha  [ f i i r  Soldaten, d ie  englisch lesen konnen] un d  
Testsystem  B e ta  [ f i i r  A na lphabeten  u. F rem dsprach ige], der M ethoden 
f i i r  In d iv id u a lp r iifg .  nach dem  P un k t-S ka la -S ys tem  vo n  Y erkes 
un d  dem  S tan fo rd -S ystem  v o n  T erm an . G e p r iif t  w u rden  l 3/ 4 M illio n e n  
M ann, da ru n te r 41000 O ffiz iere.)

Y g l. fe m e r: 153, 247, H e ft  8 .
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V III .  Fiirsten. Heerfiihrer. Staatsmanner. (A B i A b t.  D V I . )

351. F r ie d l a n d e r , A . W ilh e lm  I I .  Versuch e. ps. Analyse. H a lle , M arho ld . 
54 S. 1919.

352. G r o o s , K . B ism a rck  im  eigenen U r te i l.  Ps. S tud ien . S tu ttg . u . B e r lin , 
C o tta . 247 S. 1920.

353. S o m m e r ,  R . F r ie d r ic h  d. G rofie vo m  S tandp. d. V ererbungslehre. 
K I P s  10, 3 3 -5 5 .  1917.

353a. V o d o z , J. Napoleons N ove lle  „ L e  m asąue p rophe te “ . E in  B e itra g  
z u r Ps. Napoleons I .  P s . A b h d l.  1, 52—79. 1914. Lpzg. u. W ien ,
D euticke . (H rsg. C. G. Jung).

354. Z i e h e n , T h .  D ie  Ps. groBer H e e rfiih re r. D e r K r ie g  u. d ie  Gedanken 
de rP h iloso ph enu .D ich te rvom ew ig enF rie de n . L p z g .,B a rth . 94S. 1916.

IX . Psychische Berufseignung. (ABi Abt. A IV  8.)
A is  erste deutsche L ite ra tu rzusam m enste llung  iib e r dieses neue Forschungs-

gebiet erschien:
355. L ite ra tu r  z. B eru fsbera tung . B e itrd g e  z. B e ru fs b e ra tg . 1. H rsg . v . 

Z e n tra lin s t. f. E rz . u. U n te rr. B e rlin , M it t le r .  42 S. 1918. (A b te ilu n g  
„B e ru fse ig nun g “  um faB t 38 N u m m ern .)

356. E in e  noch w e it umfassendere B ib l. ,  m ehrere h u n d e rt N u m m ern  en t- 
ha ltend , w ird  vo ra uss ich tlich  1921 v o m  In s t i t u t  f .  angewandte P sycho
log ie  in  B e r lin  (A ltes  SchloB) herausgegeben werden.

F o rtlau fend e  L ite ra tu rb e r ic h te  b r in g t  Z A n g P s .

356a. L i n k , H . T he  A p p lic a tio n s  o f Ps. to  In d u s try .  P s B u  17 (10), 
335—346. 1920. (A m erikan . Sam m elberich t iib e r 48 N r.)

356b. A uslandische, insbes. franzos. L ite ra tu r  b is  A n fa n g  1920 is t  zu- 
sam m engestellt in :  R óperto ire  b ib liog raph ią ue  sur la  ąuestion  d ’orien- 
ta t io n  professionnelle de la  Jeunesse. E rschienen in  der M onatsschr. 
A s s o c ia t io n  fra n ę a is e  p o u r  la  lu t te  c o n trę  le  chom age etc. P aris  1920. 
B u lle t in  38 u. 39.

Besondere p e r io d is c h e  V e ro ffe n tlic h u n g e n , d ie  v o rn e h m lich  der 
Ps. der Beru fse ignung gelten, s ind :

357. S c h r if te n  z u r  P s . d e r B e ru fs e ig n u n g  u .  des W irts c h a fts le b e n s . H rsg . 
v o n  O. L i p m a n n  u . W . S t e r n . (Z um  T e il Sonderausgaben aus Z A n g P s . )  
B is  F e b ru a r 1921 15 H e fte . Lpzg ., B a rth .

358. P ra lc tis c h e  P s y c h o lo g ie . H rsg . von  M o e d e  u. P i ó r k o w s k i . Lpzg ., 
H irz e l. B isher 2 Bde.

359. P sych o te ch n isch e  B ib l io th e k  H rsg . v . M o e d e  u . P i ó r k o w s k i . B e rlin , 
Springer.

359a. J o u r n a l  o f  A p p l ie d  P s y c h o lo g y . H rsg. v . S t a n l e y  H a l l . W orcester, 
Chandler. S e it 1917.

359b. L 'o r ie n ta t io n  p ro fe s s io n n e lle . R evue mensuelle. Paris.
359c. A n a ls  de l ' I n s t i t u t  d ' O r ie n ta c io  P ro fe s s io n a l.  Barcelona.



D ie  f  olgende A usw ah l e n th a lt n u r a l lg e m e in e  S ch riften  zum  P rob lem  
der ps. B eru fseignung. B ez iig lich  der E ig nu ng  zu  einzelnen B eru fen  
m uB — abgesehen vo n  den A b t.  D  VT u n d  V I I  — a u f die obengenannten 
B ib l.  u n d  L ite ra tu rb e r ic h te  verw iesen werden.

359d.AMAR, J . L ’o r ie n ta tio n  professionnelle. P a ris , D u no d  1920. 78 S.
360. B o g e n ,  H . Z u r  P rax is  d. ps. Schiile rbeobachtg. im  D ie n s t d. B eru fs- 

be ra tg . Z P d P s  21, 2 6 4 -2 7 3 . 1920.
361. F is c h e r ,  A . U b e r B e ru f, B eru fsw ah l un d  Beru fsbera tg . ais E rziehungs- 

fragen. Lp zg ., Quelle u. M eyer. 160 S. 1918.
362. G i e s e ,  F . A ufgaben u . W esen d. Psycho techn ik . Langensalza, W e n d t

u. K la u w e ll. 32 S. 1920.
363. — Ps. u. B eru fsbera tg , Langensalza, W e n d t u . K la u w e ll. (B iich e r der 

Z e it 15). 34 S. 1920.
364. G rundsatzliches z u r F rage d. B eru fsbera tg . (D ie  akadem ischen B eru fe, 

B d . I . )  B e rlin , F urche-V erlag . 247 S. 1920. S. 115— 150: L i p m a n n , O. 
D ie  ps. A na lyse der hoheren Beru fe.

365. Hyłla, E . E n tw u r f  e. Fragebogens f i i r  berufs-ps. Beobachtungen in  d. 
Schule. Z A n g P s  12, 372— 385. 1917.

366. L e v e n s t e i n , A . D ie  A rbe ite rfrag e . M iinchen , R e in h a rd t. 406 S. 
1912. (Ergebnisse e. E rhe bu ng  iib . d. seelische V e rh a ltn is  des A rbe ite rs  
zu  seinem B e ru f u . zu  auB erberuflichen P rob lem en.)

367. L i n k ,  H . C. E m p lo ym e n t Ps. N ew  Y o rk :  M acm illan . 440 S. 1919.
368. L i p m a n n ,  O. Ps. B eru fsbera tung . Z iele, G rund lagen, M ethoden, 

O rgan isa tion . 2. A u f l.  B e r lin , In s t. f. W irtsch .-P s . 32 S. 1919. (H ie r in  
L ite ra tu r  vo n  30 N u m m em .)

369. — W irtscha ftsps . u . ps. Beru fsbera tg . S c h r i f t  P s . B e r u f  1. 26 S. 
L p zg ., B a r th . 1918.

370. — Z u r ps. C h a ra k te r is tik  der „ m it t le re n "  B eru fe . Z A n g P s  12, 99— 107.
1917.

371. M a t s c h o s s ,  C. D . B edeu tung  d. P e rson lichke it f i i r  d. in d u s trie lle  
E n tw ic k lg . Technische Abende 1. B e r lin , M it t le r .  23 S. 1917.

372. M o e d e ,  W . D ie  E xpe rim e n ta l-P s . im  D ienste  d. W irtschafts lebens. 
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