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Festschrift zum 60. Geburtstag 
von 

C. G. JUNG. 

"Als ich fiinfzehn Jahre war, ging mein Sinn aufs Lernen, 
mit dreiBig stand ich aufrecht, 
mit vierzig hatte ich keine UngewiBheit mehr, 
mit fiinfzig kannte ich des Himmels Fiigung, 
mit sechzig war mein Ohr bereitwillig, 
mit siebzig kann ich dem folgen, was mein Herz begehrt, ohne das 

MaB zu iibertreten." 
CONFUCIUS, 
Lun Yii II,4. 



C. G. JUNG znm 60. Gebnrtstag. 

1Verehrter IIerr 1?rofessor! 

Der 1?sychologische Club Ziirich mochte Ihnen mit dieser Festgabe 
seinen tiefen Dank ausdrucken. Das Buch entspricht dem Wunsche, 
Ihnen ein Kleines von dem zuruckzugeben, was Sie uns in so reichem 
MaBe seit Jahren schenken, und stellt gewissermaBen einen Spiegel dar, 
der die Ausstrahlung Ihres Geistes auffangt und in mannigfaltiger Weise 
zu Ihnen zuruckbringt. 

Der 1?sychologische Club Ziirich verdankt Ihnen nicht nur die Idee 
seiner Grundung, sondern auch seine innere Fuhrung. Sie haben im 
Jahre 1916 die Anregung gemacht, ihn ins Leben zu rufen, urn denjenigen, 
welchen die Komplexe 1?sychologie menschliche und geistige Bereicherung 
bedeutet, Gelegenheit zu geben, die Erkenntnis auch in die Tat umzusetzen 
und die psychologische Einstellung in der menschlichen Beziehung wirklich 
anzuwenden. Das andere Ziel der Clubgriindung war die 1?flege psycho
logischer Wissenschaft. Das entspricht den zwei Seiten der Komplexen 
1?sychologie: der Erfahrung und der Erkenntnis des 1?sychischen. Sie 
seIber haben als Erster diese 1?rinzipien angewendet, indem Sie dem 
Club nicht als 1Vorsitzender, sondern als einfaches Mitglied angehoren, 
und indem Sie ihm die Fruchte Ihrer Erfahrung unermudlich und in den 
verschiedensten Formen darbieten. 

Der 1?sychologische Club Ziirich hat versucht - mit aller Unzulanglich
keit und allen Ab- und Umwegen, die der konkreten Wirklichkeit anhaften
sein Ziel im Auge zu behalten. Wenn ihm auch vieles dabei miBlungen ist, 
hat er sich doch als notwendig und lebendig bewahrt. Er vermehrt stetig 
seine Mitglieder- und Gastezahl, und es sind ihm an anderen Orten ahnliche 
Grundungen nachgefolgt. Ebenso erweitert sich sein geistiger Umkreis, 
indem eine Reihe bedeutender Menschen ihre Wissenschaft in ihm vertreten 
und sich in Ihrer Atmosphare verstanden fiihlen. Es sind diejenigen 
Wissenschaften, zu deren tieferem 1V erstandnis Ihre 1?sychologie die Brucke 
baut, und von denen auch Sie wiederum Anregung empfangen. Der Erste, 
der Sie und uns auf diese Weise bereicherte, war Ihr verstorbener Freund 
RICHARD WILHELM. 

Mit der Zeit fanden auch die Clubmitglieder seIber den Mut, mit ihrem 
bescheideneren Konnen Ihre Ideen auf ihren eigenen Gebieten fruchtbar 
zu machen und sich damit nicht nur als Nehmende, sondern auch als 
Gebende zu beweisen. 

Indem der 1?sychologische Club Ziirich so der Rahmen ist, in welchem 
ein lebendiger Gedankenaustausch stattfinden kann, wird es ihm moglich, 
seiner Dankesschuld an Sie einigermaBen Ausdruck zu geben. Aus dieser 
Absicht heraus ist auch dieses Buch entstanden. Wir wissen, daB ein 
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bloBes Gefeiertw.erden Ihnen nichts sagt. Aber Ihr 60. Geburtstag erscheint 
uns als eine willkommene Gelegenheit, Ihnen seIber vor Augen zu ftihren, 
was Ihre groBe Arbeit einem weiten Kreise bedeutet. 

Das Buch ist zugleich ein getreues Abbild der Interessen und der 
Einstellung unseres Clubs. Es umfaBt Gegenstande weit auseinander
liegender Wissenschaftsgebiete, heterogene weltanschauliche Standpunkte 
und Angehorige verschiedener Nationalitaten. Die Mitarbeiter sind mit 
Freude unserer Aufforderung gefolgt, Ihnen ihren Dank fiir aIle Be
reicherung und Forderung auszusprechen. Mogen Sie daraus einen Ein
druck erhalten, als welch starkes und kulturell verpflichtendes Ferment 
die Komplexe Psychologie wirkt. Denn wie groB auch die Unterschiede 
der Individualitat, des Arbeitsfeldes und der Uberzeugungen seien, so 
verbindet sie doch im letzten Grunde die eine Tatsache der lebendigen 
Psyche, deren vielfaltige Auswirkungen und deren immerdauernde Gesetze 
Sie dem Verstandnis unserer Zeit erschlossen haben. 

Wenn Sie, als der scharfsichtigste Beurteiler, an unserem Buche Ge
fallen finden, so ist einer seiner Hauptzwecke erfiillt. Wir mochten uns 
aber auch an aIle diejenigen wenden, die sich von Ihren Forschungen und 
Erfahrungen angesprochen fiihlen. Darum erschien eine grundsatzliche 
und systematische Einfiihrung in Ihre wichtigsten Ideen als Notwendigkeit 
und bildet den I. Teil des Buches. Der II. Teil umfaBt allgemein wissen
schaftliche Gebiete, die mit der Komplexen Psychologie in Verbindung 
und Wechselwirlmng stehen. Der III. Teil enthalt die Anwendung psycho
logischer Erkenntnisse auf verschiedene kulturelle und menschliche Pro
bleme. Der IV. Teil endlich hat Ihre Personlichkeit zum Mittelpunkt -
oder vielmehr einige Aspekte davon, die formuliert werden konnen. 

Wir hoffen, daB wir damit nicht gegen Ihre groBe Bescheidenheit sich 
seIber gegeniiber verstoBen. Aber wie die Treue zum eigenen Wesen die 
bedeutendste Aufgabe ist, die Sie vor den Menschen hinstellen, so ist Ihre 
Individualitat der lebendige Trager Ihrer Ideen, und darum sind Sie das 
geistige Zentrum unseres Clubs. Wir sind uns tief bewuBt, welchen Wert 
wir daran besitzen, und konnen unseren Wunsch fiir den heutigen Tag 
darum nicht besser aussprechen als durch die Hoffnung: Mogen Sie keine 
bloB en Nachlaufer finden, sondern mogen alle, die von Ihnen beriihrt sind, 
im eigenen Herzen und aus eigenen Kraften das verwirklichen, was Sie 
den Menschen vermitteln. 

Am 26. Juli 1935. 
DER PSYCHOLOGISCHE CLUB ZURICH. 
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Bei einem neuen und schwierigen Gebiete, wie es die Komplexe Psycho
logie notwendigerweise bedeutet, ist wohl eine methodologische Unter
suchung und ein systematischer Uberblick am Platze und dient so zugleich 
der Festschrift ffir C. G. JUNG als Einleitung. Es solI nicht mehr als 
ein Versuch sein, den geistigen Raum von JUNGs Ideen einigermaBen 
hervorzuheben und abzugrenzen. 

Eine abschlieBende Darstellung des Werkes eines lebendigen und 
schopferischen Geistes ware von vornherein unmoglich. Wenn sich aber 
eine Forschungsarbeit iiber eine Zeitspanne von mehr als 30 Jahren 
erstreckt, so ergeben sich immerhin Resultate, die sich trotz allem Wandel 
und allem Aufgeschlossensein ffir neue Erkenntnisse an der Wirklichkeit 
bewahrt haben und damit zu Grundlagen ffir die Empirie wie ffir die 
Systematik der neuen Disziplin geworden sind. 

Ein Versuch der Darstellung der Prinzipien der Komplexen Psycho
logie ist, auch abgesehen von aller personlichen Unzulanglichkeit, an sich 
zur Unvollstandigkeit verurteilt, und zwar aus mannigfachen Griinden. 
Einmal liegt es an J UNGs geistiger Eigenart selbst. Er ist in erster Linie 
und temperamentmaBig Empiriker; die Theorie ist ihm aus der praktischen 
Arbeit hervorgewachsen und hat sich an ihr entwickelt und erweitert. 
Das apriorische Aufstellen von Systemen oder die antizipierende Spekula
tion stande nicht nur im volligen Widerspruch zu seinem wissemwhaft
lichen Gewissen, sondern triibte auch den weiten und vorurteilslosen Blick, 
mit dem er als Arzt den mannigfaltigen und seltsamen Wegen der seeli
schen Natur zu folgen vermag und der es ihm eben gerade ermoglicht, 
das Wesen der Psyche zu erkennen. 

Sodann verweigert sich aber auch der Gegenstand der Komplexen 
Psychologie, namlich die Psyche selbst, einer theoretischen Darstellung. 
Das Psychische kann in intellektueller Sprache iiberhaupt nicht adaquat 
wiedergegeben werden. Dies hat es mit jeder Erfahrung gemein. Es 
kommt aber hinzu, daB sein eigentlicher Ausdruck nicht die rationale 
Sprache des BewuBtseins ist, sondern die dunkle und vieldeutige Bilder
sprache, die zu verstehen gerade unserer Zeit besonders schwer fallt. 

Ein dritter Grund der Unzulanglichkeit dieses Versuches ist darin zu 
sehen, daB die psychologische Theorie JUNGs nur das eine Korrelat und 
mit dem anderen unzertrennlich verbunden ist, namlich mit ihrer prakti
schen Anwendung und Auswirkung. Urn die Komplexe Psychologie in 
allen ihren Aspekten darzustellen, miiBte nicht nur die vollstandige 
Kasuistik einer psychologischen Analyse wiedergegeben werden, sondern 
es miiBten auch ausfiihrliche Lebensbeschreibungen einzelner Menschen 
eingeschlossen sein. Dies ist schon aus dem Grunde unmoglich, weil jede 
Analyse und jedes Leben auch individuell verlauft. 

]* 



4 Einfiihrung in die Grundlagen der Komplexen Psychologie. 

Und, viertens bietet eine Schwierigkeit fiir die Darstellung die Viel
faltigkeit der Aspekte, die in der Komplexen Psychologie zur Anwendung 
kommen. Um diese Schwierigkeit einigermaBen zu bewaltigen, wurde 
versucht, in vier Kapiteln je besondere Aspekte hervorzuheben. Es war 
aber dabei nicht zu vermeiden, daB die verschiedenen Teile ineinander 
tibergreifen. So muB sich z. B. der methodologische Abschnitt stellen
weise auf die Struktur beziehen, wie auch der Lrberblick tiber die Struktur 
der Psyche nicht ohne methodologische Gesichtspunkte auskommen kann. 
Die groBte Schwierigkeit in dieser Hinsicht bietet der psychologische 
Energiebegriff. Die energetischen Relationen sind zwar der psychischen 
Struktur inharent. Jedoch ist klar, daB sie nur einem besonderen theo
retischen Standpunkt evident .;werden und aus diesem Grunde in das erste 
Kapitel gehorten. Das ist aber wiederum nicht moglich, wei! zum Ver
standnis des psychologischen Energiebegriffesdie spezifischen psychischen 
Dynamismen vorausgesetzt werden mtissen. Es wurde dem Energiebegriff 
daher ein eigener Abschnitt gewidmet, was sich tiberdies aus seiner funda
mentalen Wichtigkeit in der J uNGschen Konzeption der Psyche recht
fertigt. Das letzte Kapitel versucht einige Hinweise zu geben auf die 
Bedeutung, welche die Komplexe Psychologie ffir die Lebensproblematik 
des heutigen Kulturmenschen besitzt. 

Wenn man all dieser Schwierigkeiten bei der Exposition der Ideen 
eingedenk ist und ferner dabei bestandig im Auge behalt, daB die Theorie 
bei JUNG nie um ihrer selbst willen aufgestellt wird, so diirften diese 
Ausftihrungen als Wegleitung ihren Zweck erfiillen und auch insofern 
gerechtfertigt sein, als es sowohl der Komplexen Psychologie als wissen
schaftlicher Disziplin entspricht, das empirische Material in einer theoreti
schen Anschauung zu sichten und zusammenzufassen, wie auch J UNGs 
geistigem Temperament mit seiner zwiefachen Eigenschaft als Arzt und 
Forscher, die ihn zum Psychologen pradestiniert. 
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1. Methodologie. 
Die nachfolgende Untersuchung mochte zu einer Einstellung hinfiihren, 

die HEISENBERG fiir eine andere Disziplin mit den Worten beschreibtl: 
"Der Dbergang der exakten N aturwissenschaften von dem erforschten zu einem 

neuen Erfahrungsgebiet wird sich nie so vollziehen, daB etwa die bisher bekannten 
Gesetze einfach auf die neuen Erfahrungen anzuwenden waren. Vielmehr wird 
ein wirklich neuartiger Erfahrungsbereich stets dazu fiihren, daB sich ein neues 
System wissenschaftlicher Begriffe und Gesetze herausbildet, die zwar nicht weniger 
rational analysierbar, aber grundsatzlich anders als die frUheren sind. Diese Einsicht 
kann uns von dem fruher nicht immer vermiedenen Fehler bewahren, neue Erfah
rungsbereiche in ein altes, ihnen unangemessenes Begriffsgeriist einzwangen zu 
wollen. Daher wird es auch umgekehrt leichter sein, Denkweisen, die im Gegensatz 
zum Erkenntnisideal der klassischen N aturwissenschaft entstanden sind, in einen 
umfassenden und doch einheitlichen und logisch ausgearbeiteten Begriff von Wissen
schaft einzufiigen. Der Versuch, nun voreilig die verschiedenen Bereiche der mensch
lichen Erkenntnis zu verkniipfen mit dem Hinweis darauf, daB ihre Verschiedenheit 
vielleicht nicht mehr zu Schwierigkeiten fiihren werde, hatte allerdings ebensowenig 
die Kraft zu einer echten Vereinheitlichung des geistigen Lebens, wie seinerzeit die 
Verallgemeinerung der rationalen Naturwissenschaft zum rationalen Weltbild. Aber 
wie jene Verallgemeinerung gleichwohl fruchtbar wurde, indem sie dem Denken auf 
vielen Gebieten neue Wege zeigte, werden wir auch heute der Zukunft den besten 
Dienst erweisen, wenn wir den neu gewonnenen Denkformen wenigstens die Wege 
ebnen und sie nicht um ihrer ungewohnten Schwierigkeiten willen bekampfen. 
Vielleicht ist es nicht zu kUhn, zu hoffen, daB dann ein Schritt in der Richtung auf 
die in den letzten J ahrzehnten so gefahrdete Einheit des wissenschaftlichen Welt
bildes hin getan werden kann." 

1 W andlungen der Grundlagen der exakten N aturwissenschaft in jungster Zeit_ 
In: Die Naturwissenschaften, Okt. 1934, H.40. Berlin: Julius Springer. 
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Die Psychologie nimmt in mehrlacher Hinsicht eine Sonderstellung 
unter den Wissenschaften ein. Sie unterscheidet sich darin von allen 
anderen empirischen Disziplinen, daB ihr Gegenstand, die Psyche, zugleich 
auch die subjektive Voraussetzung der Erkenntnis ist, gleichviel, ob der 
Forscher am anderen oder an sich seIber beobachtet. Daher liegt denn 
auch die einzige Garantie fiir wirkliche Objektivitat in JUNGs Forderung 
einer Kritik der subjektiven Voraussetzung in bezug auf die psychologische 
und weltanschauliche Pramisse des Forschenden. 1st sich dieser aber 
seiner personlichen Gleichung bewuBt und verleiht er seinem Objekt die 
Wiirde der Autonomie, d. h. reduziert er die Psyche weder auf eine Begleit
erscheinung physiologischer Vorgange oder "Triebe", noch auf ein bloBes 
Akzidens irgendwelcher "geistiger" oder gar soziologischer Faktoren, 
sondern versteht er sie aus ihrer eigenen Realitat, so ist die "subjektive 
Voraussetzung" prinzipiell nicht verschieden von derjenigen irgendeiner 
anderen Disziplin: . "Die Wissenschaften bedUrfen eines ,a priori' oder 
eines Vor-Urteils, dessen sie sich bei der Abgrenzung der Wirklichkeiten 
gegeneinander bedienen konnen, d. h. sie brauchen ein Prinzip der 
Auswahl, mit Riicksicht auf welches sie im gegebenen Stoffe, wie man 
sich ausdriickt, das Wesentliche vom Unwesentlichen scheiden1." 

Ein weiteres a priori, dessen man sich bei der "Abgrenzung der Wirk
lichkeit" der Psychologie bewuBt zu sein hat, ist ihre durch ihren Stoff 
gegebene Mittel- oder besser Sonderstellung zwischen Natur- und Kultur
wissenschaft. Die Psyche hat sowohl eine allgemeine wie eine individuelle 
Seite, und der paradoxale Aspekt ist ein essentielles Charakteristikum 
ihres Wesens. JUNG sagt dariiber folgendes prinzipiell Wichtige 2 : 

"Der Konflikt zwischen Natur und Geist ist ein Abbild des paradoxen seelischen 
Wesens: es hat einen physischen und einen geistigen Aspekt, der wie ein Wider
spruch erscheint, weil wir das Wesen des Seelischen in letzter Linie nicht verstehen. 
Der Konflikt zwischen physischem und geistigem Aspekt beweist nur, daB das 
Psychische ein in letzter Linie unfaBbares Etwas ist. Zweifellos ist es unsere einzige 
unmittelbare Erfahrung. .Alles, was ich erlebe, ist psychisch. .Alles, was wir je 
wissen konnen, besteht aus psychischem Stoff. Psyche ist das allerrealste Wesen, 
weil es das einzig Unmittelbare ist. Anf diese Realitat kann sich der Psychologe 
berufen, namlich auf die Realitat des Psychischen. Wenn ich meinen Begriff 
von Realitat auf die Psyche verschiebe, wo er einzig wirklich am Platze ist, so hort 
damit auch der Konflikt zwischen N atur und Geist als Erklarungsgriinden auf. 
Sie werden zu bloBen Herkunftsbeziehungen fiir die psychischen Inhalte, 
die sich in mein BewuBtsein drangen." 

* 
1 HEINRICH RICKERT: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Tiibingen: 

J. C. B. Mohr 1926. 
2 JUNG: Das Grundproblem der gegenwartigen Psychologie. In: Wirklichkeit 

der Seele. Ziirich: Rascher & Cie. 1934. 
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Es diirfte notig sein, hier zu erkHiren, wie sich der Begriff "Komplexe 
Psychologie" zu dem bisher ofter verwendeten "Analytische Psychologie" 
verhiUt. Die Bezeichnung "Analytische Psychologie" wurde von JUNG 
und der auf ihn gegriindeten Ziircher Schule aufgestellt, als sie sich im 
Jahre 1913 von der FREuDschen Psychoanalyse trennten, deren inter
nationaler Vereinigung JUNG bis dahin vorgestanden hatte. 

Unter "Analytischer Psychologie" versteht man deshalb seither ganz 
allgemein die J uNGsche Psychologie. "Analytisch" darum, weiI die psycho
logische Gesamtanschauung das analytische Verfahren, d. h. das Mitein
beziehen des UnbewuBten im Gegensatz zur reinen BewuBtseinspsychologie 
voraussetzt, im Gegensatz zur Psychoanalyse aber auch nicht die Beele 
analysiert. 

In neuerer Zeit verwendet J UNG meist den Terminus "Komplexe 
Psychologie", und zwar im besonderen, wenn er yom Gesamtgebiet seiner 
Psychologie unter theoretischen Gesichtspunkten spricht. 

Die Bezeichnung "Analytische Psychologie" hingegen ist dann am 
Platze, wenn yom praktischen Verfahren der psychologischen Analyse 
die Rede istl. Es ist nicht unwichtig, die beiden Begriffe auseinander
zuhalten und es ergibt sich demnach auch, weshalb die vorliegenden 
methodologischen und theoretischep. Ausfiihrungen den Terminus "Kom
plexe Psychologie" tiber den allgemeiner bekannten und darum auch in 
diesem Buche meist verwendeten ,,:Analytische Psychologie" stellen. 

* 
Psychologie ist die Wissenschaft der psychischen Ereignisse, d. h. der 

psychischen Vorgange und Inhalte und ihrer Zusammenhange. Der para
doxaleAspekt ihrer Materie, oder GOETHisch ausgedrtickt der "Koexistenz 
des Entzweiten", wird notwendigerweise auch zum Charakteristikum einer 
Psychologie, die Erfahrungswissenschaft ist. Und zwar in mehr
facher Weise: Weil die Psyche von allgemeinem und individuellem Wesen, 
naturhaft sowohl wie geistig ist, so hat sich die Psychologie, nach 
RICKERTs Definition, der generalisierenden wie der individualisierenden 
Methode zu bedienen. Aber mehr als das. Die Komplexe Psychologie 
besitzt zwei praktisch getrennte, theoretisch jedoch aufeinander bezogene 
Verfahren: die psychologische Analyse des I ndividuums und die wissen
schaftliche Theorie, also die Anwendung der psychologischen Erkenntnisse 
auf das individuell Gegebene und die aus der Empirie gewonnenen allge
meingtiltigen psychologischen Prinzipien. 

Das psychologische Erkennen ist eine Kategorie fiir sich. Es ist ein 
synthetisches Urteil und hat zur Voraussetzung die Kenntnis der Methode 

1 "Wer analytische Behandlung treibt, glaubt damit implizite an den Sinn 
und Wert der Bewu13tmachung, wodurch bisher unbewu13te Personlichkeitsteile 
der bewu13ten Wahl und Kritik unterstellt werden. Dadurch wird der Patient vor 
Probleme gestellt und zu bewul3tem Urteil und bewu13ter Entscheidung angeregt. 
Das bedeutet aber nichts Geringeres als eine direkte Provokation der ethischen 
Funktion, womit auch das Ganze der Personlichkeit auf den Plan gerufen wird." 
JUNG: Die praktische Verwendbarkeit der Traumanalyse. In: Wirklichkeit der Seele. 
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und Struktur der Komplexen Psychologie sowie die psychologische Selbst
kritik des 'Erkennenden. 

Die Anwendung der psychologischen UrteiIskraft besteht in der Be
wertung von psychologischen Zusammenhangen und in der Vornahme 
psychologischer Sinngebung. Das psy{}hologische Erkennen verfahrt sowohl 
kritisch wie konstruktiv. Zum Beispiel erschIieBt die psychologische Kritik 
die individuellen unbewuBten Motivationen, die Subjektivitat von Projek
tionsvorgangen, die archetypische Grundlage spezifischer personIich 
erscheinender Reaktionen. Sie vermittelt ferner die Erkenntnis des Ein
stellungs- und Funktionstypus und dessen Problematik, die Unterschei
dung von personIichen und unpersonIichen, dem lch oder dem Objektiv
Psychischen zugehorenden lnhalten. FUr den konstruktiven Aspekt waren 
als Beispiele zu nennen: die psychologische Kausalverbindung der Elemente 
eines unbewuBten Bildgefiiges oder einer Bilderserie (das Element b z. B. 
eines Traumes resultiert als psychologische Konsequenz aus dem voraus
gegangenen Element a); weiter die psychologische Sinndeutung unbewuBter 
GebiIde und Symbole. Und zwar konnen diese individueller oder kollek
tiver Natur sein, eben entstanden oder von geschichtlichem Alter, oder 
von mythologischer oder primitiver Gestalt. 

* 
Zur kategorialen Voraussetzung hat die Komplexe Psychologie die 

komplemenUire Korrelation von BewufJtsein und UnbewufJtem. BewuBtsein 
und UnbewuBtes sind die beiden Seiten oder Aspekte der Psyche und 
bilden ein heterogenes Kontinuum im Sinne RICKERTBI. JUNG beschreibt 
die Tatsache folgendermaBen: 

"Unser BewuBtsein driickt eben die menschliche Totalitat nicht aUB, sondern 
es ist und bleibt ein Tei12. - Von unserem auBerlichen Standpunkt gesehen, erscheint 
uns das Seelische wesentlich als Abbild auBerer Vorgange, durch diese nicht nur 
veranlaBt, sondern ursachlich erschaffen. So erscheint es uns auch zunachst, als 
ob das UnbewuBte nur von auBen und yom BewuBtsein her zu erklaren ware. Wie 
Sie wissen, hat FREUDS Psychologie diesen Versuch gemacht. Diese Unternehmung 
konnte aber nur dann wirklichen Erfolg haben, wenn das UnbewuBte tatsachlich 
etwas ware, das erst durch das individuelle Dasein und BewuBtsein entstiinde. 
Das UnbewuBte ist aber immer schon vorher da, denn es ist die seit Urzeiten ver· 
erbte Funktionsbereitschaft. Das BewuBtsein ist ein spatgeborener Nachkomme der 

1 RICKERT versteht den Begriff des Kontinuums nicht als zeitliche, sondern als 
wesensgema[Je Kontinuitat: "J edes raumlich ausgedehnte oder eine Zeitstrecke 
erfiillende Gebilde tragt diesen Charakter der Stetigkeit. Das konnen wir kurz als 
Satz der Kontinuitat alles Wirklichen bezeichnen." Heterogen ist die Realitat, 
weil kein Ding oder Vorgang dem anderen vollkommen gleicht, sondern ein beson
deres, eigenartiges, individuelles Geprage zeigt. Die Wirklichkeit ist ein qualitatives 
heterogenes Kontinuum, und die empirischen Disziplinen haben den Sinn; diese 
empirische Wirklichkeit zu erfassen. - 1m Gegensatz dazu erfaBt die mathematische 
Physik die Welt der reinen Quantitaten und sieht die Wirklichkeit dadurch als ein 
honwgenes Kontinuum oder auch, indem sie darin begriffliche Einschnitte macht, 
als ein Diskretum, wodurch die stets qualitative Realitat zur mathematischen Quan
titat wird. Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Tiibingen: J. C. B. Mohr 
1926. 

2 Geist und Leben. In: Seelenprobleme der Gegenwart. Ziirich: Rascher & Cie. 
1931. 
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uubewuBten Seele. 1<;s ware wohl verkehrt, das Leben der Ahnen aus dem spaten 
Epigonen zu erklaren, daher ist es aueh meines Erachtens verfehlt, das UnbewuBte 
als in kausaler Abhangigkeit yom BewuBtsein zu betraehten1." 

Das Bewuptsein ist 
"die Bezogenheit psyehiseher Inhalte auf das leh, soweit sie als solehe yom 
Ich empfunden wird. Beziehungen zum Ich, soweit sie von diesem nicht als solche 
empfunden werden, sind unbewuBt. Das BewuBtsein ist die Funktion oder Tatigkeit, 
welche die Beziehung psychischer Inhalte zum Ich unterhiilt. BewuBtsein ist nicht 
identisch mit Psyche, indem Psyche die Gesamtheit aller psychischen Inhalte 
darstellt, welche nicht notwendigerweise aile mit dem Ich direkt verbunden, d. h. 
dermaBen auf das Ich bezogen sind, daB ihnen die Qualitat der BewuBtheit zukame2." 

"Das Ich ist ein Komplex von Vorstellungen, der mir das Zentrum meines 
BewuBtseinsfeldes ausmacht und mir von hoher Kontinuitat und Identitat mit 
sich seIber zu sein scheint. Ich spreehe daher aueh von leh-Komplex. Der Ich
Komplex ist ein Inhalt des BewuBtseins sowohl, wie eine Bedingung des BewuBtseins, 
denn bewuBt ist mir ein psyehisches Element, insofern es auf den leh-Komplex 
bezogen ist. Insofern aber das leh nur das Zentrum meines BewuBtseinsfeldes ist, 
ist es nicht identisch mit dem Ganzen meiner Psyche, sondern bloB ein Komplex 
unter anderen Komplexen. Ich unterscheide daher zwischen dem leh und dem 
Selbst, insofern das leh nur das Subjekt meines BewuBtseins, das Selbst aber das 
Subjekt meiner gesamten, also auch der unbewuBten Psyche ist_ In diesem Sinne 
ware das Selbst eine (ideelle) GroBe, die das leh in sich begreift 3." 

Der Begriff des Unbewupten ist deshalb ein Grenzbegriff, ein Noumenon 
in dem Sinne, als ein nicht mit dem Ich verkniipfter psychischer Inhalt, 
sobald er im BewuBtsein erscheint, nicht mehr unbewuBt ist. Da er aber 
trotz des BewuBtwerdens die spezifische Ausdrucksform der unbewuBten 
Psyche beibehalt, ist es notwendig, die Unterscheidung nicht aufzuheben, 
um so mehr, als unbewuBte psychische Inhalte durch das bloBe BewuBt
machen auch funktionell und sinngemaB vom BewuBtsein nicht assimiliert 
sind. 

Streng genommen sollte man zwischen unbewuBten Vorgangen und 
I nhalten unterscheiden. Die unbewuBten Vorgange sind nur indirekt 
erschlieBbar; die unbewuBten psychischen Inhalte dagegen konnen, unter 
gewissen Voraussetzungen, direkt wahrgenommen werden 4. 

Diese Unterscheidung zwischen Vorgangen und Inhalten ist aber 
praktisch schwer durchfiihrbar. Einigt man sich daher darauf, den Unter
schied zwischen der bewuBten und der unbewuBten Psyche in ihrer ver
schiedenartigen Funktions- und Ausdrucksweise zu sehen, so sind die 
beiden Seiten ihres Wesens damit charakterisiert und die terminologische 
Ungenauigkeit wird nebensachlich. Diese Begriindung der Begriffsbildung 
von BewuBtsein und UnbewuBtem ist um so berechtigter, als die Komplexe 
Psychologie als oberstes Prinzip die dynamische Anschauung der Psyche 

1 Das Grundproblem der gegenwartigen Psychologie. 
2 JUNG: Psychologische Typen. Definition 7. Ziirich: Raseher & Cie. 1921. 
3 Psychologische Typen. Definition 26_ 
4 Das heiBt selbstverstandlich nicht, daB damit auszumachen ware, wie sie an 

und fiir sich im Zustande des volligen UnbewuBtseins beschaffen seien. Ihre BewuBt
werdung, auch schon in Form des Traumes, ist eine gewisse Annaherung an das 
BewuBtsein und dessen Bedingungen der Wahrnehmung. Das "Ding an sich" ist 
wie iiberall unerkennbar. Jedoch ist die Phanomenologie "unbewuBter" Inhalte 
von derjenigen der bewuBten dermaBen verschieden, daB ihre Herkunft aus der 
objektiven Psyche unter allen Umstanden deutlieh wird. 
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setzt. Damit ist ausgedriickt einerseits, daB aIle psychischen Vorgange, 
auch we'nn sie im BewuBtsein isoliert erscheinen, sich strukturell auf
einander beziehen, ahnlich wie die einzelnen korperlichen Systeme unter
einander zum Ganzen des lebenden Organismus koordiniert sind. Und 
andererseits, daB die Psyche nicht einen statischen, sondern einen dynami
schen Charakter aufweist, dem man daher nur vermittels einer energeti
schen Auffassung gerecht werden kann. 

Eine weitere kritische Unterscheidung in bezug auf die Terminologie 
muB in der Verwendung der Begrif£e personliches und unpersonliches 
Unhewuf3tes gemacht werden. Der gleiche Unterschied gilt auch fiir das 
BewuBtsein, nur sind wir dessen nicht immer gewahr. Streng genommen 
muBte aber auch hier von personlichem und unpersonlichem BewuBtsein 
gesprochen werden oder, psychologisch ausgedrUckt, von IchbewuBtsein 
und von allgemeinem BewuBtsein. Das allgemeine BewuBtsein entspricht 
dem jeweiligen Zeitgeist, also den in einer Epoche herrschenden allgemein
giiltigen ldeen und Werten. Das IchbewuBtsein hat daran teil, ist aber 
nicht damit identisch, insofern es aus typologischen oder Personlichkeits
differenzen davon abweicht. 

Dasselbe ist beim UnbewuBten der Fall. Das personliche UnhewufJte 
besteht aus demjenigen Teil der Psyche, der strukturell dem psycho
logischen lch zugehort, aus Grunden des Vergessens oder der lnkom
patibilitat aber unbewuBt bleibt und in der Folge ganz assimiliert werden 
muB. Das unpersonliche oder kollektive Unbewuf3te ist zunachst immer 
und natiirlicherweise unbewuBt, wird zwar durch seine BewuBtmachung in 
die Gesamtpersonlichkeit teilweise integriert, kann aber vom lch nicht assi
miliert werden und steht daher zu ihm im Verhaltnis des (psychischen) 
Objektes. Daher wird das kollektive UnbewuBte, wenn das BewuBtsein 
in Relation zu ihm steht, auch als das Objektiv-Psychische bezeichnet. 
Mit dem Begriff des Objektiv-Psychischen ist zugleich die Anschauung 
der Realitat und der Autonomie des Psychischen gegeben. 

In einer methodologischen Studie kann auf die - praktisch hochst 
wichtige - Unterscheidung zwischen personlichem und kollektivem 
UnbewuBten nicht weiter eingegangen werden. Es diirfte aber so viel 
deutlich geworden sein, daB die Methode der Komplexen Psychologie in 
engster Verbindung steht mit der Gesamtanschauung von der Struktur 
der Psyche. Da diese letztere in einem besonderen Kapitel dargestellt 
wird, bleibt nun die Aufgabe, die erstere zu beschreiben. Es wird sich 
dabei zeigen, weshalb die methodologische Untersuchung der Darstellung 
der Theorie vorangestellt werden muB. 

* 
Eine letzte und prinzipiell hOchst wichtige Voraussetzung der psycho

logischen Disziplin besteht darin, daB ihr Gegenstand einzig vermittels 
ihrer Methode als autonome RealitiUl erkannt werden kann. Das unter
scheidet sie grundsatzlich von allen anderen Wissenschaften. GewiB 

1 Zum Begriff der Autonomie vgl. RICKERT (Allgemeine Grundlegung der 
Philosophie): "Die Autonomie wird gewohnlich als spezifisch ethischer Begriff 
angesehen. Doch gerade das sollte gezeigt werden, daB sie auch ein allgemeines 
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erheben sich sowohl die Natur wie die Geschichte nur vermittels wissen
schaftlicher Prinzipien zu wissenschaftlichen Objekten. Beide Gegen
stande sind aber auch dem naiven Verstande unmittelbar gegeben und 
zuganglich und besitzen auch ohne erkenntniskritische und methodolo
gische Voraussetzungen die Qualitat der Wirklichkeit. Nicht so die 
Realitat der Psyche. GewiB ist ihre W irksamkeit fUr das naive Gemut 
etwas durchaus Reales, ja dasjenige Wirkende, das es am allermeisten 
beeindruckt und beschitftigt, wie man an Primitiven und an Kindern 
beobachten kann. 

Der Primitive hat eine lebendige, halb energetische, halb substan
zielle Anschauung von der Seele als eines geisterhaften Hauchwesens, 
des "subtle body" aller Dinge. Er spricht mit ihr als seinem "Dai
monion"; sie ist ein spiirbar Gegenwartiges, die Quelle alles Lebens und 
aller "iibernatiirlichen" Vorgange. Daher ist es fiir ihn von gr5Bter Wich
tigkeit, was mit seiner Seele passiert, er ist - wegen seines noch mangel
haft zentrierten BewuBtseins - bestandig von Seelenverlust bedroht und 
sucht sich darum vor magis chen , d. h. unbewuBten Beeinflussungen zu 
schiitzen, wie auch auf seine eigene und die Seele Anderer einzuwirken. 

Die primitive Anschauung des Psychischen als einer objektiven realen 
Macht ist indessen, obwohl psychologisch auBerst zutreffend, die Formu
Herung einer archetypischen Erfahrung und kein erkenntniskritischer 
Standpunkt. Das erkennende BewuBtsein, das zwischen subjektiven und 
objektiven Tatsachen unterscheidet und auch das scheinbar auBere Objekt 
gegebenenfalls als psychologischen Faktor zu sehen vermag, ist noch nicht 
ausgebildet und kann daher zwar eine psychische Wirklichkeit wahrnehmen, 
aber keine psychologische Realitat denken. 

philosophisohes Prinzip enthalt. Frei in der vollen positiven Bedeutung des W ortes 
ist der Sinn jedes Subjektaktes, der nioht nur ursaohlos ist, auoh nioht nur Werte 
uberhaupt wertet, sondern der einen Wert um seiner Geltung willen, also autonom 
anerkennt, so daB von Freiheit in dreifaoher Hinsioht gesproohen werden kann: 
als Ursaohlosigkeit, als ,Akt' der Wertung und als Autonomie. Von weloher Art 
der autonom gewertete Wert seinem Inhalt naoh ist, kommt dabei nooh nioht in 
Betraoht. Lediglioh die ursaohlos wertende Anerkennung des Wertes um des Wertes 
willen steht in Frage." 

Zum Begriff der ReaUmt vgl. EDDINGTON (The Nature of the Physioal World, 
University Press, Cambridge 1929): "Das konkret Substantielle hat so ausgesproohen 
die fiihrende Rolle auf der Biihne der Erfahrung innegehabt, daB im gewohnliohen 
Spraohgebrauoh konkret und real beinahe zu Synonym en geworden sind. Man 
ersuohe irgendeinen Mensohen, der kein Philosoph und kein Mystiker ist, etwas 
typisoh Reales zu bezeiohnen, und er wird sioher ein konkretes Ding wahlen. Man 
stelle ihm die Frage, ob die Zeit real sei; er wird wahrsoheinlioh mit einiger Zogerung 
sioh dafiir entsohlieBen, daB sie als real zu gelten habe, aber er hat dabei ein inneres 
Gefiihl, daB die Frage irgendwie unpassend sei und daB er einem unreohtmaBigen 
Kreuzverhor unterzogen werde. - Die modernen wissensohaftliohen Theorien haben 
den allgemeinen Spraohgebrauoh verlassen, der das Reale mit dem Konkreten 
identifiziert. loh glaube, wir diirften sagen, die Zeit sei typisoher fiir die physi. 
kaIisohe Realitat, als die Materie es ist, weil sie freier ist von jenen metaphysisohen 
Assoziationen, welohe die Physik aussohlieBt. Es ware unerlaubt, zu sagen, wenn 
wir sohon so weit gegangen sind, konne die Physik auoh zugeben, daB die ReaIitat 
etwas Geistiges sei. Wir miissen vorsiohtiger sein. Aber wir sind bei der Annaherung 
an diese Fragen nioht langer versuoht, die Einstellung zu haben, daB alles, das der 
Konkretheit ermangelt, sioh deswegen selbst verurteile." 
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Da der primitive Geist seiner selbst noch unbewuI3t ist und sich im 
Zustande der "participation mystique" (nach LEVy-BRUHLS Ausdruck), 
d. h. in psychischer Identitat mit der Umgebung und mit dem kollektiven 
UnbewuI3ten befindet, wird das wirkende Seelische nicht als subjektiver 
Faktor im psychologischen Sinne erkannt, sondern projiziert und mytho
logisiert und so als Tatigkeit auI3erer Machte verstanden. 

Insoweit als wir uns einer Sache unbewuI3t sind, projizieren und dogma
tisieren wir sie ebenfalls; der Unterschied zum primitiven und kindlichen 
Geiste besteht nur darin, daB wir unsere Projektionen etwas aufgeklarter 
rationalisieren. Wir verlegen z. B. unbewuBte psychische Vorgange und 
Inhalte nicht mehr in die Natur, da wir diese erkenntniskritisch langst 
aller magischen Wirksamkeit entkleidet haben. Wir sehen aber die wir
kenden Faktoren mit Vorliebe im Nebenmenschen, in Institutionen, in 
Klassen, Parteien und Nationen und ebenso in Ideen, Uberzeugungen und 
Programmen. Dies alles machen wir vorbehaltlos ffir unsere positiven 
und negativen Reaktionen verantwortlich und versprechen uns von seiner 
Giite oder Bosartigkeit das Heil oder das Unheil. 

Wir sind uns des subjektiven Faktors als psychischer Realitat deshalb 
unbewuBt, weil die Psychologie als Erfahrungswissenschaft jungen Datums 
ist und vor noch nicht allzulanger Zeit erst angefangen hat, sich von ihren 
wissenschaftlichen Eltern, der Philosophie und der Naturwissenschaft, 
abzulosen. Erst mit diesem Selbstandigwerden hat sie ihre Autonomie 
gefunden und damit auch ihre eigene Methode ausgebildet. Und deshalb 
konnen wir nur vermitteis des psychologischen Standpunktes die Psyche 
in ihrer Eigentatigkeit erkennen. Erkennen heiBt: einen Gegenstand 
Bowohl von anderen unterscheiden, also abgrenzen von dem, was er nicht 
ist, wie auch ihn in seiner spezifischen sinngemaBen Funktion und Struktur 
aus ihm seIber erklaren. Nur die spezifische, dem Gegenstand angemessene 
Methode erschlieBt uns seine spezifische Natur. 

Die Psychologie befindet sich dabei zunachst in einem groBen Nachteil 
gegeniiber anderen Disziplinen, wie z. B. Natur- und Geschichtswissen
schaft. Der Gegenstand der einen ist raumlich, derjenige der anderen 
zeitlich und beide sind erkenntniskritisch yom erkennenden Subjekt 
distanziert. Die Psyche dagegen ist nicht in diesem Sinne mittelbares 
Objekt, sondern erscheint an und im Subjekt selbst. Wir miissen daher 
ffir die psychologische Erkenntniskritik den Grundsatz iibernehmen, den 
RICKERT l als Prarogative der Philosophie erklart, und ais heterologisches 
Prinzip bezeichnet, urn 
"zu verstehen, inwiefern auch das Unmittelbare zu erkennen seL Ein universales 
Denken muB sowohl das Objekt als auch das Subjekt erkennen, also, wie wir in 
ublicher Terminologie sagen werden, beide zum ,Gegenstand' der Erkenntnis im 
weitesten Sinne des Wortes machen. Das erkennende Subjekt ist insofern nicht 
rein ,kontemplativ' im Sinne eines bloB anschauenden Subjektes. Es wertet im 
weitesten Sinne dieses Wortes, indem es bejaht oder verneint, auch, ja gerade beim 
Erkennen. Ein rein formales Subjekt, das in keiner Weise Stellung nimmt, ware 
noch kein erkennendes Subjekt." 

Das Subjekt wird daher von RICKERT die "Synthesis des Erkennens" 
genannt. 

1 Grundprobleme der PhiIosophie. Tubingen: J. C. B. Mohr 1934. 
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Die Psychologie macht gewiB nicht den Anspruch, ein "universales 
Denken" zu sein. Aber mutatis mutandis verstanden ist sie auf ihrem 
Gebiete vor eine ahnlicheAufgabe gestellt, wie KANT sie ffir die Erkenntnis 
iiberhaupt erfiillt hat, namlich die Grundlagen ihres spezifischen Erkennens 
und die daraus resultierenden Methoden aufzuzeigen. 

lndem die Komplexe Psychologie zwischen dem psychologischen lch 
(Ego) und dem Objektiv-Psychischen unterscheidet, setzt sie die erkenntnis
kritische Relation zwischen dem erkennenden Subjekt im philosophischen 
Sinne und dem zu erkennenden Gegenstande. 

1m psychologischen Sinne ist das Totale Psychische (das Selbst), also 
das Ego mit EinschluB des Objektiv-Psychischen, Subjekt, weshalb die 
lntegrierung des UnbewuBten im Verlaufe der Zeit notwendig wird, d. h. 
das lch muB eine Beziehung dazu herstellen. Diese Beziehung setzt sich 
zusammen aus Daten des BewuBtseins und des UnbewuBten und wird 
transzendente Funktion genanntl. 

Das unparteiische Kriterium, von dem aus eine Kritik des lch wie 
auch eine Relation zum Objektiv-Psychischen iiberhaupt unternommen 
werden kann, besteht aus zwei Kategorien, einer objektiv und einer sub
jektiv gegebenen. 

Die objektiv gegebene Kategorie ist die komplexe psychologische Methode, 
und die subjektiv gegebene ist das UnbewuBte des lndividuums, bzw. 
die Stellungnahme des lch zu den unbewuBten Faktoren. Der wichtigste 
regulative unbewuBte Faktor ist der Traum. 

"Wir diirfen eines nicht vergessen: Fast die Halite unseres Lebens spielt sich 
in einem mehr oder weniger unbewullten Zustand abo Die spezifische Bewulltseins
aullerung des Unbewullten ist das Traumen. Wie die Seele eine Tagesseite, das 
Bewulltsein hat, so hat sie auch eine Nachtseite, das unbewullte psychische Funk
tionieren, das man auch als traumhaftes Phantasieren auffassen konnte. Ebensosehr 
wie das Bewulltsein in die Nacht hiniiberspielt, ragt auch das Unbewullte in unser 
Tagleben. Wie es nun auch im Bewulltsein nicht nur Wiinsche und Befiirchtungen, 
sondern noch unendlich viele andere Dinge gibt, so besteht auch die allergrollte 
Wahrscheinlichkeit dafiir, dall unsere Traumseele iiber einen ahnlichen, vielleicht 
sogar noch viel grolleren Reichtum an lnhalts- und Lebensmoglichkeiten verfiigt 
als das Bewulltsein, dessen essentielle N atur Konzentration, Einschrankung und 
Ausschlielllichkeit ist. Tatsachlich sind Traume unparteiische, der Willkiir des 
Bewulltseins entzogene, spontane Produkte der unbewullten Seele. Sie sind reine 
Natur und deshalb von unverfalschter, natiirlicher Wahrheit, daher wie nichts 
anderes geeignet, uns dann eine dem menschlichen Grundwesen entsprechende 
Haltung wiederzugeben, wenn sich unser Bewulltsein zu weit von seiner Grundlage 
entfernt und in einer Unmoglichkeit festgefahren hat. Die Beschaitigung mit den 
Traumen ist eine Art von Selbstbesinnung. Wobei nicht das lchbewulltsein sich 
auf sich selbst besinnt, sondern es beschaftigt sich mit der objektiven Gegebenheit 
des Traumes als einer Mitteilung oder Botschaft der unbewullten, alleinen Mensch
heitsseele. Man besinnt sich auf das Selbst, aber nicht auf das lch, namlich auf 
jenes fremde Selbst, das uns ureigen, ja unser Stamm ist, aus dem das rch einst 
wuchs. Es ist uns fremd, weil wir durch die Verirrung des Bewulltseins uns ihm 
entfremdeten. Die Seele als selbstregulierendes System ist balanciert wie das Leben 
des Korpers. Fiir aIle exzessiven Vorgange treten sofort und zwangslaufig Kom
pensationen ein. Das Zuwenig hier erzeugt ein Zuviel dort. So ist auch das Ver
haltnis zwischen Bewullt und Unbewullt ein kompensatorisches. lmmer konnen 
wir mit N utzen in der praktischen Traumdeutung die Frage aufwerfen: Welche 

1 Siehe 2. Kapitel. 
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bewulUe Einstellung wird durch den Traum kompensiert Y Deshalb ist jeder Traum 
Informations- und Kontrollorgan beim .Aufbau der Personlichkeit 1." 

Die objektiv gegebene Kategorie der psychologischen Kritik und Inte
grierung, die komplexe psychologische Methode also, ist das Instrument, 
vermittels dessen die Seele als selbstregulierendes System erst als solches 
erkannt werden kann. Die Methode liefert die Prinzipien und den Stand
punkt dafiir, psychische Wirklichkeit psychologisch zu erkennen und zu 
bewerten und sie in ihrer Eigentatigkeit aufzuzeigen. 

"Die Idee der psychischen Realitat 2 konnte man wohl als die allerwesentlichste 
Errungenschaft moderner Psychologie bezeichnen, wenn sie als solche anerkannt 
ware. Diese Formel allein erlaubt es, die mannigfaltigen seelischen Erscheinungen in 
ihrer Eigenart zu wiirdigen. Versuchen wir, tiefer in diesen Begriff einzudringen, 
so erscheint es uns, als ob gewisse Inhalte oder Bilder von einer sogenannten physi
schen Umwelt, zu der auch mein Korper gehort, herriihrten, andere kommen aus 
einer sogenannten geistigen Quelle, die von den physischen Dingen verachieden 
zu sein scheint, aber sie sind deshalb nicht minder real. Immer, wenn der mensch
liche Verstand eine .Aussage machen will iiber etwas, das er im letzten Grunde nicht 
erfallt hat und nicht erfassen kann, mull er es in seine Gegensatze auseinander
reiBen, urn es einigermallen erkennen zu konnen 3." 

* 
Bei der Untersuchung eines neuen Gebietes oder Verfahrens ist es 

gegeben, ein auBer ihm liegendes "Bezugssystem" zu Hilfe zu nehmen, 
d. h. eine schon bekannte GroBe als Ausgangs- oder Vergleichspunkt zu 
wahlen, von dem aus tiber die Briicke der Analogie das Unbekanntere 
dem BewuBtsein angenahert werden kann. Als solches Bezugssystem 
scheint sich am besten die Methodenlehre von RICKERT 4 zu eignen, aller
dings ohne seine Auffassung des "psychischen Seins" als richtig anerkennen 
zu konnen, das "in der Zeit verlauft und sinnfrei ist und daher auf die 

1 und 2 Wirklichkeit der Seele. 
S Merkwiirdigerweise besteht in bezug auf die paradoxale .Aussage iiber das 

Forschungsobjekt eine erkenntniskritische Parallele mit derjenigen Wissenschaft, 
die ihrern Gegenstande nach der Psychologie am entgegengesetztesten ist, namlich 
mit der theoretischen Physik. "Das Licht sieht, von einer Seite betrachtet, durch
aus wie Wellen, von einer anderenaber ganz wie kleinste Teilchen aus - ungefahr 
wie ein Kamm einmal ala eine Reihe von Spitzen und einmal ala fester Stab eracheint, 
je nach der Richtung, aus der man ihn erblickt. Eine teilweise .Analogie liefert uns 
der Wellengang des Meeres. Wir konnen das Wasser des Meeres entweder von einem 
statistischen oder von einem individuellen Standpunkt aus betrachten. Statistisch 
besteht es aus Wellen, aber individuell aus Molekiilen. Und auf gleiche Weise zeigt 
das Licht, statistisch gesehen, viele Eigenschaften von Wellen, individuell gesehen, 
von Korpuskeln. - Wir werden sehen, daB fiir Elektronen und Protonen ein genau 
komplementares Bild existiert. Danach verhalten sich Elektronen und Protonen 
wie Korpuskel, wenn sie sich frei durch den Raurn bewegen, und wie Wellen, wenn 
sie auf Materie stollen. - Es gibt eine vollstandige mathematische Theorie, aus welcher 
hervorgeht, daB das Partikelbild und das Wellenbild zwei verschiedene Erscheinungs. 
formen ein und derselben physikaIischen ReaIitiit sind." 

(Sir JAMES JEANS: Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis, iibersetzt 
von HELENE ·WEYL und LOTHAR NORDHEIM. Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlags
anstalt 1934.) 

Das methodologisch Wichtige liegt darin, daB das abendlandische BewuBtsein 
imstande ist,.Erkenntnisse paradoxaler Natur zu bilden und - mull die Psychologie 
hinzufiigen - seelisch auszuhalten. 

4 Siebe besonders: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. 
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Seite des Physischen gehort". Auch miissen wir dabei stets im Auge 
behalten, daB weder die Begriffe "Kultur" bzw. "Geschichte" und "Natur", 
noch die beiden ihnen entsprechenden Methoden, also das "individuali
sierende" und das "generalisierende" Verfahren wortlich im RICKERTSchen 
Sinne iibernommen werden konnen, sondern in das Psychologische zu 
transponieren sind, indem wir uns unseres Ausgangspunktes erinnern, daB 
die Psychologie ein Sondergebiet zwischen der natur- und der kultur
wissenschaftlichen Disziplin ist und damit eine Wissenschaft sui generis 
mit einer eigenen Methode. Und ebenfalls diirfen wir nicht vergessen, 
daB die Psyche von paradoxem Wesen ist und ihre Inhalte und Vorgange 
sowohl "naturhafter wie geistiger Herkunft sind". Diese Paradoxie erfordert 
einen Standpunkt, der die Psyche weder auf biologisch-materialistische 
Triebkrafte reduziert, noch sie als ungelautertes Anhangsel des "Geistes" 
erklart, sondern ihre autonome Realitat anerkennt. Die Psyche ist zudem 
an die Grundlagen unseres bewuBten Erkennens nicht verhaftet, indem sie 
weder raumliche Ausdehnung hat, noch ausschlieBlich an zeitliche Abfolge 
gebunden istl. Sie manifestiert sich in einer ihr eigenen Dimension, 
welche eine solche der I ntensitat genannt werden kann. 

RICKERT begriindet seine, auf die beiden Begriffe N atur und K ultur 
gegriindete Methodologie des verallgemeinernden und des individualisie
renden Verfahrens folgendermaBen 2 : 

"Die erstrebenswerte Einheit der Wissenschaften darf unter keinen Umstanden 
methodologische Einformigkeit bedeuten. Mit ihr ware viel verloren und nichts 
gewonnen. Sie ware eine Einseitigkeit der schlimmsten .Art. Die Welt in ihrer 
Totalitat, die das gemeinsame Objekt aller Wissenschaften ist, stellt sich uns an
schaulich als eine uniibersehbare Mannigfaltigkeit dar, und dieser konnen die Wissen
schaften nur gerecht werden, wenn sie ihre Objekte, die ja in Begriffen sich niemals 
so wiedergeben lassen, wie sie uns unmittelbar anschaulich gegeben sind, unter 
verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, sich also eineMannigfaltigkeit von 
Zielen setzen und die zu ihrer Erreichung notwendigen verschiedenen Methoden 
ausbilden. Eine MaJ:lnigfaltigkeit des Inhaltes geniigt dieser universalen Forderung 
nicht. Uns interessieren die Dinge auch unter formal verschiedenen Gesichts
punkten, und der wichtigste logische Unterschied ist nun in der Tat der, daB die 
Objekte zum Teil als Gattungsexemplare, zum Teil in ihrer Individualitiit in Betracht 
kommen. Die Wissenschaften miissen also aus Griinden, die bestehen bleiben. 
solange Kultur etwas anderes ist als Natur, zum Teil generalisierend, zum Teil 
individualisierend verfahren. Sonst werden sie der Mannigfaltigkeit des gegebenen 
Weltinhaltes nicht gerecht. 

Es gibt auf der einen Seite Wissenschaften, die nach dem .Allgemeinsten 
oder absolut .Allgemeinen fUr ihr Gebiet streben, und auf der anderen Seite stehen 
solche Disziplinen, die das Individ uellste oder das a bsol ut Individuelle zu erfassen 
suchen." 

Dieser Gegensatz ist aber kein absoluter. 
"Ich habe ausfiihrlich gezeigt, daB die Begriffe des .Allgemeinen und des Be

sonderen bei ihrer .Ausgestaltung in den vVissenschaften sich als relativ erweisen, 
und daB nur bei sorgfiiltiger Beriicksichtigung dieser Relativitat die tatsachliche 
methodologische Mannigfaltigkeit der Einzeldisziplinen sich logisch verstehen laBt." 

1 Siehe JUNG: Seeleund Tod. In: Wirklichkeit der Seele. Vgl. auch J.W.DuNNE: 
.An Experiment with Time. London: Black 1929. 

2 Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Tiibingen: J. C. B. 
Mohr 1929. 
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RIC~ERT betont immer wieder, es sei nicht seine Ansicht, 
"die NatUl"wissensehaften haben es nUl· mit Gesetzen, die Gesehiehtswissensehaften 
dagegen nUl" mit dem sehleehthin Einmaligen zu tun. - leh spreehe vielmehr 
von einer generalisierenden und einer individualisierenden ~Jfethode. leh besehranke 
mich auf die Darlegung der beiden Extreme, zwischen denen in gewisser Hin
sicht fast aIle empirische Wissenschaft in der Mitte liegt, und ieh muB 
ZUl" Klarlegung der Dnterschiede begrifflich trennen, was in Wirklichkeit eng mit
einander verkniipft ist." 

"lch habe, urn zwei rein logische und l deshalb rein formale Begriffe 
von Natur und Geschichte zu gewinnen, mit denen nicht zwei verschiedene 
Realita ten, sondern diesel be Wirklichkeit unter zwei verschiedenen Gesich ts
punkten gemeint ist, das logische Fundamentalproblem einer Gliederung der Wis
senschaften nach ihren Methoden zu formulleren versucht: Auf der einen Seite stehen 
die Naturwissenschaften. Das Wort NatUl" charakterisiert sie sowohl mit Riick
sicht auf ihren Gegenstand als auch mit Riicksicht auf ihre Methode. Sie sehen 
in ihren Objekten ein von jeder Wertbeziehung freies Sein und Geschehen 2, und 
ihr Interesse ist darauf gerichtet, die allgemeinen begrifflichen Verhaltnisse, 
wenn moglich die Gesetze kennenzulernen, welche ffir dieses Sein und Geschehen 
gelten. 

Auf der anderen Seite stehen die historischen Kulturwissenschaften. 
Wir miissen zwei Ausdriicke wahlen, die den beiden Bedeutungen des Wortes 
NatUl" entsprechen. Ais Kulturwissenschaften handeln sie von den auf die allge
meinen KultUl"werte bezogenen und daher als sinnvoll verstandllchen Objekten, 
und als historische Wissenschaften stellen sie deren einmalige Entwicklung in 
ihrer Besonderheit und lndividualitat dar, wobei der Dmstand, daB es KultUl"
vorgange sind, ihrer historisehen Methode zugleich das Prinzip der Begriffsbildung 
liefert; denn wesentlich ist fUr sie nUl" das, was als Sinntrager in seiner individuellen 
Eigenart ffir den leitenden KultUl"wert Bedeutung hat. Sie wahlen daher indivi
dualisierend als "KultUl"" etwas ganz anderes aus der Wirkliehkeit heraus, als 
die NatUl"wissensehaften es tun, wenn sie dieselbe Wirklichkeit generalisierend 
als ,NatUl"' betraehten, da in den meisten Fallen die Bedeutung eines KultUl"
vorganges gerade auf der Eigenart beruht, die ihn von anderen unterscheidet, 
wahrend umgekehrt das, was ihm mit anderen gemeinsam ist, also sein natUl"Wissen
schaftliches Wesen ausmacht, der historisehen KultUl"Wissenschaft uuwesentlich ist. 

Die Wirklichkeit wird N atur, wenn wir sie betrachten mit R iicksicht 
auf das Allgemeine, sie wird Geschichte, wenn wir sie betrachten mit 
R iicksicht auf das B esondere." 

In den "Grundproblemen der Philosophie" sagt er: 
"NatUl" kommt von nasci. Der Ausdruck bezeichnet das Gewachsene, das ohne 

unser Zutun von selbst entsteht, und das wir seinem Wachstum iiberlassen. Dann 
bleibt es·rein ,natfirlich'. KultUl" dagegen ist der lnbegriff dessen, was wir ,pflegen'. 
Das Wort colere ist hier der Drsprung. Wahrscheinlich dfirfen wir dabei etymologisch 
vor allem an den Ackerbau denken. Kulturpflanzen sind im Gegensatz zu NatUl"
pflanzen die, welche der Mensch nicht frei wachsen laBt, sondern pflegt. Den Dnter
sehied konnen wir verallgemeinern und so zu umfassenden Begriffen der N atUl" und 
KultUl" kommen." 

Den "fill die Methodenlehre maBgebenden Begriff der Natur" definiert 
RICKERT nach KANT als das Dasein der Dinge, "sofern es nach allgemeinen 
Gesetzen bestimmt ist". Damit ist fur RICKERT auch der 
"allgemeinste Begriff der Naturwissenschaft fiir absehbare Zeit endgiiltig 
festgeJegt. Die NatUl" erkennen heiBt unter dieser Voraussetzung, aus allgemeinen 

1 KultUl"wissenschaft und NatUl"wissenschaft. 
2 Die naturwissenschaftliche Methode ist natiirlich, im Gegensatz zu ihren 

Objekten, nicht ohne Wertbeziehung, denn sie sucht den vVahrheitswert, wie RICKERT 
im weiteren ausfiihrt. 
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Elementen allgemeine Begriffe bilden nnd, wenn moglich, nnbedingt allgemeine 
Urteile uber die Wirklichkeit fiillen, d. h. Begriffe von N aturgesetzen entdecken, 
deren logisches Wesen es einschlieBt, daB sie nichts von dem enthalten, was sich 
nur an diesem oder jenem einmaligen individuellen Vorgang findet. 

Insofern muB man sagen, daB die Wirklichkeit in ihrer Besonderheit und Indi
vidualitat die Grenze fur jede naturwissenschaftliche Begriffsbildung ist. 
Aus allen diesen Grunden konnen wir die naturwissenschaftliche Methode 
generalisierend nennen, um damit den formalen Begriff der Natur hervortreten 
zu lassen. Naturerkenntnis generalisiert. Darin besteht ihr logisches Wesen." 

Das leitende Prinzip, auf das RICKERT den Begriff der Kulturwissen
schaft griindet, definiert er folgendermaBen: 

"Es gibt Wissenschaften, die nicht auf die Aufstellnng von Naturgesetzen, 
ja uberhaupt nicht nur auf die Bildnng allgemeiner Begriffe gerichtet sind, und 
das sind die historischen Wissenschaften ill weitesten Sinne des Wortes. Sie 
wollen die Wirklichkeit, die niemals allgemein, sondern stets individuell ist, in ihrer 
Individualitat darstellen, nnd sobald diese in Betracht kommt, muB der natur
wissenschaftliche Begriff versagen, weil seine Bedeutnng gerade darauf beruht, 
daB das Individuelle durch ibn als ,nnwesentlich' ausgeschieden wird. 

Den Gegensatz zum Iogischen Begriff der Natur als des Daseins der Dinge, 
sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, kann nur ein ebenfalls Iogischer 
Begriff bilden. Dieser aber ist, wie ich giaube, der Begriff der Geschichte im 
weitesten Sinne des Wortes, d. h. der Begriff des einmaligen Geschehens in 
seiner Besonderheit und Individualitat, der zum Begriff des. allgemeinen Gesetzes 
in einem formalen Gegensatz steht, nnd wir werden daher von einem Unterschied 
der naturwissenschaftlichen nnd der historischen Methode reden mussen. 
Die Gliedernng namlich ist gerechtfertigt, wenn, wie ich giaube, sich zeigen IaBt, 
daB eben derselbe Begriff der Kultur, als der einer sinn- und wertbehafteten Wirk
lichkeit, zugieich auch das Prinzip der historischen oder de! individualisierenden 
Begriffsbildung bestimmt. FUr die historische Begriffsbildung liefert der Begriff 
der Kultur also das Prinzip zur A uswahl des Wesen tlichen aus der Wirklich
keit ebenso, wie der Begriff der N atur als der Wirklichkeit mit Rucksicht auf das 
Allgemeine dies fUr die Naturwissenschaften tut. Durch die Werte, die an der 
Kultur haften, nnd durch die Beziehung auf sie wird der Begriff einer darstellbaren 
historischen Individualitat als eines realen Tragers von Sinngebilden erst konsti
tuiert. Wer von ,Geschichte' schlechtweg redet, meint immer den einmaligen 
individuellen Veriauf einer Sache, nnd gerade in der Philosophie ist es ublich, 
das Historische als das Besondere der N atur als dem Allgemeinen gegenuberzustellen." 

Die geschichtliche oder kulturwissenschaftliche Methode ist also das 
individualisierende Verfahren, wobei 
"eine bestimmte einmalige Reihe von Wirklichkeiten so aufgefaBt wird, daB die 
Besonderheit und Individualitat jeder einzelnen zum Ausdruck kommt nnd das 
in die Darstellnng aufgenommen wird, was nirgends noch einmal war. Nicht 
das allgemeine Naturgesetz oder der allgemeine Begriff, fUr den jedes Besondere 
nur ein ,Fall' nnter beliebig vielen anderen ist, sondern der Kulturwert ist das 
geschichtlich ,Allgemeine', und der kann nur an dem Einmaligen und Individuellen 
allmahlich zum Ausdruck kommen, d. h. sich mit Wirklichkeiten so verbinden, 
daB diese dadurch zu Kulturgutern werden. Beziehe ich also eine individuelle Wirk
lichkeit auf einen allgemeinen Wert, so wird sie dadurch nicht zum Gattungs
exemplar eines allgemeinen Begriffes, sondern sie bleibt in ihrer Individualitat 
bedeutsam als individueller Trager eines individuellen Sinngebildes. Die K ult u r . 
bedeutung eines Objektes beruht namlich, soweit es als Ganzes in Betracht 
kommt, nicht auf dem, was ihm mit anderen Wirklichkeiten gemeinsam ist, 
sondern gerade auf dem, was es von anderen unterscheidet, und daher muB 
die Wirklichkeit, die wir mit Rucksicht auf ihr Verhaltnis zu den Kulturwerten 
als deren realen Trager betrachten, auch auf das Besondere und Individuelle 
hin angesehen werden. 

Komplexe Psychologie. 2 
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Ja, die Kulturbedeutung eines Vorganges wachst hiiufig in demselben Malle, 
je ausschliemicher mit seiner individuellen Gestaltung der betreffende Kultur
wert oder das verstehbare Sinngebilde verkniipft ist. In einer Geschichte der 
Religion, des Staates, der Wissenschaft, der Kunst, kann das einmalige Individuum 
nie ,unwesentlich' sein. Hier gehen die Impulse zur Schopfung neuer Kulturgiiter 
fast immer von einzelnen Personlichkeiten aus." 

Die individualisierende oder wertbezogene Methode setzt also als 
oberstes Kriterium die Idee der Personlichkeit. 

"Die Kulturvorgange werden wirklich nicht nur mit Riicksicht auf einen Wert, 
sondern zugleich auch immer mit Riicksicht auf ein psychisches Wesen 1, das sie 
wertet, betrachtet werden miissen, weil Werte nur von psychischen Wesen gewertet 
werden,"-

wobei das Wie des Wertens selbstverstandlich ausschlaggebend ist. In 
"Grundprobleme der Philosophie" sagt RICKERT daruber: 

"Kultur, die mehr als blolles Mittel 2 ist, setzt fiir ihre Entstehung wie auch 
fiir ihren Bestand Menschen voraus mit einem besonderen Verhalten. Nicht daB 
der Mensch lebt, sondern wie er sein Leben gestaltet, ist fiir die Kultur wesentlich." 

In den "Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" definiert 
RICKERT die Begriffe Individuum und Individualitat mit Worten, die 
sich mit der Formulierung der Komplexen Psychologie sehr nahe beruhren. 

"Worin besteht also die ,Einheit' der historischen Begriffe, wenn die Zusammen
gehorigkeit der Begriffselemente nicht wie bei einem naturwissenschaftlichen Begriff 
darauf beruht, daB er allgemein fiir alle ihm untergeordneten Exemplare gilt? Um 
diese Frage zu beantworten, denken wir 'wieder an den umfassenden Begriff deg 
Historischen, d. h. den Begriffdes realen Individuums iiberhaupt, und zwar 
heben wir jetzt hervor, daB das Wort nicht nur die Bedeutung hat, die wir bisher 
allein beriicksichtigt haben, namlich des Einmaligen, Besonderen und Einzigartigen, 
sondern zugleich die des Unteilbaren. 

Der Begriff der Unteilbarkeit weist auf eine Einheit hin, die logisches Interesse 
erweckt. Deshalb liegt die Frage nahe: ist es vielleicht mehr als Zufall, daB mit 
dem Worte ,Individuum' zwei Bedeutungen verbunden sind, die der Einheit einer 
Mannigfaltigkeit im Sinne einer Zusammengehorigkeit einerseits und die der Einzig
artigkeit andererseits f Wir suchen zuerst ganz allgemein festzustellen, ob der 
Begriff der Unteilbarkeit sich mit dem der Einzigartigkeit so verbinden kann, da3 
die Einzigartigkeit den Grund oder die Voraussetzung der Unteilbarkeit bildet. -
Zwar kann man nicht leugnen, dall jedes individuelle Seelenleben sich faktisch 
fortwahrend verandert, d. h. gewisse Bestandteile verliert und durch andere Bestand
teile bereichert. Aber man wird trotzdem meinen, diese Teilbarkeit und Veranderung 
habe eine Grenze, und der eigentliche individuelle ,Kern' einer Seele bilde stets 
ein einheitliches Ganzes, einen notwendigen Zusammenhang, der von dem Zusammen
hang korperlicher Wirklichkeiten prinzipiell verschieden sei. Die psychische Indi
viduaIitat ware danach gewissermallen als das unteilbare Zentrum der Seele auf
zufassen, und nur an der Peripherie spielten sich Prozesse der Veranderung abo 
Hier ware dann die Einzigartigkeit wirkIich mit der Unteilbarkeit verbunden, und 
auf eine Personlichkeit paBte das Wort Individuum in seinen beiden Bedeu
tungen. " 

Damit hat RICKERT uns eine Basis geliefert, von der aus wir den Ver
such einer methodologischen Studie der Prinzipien der Komplexen Psycho
logie wagen konnen. Indessen mussen wir uns dabei bewuBt bleiben, 
daB in der Psychologie immer und ausschlieBlich eine p s y c hoI 0 g i s c h e 

1 Mit "psychischem Wesen" ist hier natiirlich nicht die Psyche gemeint, sondern 
das psychologische Subjekt. 

2 D. h. also wohl mehr als bloBe ZiviIisation. 
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Begriffsbildung. gilt. Der Begriff Natur meint also in der Psychologie 
nicht denselben Gegenstand oder dieselben Eigenschaften, auf die sich 
die Naturwissenschaften beziehen. Natur im psychologischen Sinne ist 
das der Psyche eigentumliche Wesen, d. h. der psychische Stoff, wie er 
erscheint ohne den Eingriff und die Bearbeitung durch das BewuBtsein. 

Dem RICKERTschen Begriff Geschichte entspricht in der Psychologie 
ungefahr der Begriff des BewuBtseins. Und den Begriff Kultur verwendet 
die Komplexe Psychologie dort, wo eine bewuBte Korrelation zwischen 
dem BewuBtsein und dem UnbewuBten hergestellt ist. Die Korrelation 
zwischen dem BewuBtsein und dem UnbewuBten ist stets vorhanden, 
aber, solange das BewuBtsein sich nicht damit auseinandersetzt, eine bloB 
naturliche Gegebenheit. 

Eine strenge Durchfiihrung der Analogie wiirde aber in Unmoglich
keiten ausarten. Es handelt sich, wie dies auch die Absicht der RICKERT
schen Ausfuhrungen ist, nicht urn die Gegenstande, sondern urn die 
Methode, also urn das generalisierende und das individualisierende Ver
fahren. 

* 
Die Komplexe Psychologie ist sowohl ihrem Stoff als ihrer Methode 

nach von komplexer Gestalt. Der Gegenstand der meisten anderen Diszi
plinen ist von einfachem und eindeutigem Wesen, so daB er erkenntnis
theoretisch ohne weiteres dem einen oder dem anderen der von RICKERT 
definierten Gebiete eingeordnet werden kann und demzufolge zu seiner 
Erforschung nur der einen daraus resultierenden Methode bedarf. 

Die Komplexe Psychologie ist ferner nicht nur ein erkenntnistheoreti
sches Problem, sondern naturgemaB in ebensolchem MaBe auch ein eminent 
praktisches. Denn alles, was Psyche ist, geht uns seIber ganz unmittelbar 
an. Indessen wird, wer die Wahrheit sucht und wer die Urerfahrung des 
Psychischen machen will, eine Tatsache nicht wegrationalisieren, weil sie 
ein unbequemes intellektuelles oder moralisches Problem enthalt. Und 
in der Tat ist die Komplexitat der Psyche ein Faktum, das nur derjenige 
nicht zugeben wird, der entweder als Nachzugler des AufkIarungszeitalters 
an das Dogma glaubt: Psyche gleich BewuBtsein, oder der andere, der 
im Gegensatz dazu als weltanschaulicher Darwinist das Psychische auf 
biologische Triebe oder okonomische "Kampf-ums-Dasein"-Bedingungen 
reduziert. In beiden Fallen entspricht dem einfachen Erklarungsgrund 
auch eine eindeutige Methode, die mit dem Verfahren des "Nichts - AIs" 
ihren Gegenstand zum bloBen Anhangsel des Verstandes oder der Instinkte 
macht. Auch wird die Gefahr, daB von den Unverstandigen eine Wahrheit 
verzerrt oder miBbraucht werden kann, nie von der Erkenntnis abhalten. 
liNTS Kritik der Vernunft und die blutige Damonie der franzosischen 
Revolution standen, im Zwischenraum von wenigen J ahren, im Zeichen 
der Verehrung fiir das gleiche oberste Prinzip. Wird man die Vernunft 
fur die Unv~rnunft verantwortlich machen 1 

Die geschichtlichen Ereignisse, besonders diejenigen im zweiten J ahr
zehnt unseres Jahrhunderts, als die christlichen Nationen, die sich zu 

2* 
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der Relig~on der Liebe bekennen, den ungeheuerlichsten aller Kriege ent
fesselten, haben seither den aufkHirerischen Glauben an den Absolutismus 
der menschlichen ratio ins Wanken gebracht, und man ist daher heute, 
bewuBt und unbewuBt beeinfluBt vom Aufschwung der natur- und sozial
okonomischen Wissenschaften, bis in die hintersten weltanschaulichen 
Ecken vom Gegentell, namlich von der Suprematie der Instinkte beein
druckt. 

Hat sich, auBer NIETZSCHE, jemand, der nicht Psychologe ist, schon 
einmal iiberlegt, daB die Menschheit in der Regel diejenige Religion oder 
weltanschauliche Dberzeugung hat, deren sie als Kompensation zu ihrer 
bewuBten Einstellung bedarf, vorausgesetzt natiirlich, daB es sich urn 
keine Reaktion aus Ressentiment handelt 1 Und zwar aus dem Grunde, 
well eine Religion oder Weltanschauung nicht mit dem Verstande aus
gedacht und somit bloBe Ideologie ist, sondern selbsttatig aus dem Unbe
wuBten heraus wachst und erst viel spater einer dogmatischen oder anderen 
Rationalisierung unterworfen wird. Konsequenterweise miissen wir diese 
Fragestellung auch auf eine Psychologie anwenden, welche zum erstenmal 
in der abendlandischen Geistesgeschichte die Autonomie und Realitat 
der Psyche als wissenschaftliches Prinzip aufstellt. Die Antwort darauf 
ist unschwer einzusehen: die autonome Tatigkeit des Psychischen, das 
sich unserem zweckmaBig interessierten westlichen BewuBtsein allerdings 
meist nur in der uneigentlichen Form der Psychoneurose aufzudrangen 
vermag, ist die naturgemaBe Kompensation fiir unsere industrialisierte, 
technokratisierte, materialistische, versportlichte und verpolitisierte extra
vertierte Einstellung. Das autarkische BewuBtsein, der personliche Wille 
auf der einen, die biologische und soziologische Bedingtheit auf der anderen 
Seite sind Thesis und Antithesis einer Antinomie, welche die Kultur ver
zerrt und das Individuum zerreiBt. 

Es ist eine der wesentlichsten psychologischen Tatsachen, daB ein 
Konflikt nie durch eine Identifizierung weder mit der Thesis noch mit der 
Antithesis gelost werden kann, weil der gegensatzliche Faktor dabei nicht 
aufgehoben, sondern nur unterdriickt wird. Die Losung aus der Ent
zweiung ist nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch, was 
aber nicht einem KompromiB und einer Verwischung der Gegensatze 
gleichkommt, sondern ein durchaus neues Gebilde hervorbringt, das zwar 
an beiden Gegenseiten Anteil hat, aber "einen mittleren Grund bildet, 
auf dem sich die Gegensatze vereinigen konnen und das sich zu ihnen 
kompensatorisch verhaltl". 

Die Psyche in ihrer Komplexitat von gegensatzlichen Aspekten ist 
die Erfahrungsgrundlage, welche die Spaltung in antinomische Prinzipien 
auf einem "mittleren Grund" aufhebt. Indem das Psychische wederdem 
rationalen noch dem instinktiven Erklarungsprinzip subsumiert werden 
kann, sondern ein autonomes und unteilbares Drittes ist, entsteht ein 
neues BewuBtseinszentrum, von dem aus die Gegensatze relativ werden. 

Ihrem Gegenstand entsprechend ist auch die Psychologie eine Disziplin, 
die sich weder nur der naturwissenschaftlich verallgemeinernden noch der 

1 Psychologische Typen, Definition 51. 
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kulttirwissenschaftlich individualisierenden Methode allein verschreiben 
kann, sondern eine komplexe Methode verwendet, die je nachdem 
beide Verfahren beniitzt und durch diese Verbindung ein eigenes Prinzip 
bildet. Ein wichtiges Kriterium davon ist allerdings, daB die Methode 
nicht nur theoretisch erlernt werden kann, sondern wiederum ihres Gegen
stiickes, der praktischen Erfahrung bedarf, und zwar nicht nur der Erfah
rung am Anderen, sondern auch am eigenen Ich. Aus eben diesem Grunde 
der spezifischen Einheit von Empirie und Theorie als Voraussetzung der 
psychologischen Methode ist iibrigens auch die individuelle Darstellungs
weise und Stilart in J UNGs Werken zu verstehen, in welcher Anschaulichkeit 
und Abstraktion ein untrennbares Kontinuum bilden, eine Besonderheit, 
die weder dem Geschmack der reinen Theoretiker, noch dem der Astheten 
zusagt, aber die einzig konforme ist, wenn der Gegenstand nicht verge
waltigt werden solI. 

Die Komplexitat der Psyche, die in ihrem eigentlichen Umfang hier 
nur skelettartig angedeutet ist, erfordert also eine ebenso komplexe Methode, 
die allerdings nur von einem solchen Forscher geschaffen werden konnte, 
"dessen Ohr bereitwillig war". 

* 
In unserem BewuBtsein aber erscheint das Wesen der Psyche als von 

paradoxaler Art und in einer Mannigfaltigkeit von gegensatzlichenAspekten, 
die immer auch Korrelate sind. Diese konnen yom materialen Gesichts
punkt aus kurz definiert werden als produktive und rezeptive Aktivitat, 
bewupte und unbewupte Aktivitat, allgemeines und individuelles Wesen, und 
Bildung wirklichkeitsbezogener und symbolischer Produkte. Unter den for
malen Aspekt der Gegensatzpaare fallen der rationale und der irrationale, 
der naturhafte und der geistige, der extensive und der intensive, (d. h. die 
Orientierung der Psyche auf die Daten· der objektiven AuBenwelt und 
auf die subjektiven Gegebenheiten des psychischen Wesens selbst) und der 
dynamische Ablauf, der den gegensatzlichen Charakter eo ipso in sich 
einschlieBt. In Wirklichkeit iiberschneiden sich die materialen und formalen 
Aspekte bestandig, da Stoff nur als geformte Gestalt in Erscheinung tritt. 

Dem paradoxalen Aspekt des Stoffes entsprechen mehrere antinomische 
Verfahren, deren sich die Psychologie zu einem adaquaten Verstandnis 
ihres Objektes konstruktiv bedienen muB. Die psychologische Methode, 
die als solche ein einheitliches Prinzip ist, setzt sich logisch aus den folgenden 
vier Arten von Prozedere zusammen: 1. theoretisches Erkennen und prakti
sches Vorgehen; 2. reduktive und synthetische Deutung; 3. realistische 
und symbolische Interpretation (Erklarung auf der Objekt- und auf der 
Subjektstufe), d. h. Bewertung der psychischen Inhalte als tatsachliche 
oder sinnbildliche in ihrer Relation zu den Daten der AuBenwelt und zu 
denjenigen der Psyche seIber. Und schlieBlich ist ein Prinzip fiir sich 
der energetische Standpunkt, der die psychischen Faktoren und Funk
tionen als Energiebewegungen auffaBt - eine Anschauung, die sowohl 
den Begriff des synchronen wie denjenigen des chronologischen Ablaufs 
subsumiert. 

* 
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Um erne gewisse Ubersicht iiber die Mannigfaltigkeit des psychologi
schen Vorgehens zu erhalten, solI nun versucht werden, die RICKERTsche 
Unterscheidung der naturwissenschaftlichen und der kulturwissenschaft
lichen Methode auf die Komplexe Psychologie anzuwenden, da sie den 
beiden Herkunftsbeziehungen oder Aspekten der psychischen Inhalte 
tatsachlich weitgehend gerecht wird1. 

Das naturwissenschaftlich verallgemeinernde Verfahren ist dann 
am Platze, wenn es sich erstens um allgemeine psychische Elemente oder 
Aspekte des Individuums handelt, und zweitens, wenn allgemeingiiltige 
Gebilde und Funktionen der Psyche untersucht werden. Statt allgemein 
wird in der Komplexen Psychologie der Begriff kollektiv verwendet. Er 
bedeutet "aIle diejenigen psychischen Inhalte, die nicht einem, sondern 
vielen Individuen zugleich eigentiimlich sind 2". Der kolIektive Aspekt 
der Psyche kann bewuBter oder unbewuBter Natur sein. 

Das verallgemeinernde Verfahren beschaftigt sich in der Psychologie 
des Bewuf3tseins vor alIem mit der Typologie, d. h. mit denjenigen psycho
logischen Funktionen, die das Niveau del' AlIgemeingiiltigkeit erreicht 
haben. Der typologische Gesichtspunkt ist ein formaler und kein materialer, 
da er die Beschaffenheit und nicht die Inhalte der psychologischen Grund
funktionen untersucht. Ebenso falIt unter das veralIgemeinernde Verfahren 
die weitere Unterscheidung der psychologischen EinstelIung als Extra
version und Introversion. 

Instinkte und Triebe sind selbstverstandlich ebenfalls kollektiver Art 
und grenzen auBerdem, insofern sie mit physiologischen Vorgangen zu
sammenhangen, auch material an das Gebiet del' Natur. 

Das kollektive Unbewuf3te ist sowohl inhaltlich als formal allgemein
giiltig, da die Archetypen nicht aus der personlichen Erfahrung des Indi
viduums stammen, sondern 
"einen Niederschlag nnd damit eine typische Grundform eines immer wiederkehrenden 
seelischen Erlebens" abbilden, der "durch Verdichtnng unzahliger einander ahnlicher 
Vorgange entstanden ist 3." 

Der psychologische Energiebegriff - Energie hier definiert als "Inten
sitat des psychischen Vorganges, dessen psychologischer Wert" -
wird analog dem physikalischen Energiebegriff verwendet und untersucht 
psychologische Zusammenhange unter energetischen Relationen. (Del' Wert 

1 In: Grnndsatzliches zur praktischen Psychotherapie (Zbl. Psych other . 1935, 
H. 2) formuliert JUNG die Korrelation der Antinomie Individuell-Allgemein inner
halb der psychologischen Analyse folgendermaLlen: "Ware die Individualitat eine 
totale Besondernng, d. h. ware ein Individuum totaliter verschieden von jedem 
anderen Individuum, so ware Psychologie als Wissenschaft unmoglich, d. h. sie 
bestlinde aus einem nnauflosbaren Chaos subjektiver Meinungen. Da aber die 
Individualitat nur relativ ist, d. h. nur komplementar zur Konformitat oder Gleich
artigkeit der Menschen ist, so sind allgemeingiiltige Aussagen, d. h. wissenschaftliche 
Feststellungen moglich. Diese Aussagen aber konnen sich dementsprechend nur 
auf jene Teile des psychischen Systems beziehen, welche konform, d. h. vergleichbar 
und daher statistisch erfaLlbar sind, nicht aber auf das Individuelle, d. h. Einmalige 
eines Systems." 

2 Psychologische Typen, Definition 9. 
3 Psychologische Typen, Definition 8. 
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ist daher selbstverstandlich nicht als moralische, intellektuelle, asthetische 
oder andere Bewertung zu verstehen.) An dem psychologischen Energie
begriff wird das verallgemeinernde Verfahren wohl am deutlichsten sicht
bar. Nichtsdestoweniger erfolgt gerade am energetischen Standpunkt, und 
konform dem ihm inharenten Prinzip des enantiodromischen Ablaufs, die 
Umkehrung der naturwissenschaftlichen Methode in die individualisierende 
mit Notwendigkeit. Ein psychischer Vorgang, auch wenn energetisch 
betrachtet, ist insofern psychologisch nicht wertindifferent, als es von 
vitaler Bedeutung sein kann, ob der ProzeB als Progression oder als 
Regression erkannt wird, und ebenso, ob das andere Richtungsprinzip, 
dasjenige der Extraversion und Introversion, in Betracht gezogen werde. 

Hiermit ist die "Grenze der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" 
erreicht, da es sich urn eine "Wirklichkeit in ihrer Besonderheit und Indi
vidualitat" handelt - sei diese nun ein Individuum, eine Gruppe oder 
ein Kulturvorgang - und es kommt nunmehr das individualisierende 
(und wertbezogene) Verfahren in Betracht. . 

Als Voraussetzung dafiir ist es notwendig, den psychologischen Begriff 
der I ndividualitat zu definieren. 

Die Individualitat des Individuums ist ohne Frage eine apriorische 
psychische Gegebenheit; ja ihre bewuBte Verwirklichung (Individuation) 
ist die vornehmste Aufgabe der praktischen Anwendung der Komplexen 
Psychologie. J UNG definiert die Individualitat folgendermaBen 1 : 

"Individuum ist Einzelwesen; das psychologische Individuum ist charakterisiert 
durch seine eigenartige und in gewisser 11;insicht einmalige Psychologie. Die Eigenart 
der individuellen Psyche erscheint weniger an ihren Elementen als vielmehr an ihren 
komplexen GebiIden, d. h. an deren eigenartiger und einzigartiger Gruppierung 
und Kombination. Das (psychologische) Individuum oder die psychologische Indi· 
vidualitat existiert unbewuBt a priori, bewuBt aber nur insoweit, als ein BewuBtsein 
der Eigenart vorhanden ist, d. h. insoweit eine bewuBte Verschiedenheit von anderen 
Individuen vorhanden ist. Es bedarf eines bewuBten Differenzierungsprozesses, der 
Individuation, um die Individualitat bewuBt zu machen, d. h. sie aus der Identitat 
mit dem Objekt herauszuheben. Die Identitat der Individualitat mit dem Objekt 
ist gleichbedeutend mit ihrem UnbewuBtsein. 1st die Individualitat unbewuBt, 
so ist kein psychologisches Individuum vorhanden, sondern bloB eine Kollektiv
psychologie des BewuBtseins." 

Urn dem MiBverstandnis des Individualismus vorzubeugen, sei auch 
die Definition der Individuation zitiert 2: 

"Da das Individuum nicht nur Einzelwesen ist, sondern auch kollektive Beziehung 
zu seiner Existenz voraussetzt, so flihrt der ProzeB der Individuation nicht in die 
Vereinzelung, sondern in einen intensiveren und allgemeineren Kollektivzusam· 
menhang. 

Die Individuation kann unter keinen Umstanden das einzige Ziel der psycho
logischen Erziehung sein. Bevor die Individuation zum Ziele genommen werden 
kann, muB das Erziehungsziel der Anpassung an das zur Existenz notwendige 
Minimum von Kollektivnormen erreicht sein: eine Pflanze, die zur groBtmoglichen 
Entfaltung ihrer Eigentumlichkeit gebracht werden soll, muB zu allererst in dem 
Boden, in den sie gepflanzt ist, auch wachsen konnen. Die Individuation befindet 
sich immer mehr oder weniger im Gegensatz zur Kollektivnorm, denn sie ist Ab
scheidung nnd Differenzierung vom Allgemeinen nnd HeransbiIdung des Besonderen, 

1 Psychologische Typen, Definition 32. 
2 Psychologische Typen, Definition 31. 
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jedoch nicht einer gesuchten Besonderheit, sondern einer Besonderheit, die 
a priori schon in der Anlage begrtindet ist. Der Gegensatz zur Kollektivnorm ist 
aber nur ein scheinbarer, indem bei genauerer Betrachtung der individuelle Stand· 
punkt nicht gegensatzlich zur Kollektivnorm, sondern nur anders orientiert 
ist. Der individuelle Weg kann auch gar nicht eigentlich im Gegensatz zur Kollektiv
norm sein, weil der Gegensatz zu letzterer nur eine entgegengesetzte Norm sein 
konnte. Der individuelle Weg ist aber niemals eine Norm. Eine Norm entsteht 
aus der Gesamtheit individueller Wege und hat nur dann eine Existenzberechtigung 
und eine lebenfordernde Wirkung, wenn individuelle Wege, die sich von Zeit zu 
Zeit an einer Norm orientieren wollen, iiberhaupt vorhanden sind. Eine Norm dient 
zu nichts, wenn sie absolute Geltung hat. Ein wirklicher Konflikt mit der Kollektiv
norm entsteht nur dann, wenn ein individueller Weg zur Norm erhoben wird, was 
die eigentliche Absicht des extremen Individualismus ist. Diese Absicht ist natiirlich 
pathologisch und durchaus lebenswidrig. Sie hat demgemaB nichts mit Individuation 
zu tun, welch letztere zwar den individuellen Nebenweg einschlagt, eben deshalb 
auch die Norm braucht zur Orientierung der Gesellschaft gegenuber und zur Her
stellung des lebensnotwendigen Zusammenhanges der Individuen in der Sozietat. 
Die Individuation fUhrt daher zu einer natiirlichen Wertschatzung der Kollektiv
normen, wahrend einer ausschlleBlich kollektiven Lebensorientierung die Norm in 
zunehmendem MaBe iiberflussig wird, wodurch die eigentliche Moralitat zugrunde 
geht. J e starker die kollektive N ormierung des Menschen, desto groBer 
ist seine individuelle Immoralitat. Die Individuation faIlt zusammen mit 
der Entwicklung des BewuBtseins aus dem ursprunglichen Identitatszustand. 
Die Indimduation bedeutet daher eine Erweiterung der Sphare des BewuBtseins 
und des bewuBten psychologischen Lebens." 

Die Individualitat ist also ein Wert, der nicht nur das Subjekt angeht, 
sondern sie hat, wie aIle Erweiterung des BewuBtseins, auch objektive 
Bedeutung und Giiltigkeit. 

Es ist ohne weiteres einleuchtend, daB bei dem Begriff und ProzeB 
der Individuation 1 das individualisierende Verfahren in erster Linie in 
Anwendung kommt. Jedoch wird dabei auch die generalisierende Methode 
notwendig, da es sich bei der BewuBtwerdung der Individualitat ja eben 
um die Unterscheidung und unter Umstanden um die Entgegensetzung 
von Allgemeinem und Besonderem handelt. 

Indessen ist das individualisierende Verfahren auch bei den meisten 
iibrigen psychischen Faktoren und Funktionen unerlaBlich und das not
wendige Korrelat zum verallgemeinernden Gesichtspunkt. 

Betrachten wir z. B. die bewufJte psychologische Einstellung eines 
Menschen - die cum grano salis seit seiner Jugend bis ins reife Alter die 
gleiche sein kann - unter dem Gesichtspunkt des Dominierens der supe
rioren Funktion. Nehmen wir an, diese Funktion sei ein differenzierter 
Intellekt - der als For m mit der allmahlichen Erweiterung der Denk
inhalte nicht identisch ist - so steht die Denkfunktion unter den aIlge
meinen Denkgesetzen. Insofern das Individuum sich mit seiner superioren 
Funktion identifiziert, kann es nur nach der verallgemeinernden Methode 
richtig verstanden werden. Insofern es aber noch andere Funktionen 
besitzt, deren BewuBtmachung eben gerade die Notwendigkeit dieses 
besonderen psychologischen Momentes ware, ist wiederum nur die indi
vidualisierende Methode imstande, die psychologische Gesamteinstellung 
und damit das individuelle Problem dieses Menschen in diesem Augenblick 

1 Siehe 2. Kapitel. 
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richtig zu sehen., Ebenso verhalt es sich mit allen denjenigen psychi
schen Phanomenen, die zwar durch lange Zeit, vielleicht durch Jahre 
hindurch, den gleichen formalen Aspekt bieten konnen, in ihrer indivi
duellen Bedeutung abel' je nach dem Alter, del' augenblicklichen Proble
matik und anderen Konstellationen einen durchaus verschiedenen Sinn 
haben. Z. B. kann das gleiche Symptom einen Menschen ein halbes Leben 
lang qualen, und doch muB es als "Sinngebilde" ganz andel'S verstanden 
werden, je nachdem es in bezug auf die jugendliche odeI' reife psycho
logische Problematik gewertet wird, aus dem einfachen Grunde, weil del' 
Mensch, ob er sich dessen nun bewuBt ist odeI' nicht, eo ipso immer die 
Psychologie seines aktuellen Lebensalters und die damit entsprechenden 
Aufgaben hat. 

Das individualisierende Prinzip ist selbstverstandlich auch auf das 
UnbewufJte anzuwenden, VOl' allem auf die Traume. Del' Traum ist ein 
hochst kompliziertes Gebilde, das sich aus bewuBten und unbewuBten 
Daten zusammensetzt und funktionsgemaB immer die ganz spezifische 
aktuelle psychologische Situation des Traumers kommentiert. Zu seinem 
Material verwendet del' Traum - von bestimmten Ausnahmen abge
sehen - sowohl reine Phantasiebilder wie auch Inhalte des personlichsten 
bewuBten Lebens und Denkens. Ein Traum kann darum nie aus sich 
selbeI' verstanden werden, d. h. ohne die ganz genaue Kenntnis del' 
individuellen Problematik des Traumers, wie diese andererseits eine so 
subtile sein kann, daB ihre Formulierung wiederum nur mit Hille des 
Traumes gelingt. Die kompensatorische Funktion des UnbewuBten er
moglicht es dann, aus del' unvoreingenommenen Betrachtung des Traum
bildes einen RiickschluB zu ziehen auf die in diesem Moment zu diesem 
gegebenen Problem fehlenden psychologischen Nuancen del' Einstellung -
allerdings auch nur dort, wo del' Traumer mit seiner Psychologie weit
gehend vertraut ist. 

Traumsymbole sind daher nicht nur nie eindeutig und ein fiir aIle 
Male feststehend, sondern del' gleiche Traum hat auch je nach Alter und 
auBerer und innerer Lebenssituation eine ganz verschiedene Bedeutung. 
Ein Interpretationsverfahren, das nach vorgefaBten Meinungen schablonen
haft den "Sinn" del' Traume entziffern will, totet nicht nur die regulierende 
Funktion des UnbewuBten ab, indem es rationalistisch verallgemeinert 
und reduziert, sondern es entwertet auch die Funktion des BewuBtseins 
und nivellierl die Individualitat. Das kann zu einer richtigen Gefahr 
werden; denn es ist absolut wesentlich, daB z. B. das junge Individuum 
sein BewuBtsein entwickelt und sich aus del' primaren Identitat mit dem 
UnbewuBten lost, wie umgekehrt del' reifeMensch sich von del' nur bewuBten 
Einstellung unterscheiden und das UnbewuBte einbeziehen muB. 

* 
Aus allen diesen Griinden geht auch hervor, warum die ausschlieBliche 

Anwendung des kausalistischen Erklarungsprinzipes in del' Psychologie 
versagt, denn es fiihrt auf die Determination durch erste Ursachen zuriick 
und iibersieht die lebendige Dynamik des psychischen Lebens ebenso 
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wie den individuellen Wert des Individuums und des aktuellen psycho
logischen 'Momentes. Es ist daher zu mechanistisch und zu reduktiv. 

Die ausschlieBliche oder vorwiegende Anwendung des Kausalitats
prinzipes ist in keiner kulturwissenschaftlichen Disziplin am Platzel, am 
allerwenigsten aber in del' Psychologie. Das Kausalitatsprinzip ist ein 
ausschlief3lich naturwissenschaftlicher Begriff, der aussagt, daB aIle kiinftigen 
Zustande eines geschlossenen Systems durch dessen Anfangsbedingungen 
bestimmt sind. Mit anderen Worten: 
"alle Vorgange in einem System verlaufen dann ,kausal', wenn behauptet werden 
kann, durch den beobachtbaren Zustand des Systems zu einer Zeit t ist der beobacht· 
bare Zustand zu einer spateren Zeit t' eindeutig bestimmt2." 

Wir brauchen uns hier nicht damit zu beschaftigen, daB die ausschlieB
liche Giiltigkeit des Kausalitatsprinzipes durch die moderne Physik in 
Frage gestellt (HEISENBERGS Unbestimmtheitsrelation) und durch das 
Prinzip der "statistischen Wahrscheinlichkeit" wenn nicht ersetzt, so doch 
durchbrochen ist 3. Erkenntnistheoretische Uberlegungen, die darauf 
basieren, vergessen aIlzu leicht, daB die Unbestimmtheitsrelation nur fur 
den Bereich der mikrophysikalischen N atur gilt. FREUD allerdings fiihrt 
das Kausalitatsprinzip logisch konsequent durch. Denn, indem nach 
seiner Auffassung der Odipuskomplex am Anfang alles psychischen und 
soziologischen Lebens steht, konnen aIle spateren psychischen Vorgange 
und Erlebnisse mit mathematischer Genauigkeit vorausgesehen und daher 
auch nach dem logischen System ohne Beriicksichtigung irgendwelcher 
individueller Momente, also auch der Individualitat des zu erforschenden 
Individuums, rein schematisch erklart werden. Da der Anfangszustand t 
der Odipuskomplex ist, so sind die spateren Zustande t' eindeutig durch 
ihn bestimmt, d. h. also aus ihm hervorgegangen und enthalten daher 
logischerweise wiederum den Odipuskomplex in irgendeiner Abwandlung. 

Wir haben also bei der individualisierenden Methode als zweiten Wert
begriff, neben dem obersten Begriff der Individualitat, im Individuum 
seIber den Begriff des individuellen psychologischen Momente8 festzustellen 4. 

1 RICKERT scheidet die in der Naturwissenschaft geltenden Kausalgesetze als 
ein auf das Quantitative beschranktes Prinzip von den individuellen historischen 
Kausalzusammenhangen, d. h. Geschehnisreihen in ihrer einmaligen Tatsachllchkeit. 
In diesen enthalt die Wirkung immer etwas Neues, wahrend Naturgesetze eben durch 
Abstraktion aus diesen individuellen Kausalzusammenhangen gewonnen werden. 
Der Entstehung von Neuem in der Geschichte wird daher nur der Begriff der Kausal. 
ungleichheit gerecht, wahrend die Naturwissenschaft von diesem Neuen absehen 
und erklaren kann: causa aequat effectum. 

2 P. JORDAN: Die Quantenmechanik und die Grundprobleme der Biologie. In: 
Die Naturwissenschaft 20. Jg., H.45, 4. II. 1932. . 

3 Undeterminiertheit bedeutet in der Atomphysik: "Identisch gleiche Anfangs· 
bedingungen fiihren nicht immer zu identisch gleichem Erfolg, sondern bloLl 
zur gleichen Erfolgsstatistik. GesetzmaLligkeiten sind daher nur statistischer N atur 
oder Wahrscheinlichkeiten." Zit. nach SCHROEDINGER: nber Indeterminismus in 
der Physik. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1932. 

4 Vgl, dazu auch die Ausfillirungen von PLANCK (Das Prinzip der Erhaltung 
der Energie. Leipzig: J. B. Teubner 1913): "Man glaubte frillier, daLl alles Geschehen 
in der Natur, der geistigen wie der physischen, seinen Grund und seine ausreichende 
Erklarung findet nicht allein in gleichzeitig wirkenden Umstanden, sondern daLl 
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Beide Begriffe sind zu erklaren aus der produktiven Aktivitat der P8yche. 
Die Psyche ist ursachelos und aus sich seIber bedingt, womit selbstver
standlich nicht ausgeschlossen ist, daB die psychischen Prozesse und Gebilde 
nicht geneti8ch betrachtet werden konnen. 

* 
Es bIeibt nun noch ubrig, die individualisierende Methode auch in 

bezug auf solche psychischen Gebilde und Inhalte aufzuzeigen, die, obwohl 
von allgemeiner Natur und Ausdrucksform, trotzdem nicht mit dem ver
allgemeinernden Verfahren allein adaquat bewertet werden konnen. Es 
zeigt sich dabei, daB auch der Wertbegriff innerhalb einer psychologischen 
Disziplin selbstverstandlich aus den p8ychologi8chen Gegebenheiten hervor
geht, wenn er auch unter Umstanden mit den Wertkategorien anderer 
Gebiete zusammenfallen kann. Andererseits wird gerade infolge dieser 
Tatsachen schlieBlich noch die Abgrenzung der psychologischen Methode 
gegenuber anderen Verfahren hervorzuheben sein. 

Obschon wir "im Grunde genommen dermaBen in psychische Bilder 
eingehullt sind, daB wir zum Wesen der Dinge auBer uns uberhaupt nicht 
vordringen konnen"l, mussen wir in einer methodologischen Untersuchung 
zu unterscheiden versuchen zwischen den psychischen Produkten und 
Vorgangen als Stoff im materialen Sinne und zwischen dem Stoff der
jenigen BewuBtseinsinhalte, die aus dem rein psychischen Dasein so weit 
differenziert sind, daB sie zu feststehenden Werten und Begriffen wurden. 
Das hindert aber nicht, daB auch sie einer psychologischen Betrachtung 
zuganglich sein konnen. 

Die Psyche, das "aIlerreaIste Wesen", kann gewiB ebensowenig wie 
irgendein anderes Objekt an sich erkannt werden, sondern nur aus ihren 
Wirkungen und aus ihren geformten Manifestationen und Produkten. Als 
"Ding an sich" ist sie ein ebenso "unfaBbares Etwas" wie jedes andere, 
ja insofern noch viel mehr, als wir in bezug auf ihre Erfahrbarkeit und 
ErfaBbarkeit eben erst anfangen, uns einigermaBen zu orientieren. Die 
abendlandische Kultur jedenfalls hat von jeher, und seit der Reformation 
ganz besonders, nur die extravertierten Erkenntnisgrundlagen, namlich 
"Sinnlichkeit und Verstand" ausgebildet. In bezug auf den "inneren Sinn" 
aber ist sie, trotz Psychoanalyse, Parapsychologie und Okkultismus, uber 
die KANTische Bewertung, d. h. Unterwertung, in Wirklichkeit nicht hinaus
gekommen. Dies ist wiederum psychologisch ganz verstandlich; denn es 
handelt sich bei einer Neuorientierung nie urn das Erkennen allein, sondern 
zugieich und zunachst urn eine Einstellung8iinderung, die in diesem FaIle 

im allgemeinen sowohl Vergangenes wie auch Zuktinftiges (Teleologie) direkt mit
bestimmend in den Gang der Dinge eingreift und so das Kausalitatsgesetz beein
fluBt. Die moderne N aturwissenschaft - und darin beruht gerade der machtige 
Vorsprung, den sie vor der antiken voraus hat - hat diesen Glauben zerstort, sie 
nimmt an, daB in letzter Linie der gegenwiirtige Zustand: das, was gerade augenblick
lich in der gesamten Welt vorgeht, die vollstandig bestimmende Ursache dessen 
bildet, was im nachsten Moment eintreten wird, daB also in der fortlaufenden Kette 
der Veranderungen jedes Glied durch das unmittelbar vorhergehende selbstandig 
und in seinem ganzen U mfang bedingt ist." 

1 Das Grundproblem der gegenwartigen Psychologie. 
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allen okzidentalen Instinkten aufs tiefste widerstrebt. Es wird daher 
vielleicht . erst einer spateren Zeit vorbehalten sein, die Weiterfiihrung 
des KANTischen Weges durch C. G. JUNG in bezug auf den "inneren 
Sinn" ausreichend zu bewerten. 

Da das individuelle Objekt der Psychologie der einzelne Mensch ist, 
sei es nun dessen allgemeiner oder besonderer Aspekt, so ist es klar, daB 
die individualisierende Methode neben der verallgemeinernden auch dort 
das notwendige Gegenstiick ist, wo es sich um psychische Inhalte und 
Gebilde allgemeiner Natur handelt. Inwiefern dies die Psychologie des 
BewuBtseins erfordert, ist schon an der Problematik der typologischen 
Einstellung erwahnt worden. Mithin bleiben also noch die Produkte 
des kollektiven UnbewuBten in dieser Hinsicht zu untersuchen. Der 
allgemeine Charakter der Archetypen ist evident. Indessen ist damit die 
psychologische Fragestellung nur zur Halfte gegeben; denn jedesmal ist 
es ein bestimmtes Individuum oder eine besondere kulturelle Gruppe oder 
Epoche, in denen ein urtiimliches Bild oder ein Symbol Gestalt annimmt. 
Mit anderen Worten: das unbewuBte Bild kann nur dann ada quat ver
standen werden, wenn jeweils auch die es voraussetzende spezifische 
BewuBtseinslage beriicksichtigt wird. Gerade bei der symbolischen Inter
pretationsmethode sind das verallgemeinernde und das individualisierende 
Verfahren eine untrennbare Einheit. Das verallgemeinernde Verfahren 
ist ein vergleichendes, indem die kulturgeschichtlichen Parallelen, die 
gerade diesem besonderen Symbol entsprechen, aufgezeigt werden. Damit 
ist aber das Symbol nur entweder mythologisch oder historisch gewertet 
und seine mehr oder weniger groBe allgemein-kulturgeschichtliche Be
deutung und Giiltigkeit bewiesen. Warum das UnbewuBte es gerade 
in diesem Moment und fiir dieses Individuum konstelliert, ist dadurch 
noch nicht erklart. Die vergleichende Symbolik bringt das einzelne 
Symbol dem Verstandnis so weit entgegen, als sie es in einen groBeren 
geistesgeschichtlichen Zusammenhang stellt. Damit ist es zwar dem 
bewuBten Begreifen nahergebracht, aber noch nicht der totalen psycho
logischen Integrierung. 

Ebensowenig ist das Symbol mit dieser Parallelisierung psycho
logisch verstanden, was aber eine conditio sine qua non der Integrierung 
ist. Das Symbol muB also iibersetzt werden in eine psychologische Sprache 
und Bedeutung fiir dieses Individuum in diesem individuellen Moment, 
oder, wenn es sich um historische Symbole handelt, fiir diese besondere 
Epoche und korrelative Differenziertheit dieses kulturgeschichtlichen 
BewuBtseins. Das Verfahren im einzelnen aufzuzeigen, ist wohl unnotig, 
da die psychologische Bedeutung und Interpretation der Symbole ja ein 
Hauptgegenstand von JUNGs Forschungsarbeit ist und daher in seinen 
Werken studiert werden kann. 

Dabei ist es allerdings von Wichtigkeit, ein Element zu beriicksichtigen, 
das wiederum einen integrierenden Bestandteil der Komplexen Psychologie 
bildet, ja das Element ist, an dem sich ihre besondere Stellung und Methode 
am deutlichsten zeigen. Dieses Element ist die symbolbildende Funktion 
im heutigen Individuum. (Absichtlich heiBt es nicht des Individuums, 
da sie keineswegs vom bewuBten Wollen abhangt, andererseits auch nicht 
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allein yom UnbewuBten produziert wiJ.'d, sondern den - moralischen und 
erkenntnishaften - Konflikt der Gegensatze voraussetzt und daher nicht 
nur die unbewuBte Produktivitat, sondern auch die unbedingte Stellung
nahme des BewuBtseins zur Voraussetzung hat.) Ein Symbol ist dann 
psychologisch verstanden, wenn es nicht nur kultur-, religions- und 
philosophiegeschichtlich usw. vergleichend aufgefaBt wird, obschon diese 
Arbeit den unerlaBlichen verallgemeinernden Teil seiner Verstehbarkeit 
bildet. Der zweite Teil aber besteht darin, daB seine individuelle Bedeutung 
fiir dieses Individuum in diesem individuellen Moment psychologisch auf
gezeigt wird. Mit anderen Worten: das Symbol muB als ein solches psychi
sches Gebilde verstanden werden, das fiir das Individuum in diesem 
Moment vitale Bedeutung hat, indem es den allgemeinen und den indi
viduellen Aspekt, sowie iiberhaupt aIle Gegensatzpaare der Psyche gleicher
maBen enthalt und infolgedessen gleichzeitig das Objekt und das Instrument 
bildet, mittels dessen die psychische Energie ein neues Gefalle findet, 
was praktisch einer Neuorientierung und Erweiterung des BewuBtseins 
gleichkommt. ' 

Urn wenigstens ein Beispiel zu geben: dem Symbol der Wiedergeburt, 
ob es nun als primitiver Initiationsritus, als Taufe in der urchristlichen 
Bedeutung oder in einem entsprechenden symbolischen Bild eines modernen 
Individuums vorkommt, liegt immer die Uridee der seelischen Verwand
lung zugrunde. Jedoch der Weg, wie diese erreicht wird, ist je nach der 
historischen und individuellen BewuBtseinslage ein anderer, und darum 
muB das Symbol einerseits kollektiv, andererseits aber individuell gewertet 
werden. 

Auch Symbole von mehr oder weniger kollektiver Giiltigkeit sind wohl 
immer individuellen Ursprungs, d. h. entstehen urspriinglich im einzelnen 
Individuum, gehen aber in ihrer Bedeutung iiber das Ich hinaus, entweder 
in subjektiver oder in objektiver Hinsicht. In subjektiver Hinsicht bedeutet 
dies, daB mit der Gestaltung des Symbols nicht mehr das Ich die psycho
logische Suprematie besitzt, sondern die symbolische Gestalt. In objek
tiver Hinsicht ist es so zu verstehen, daB ein gleiches oder ahnliches Symbol 
in verschiedenen Individuen an verschiedenen Orten und zu verschiedenen 
Zeiten genuin, d. h. ohne Beeinflussung, zustande kommt. 

1st ein Symbol von historisch groBerem Alter, so wird es mit der Zeit 
seinen reinen Symbolcharakter verlieren. Das heiBt, es wird yom BewuBt
sein allmahlich vollig assimiliert und absorbiert. Es wird zum Dogma, 
zum System oder zum Begriff; seine urspriingliche psychologische Wir
kung schwacht sich ab und seine Bedeutung wird nachtraglich von ratio
nalen Erklarungen abhangig gemacht. Gleichzeitig wird es kritisch
historischen Untersuchungen unterworfen. Wir konnen z. B. vergleichend 
historisch verstehen und uns riickblickend einfiihlen, was fiir die ersten 
Jahrhunderte das Symbol Christus oder das Kreuz bedeutet hat. Aber 
das andert nichts an der Tatsache, daB Christus heute fiir viele Menschen 
lediglich noch eine besonders eindrucksvolle geschichtliche Person und das 
Kreuz das ebenfalls geschichtlich bedingte Instrument seines Todes ist. 

Die psychologische Methode kann indessen die urspriingliche Bedeutung 
und den eigentlichen psychologischen Sinn eines historischen Symbols 



30 Einfiihrung in die Grundlagen der Komplexen Psychologie. 

wieder erschlieBen. Seine aktuelie Wirksamkeit kann ihm natiirlich nicht 
zuriickgegeben werden. Indem es aber als totaler psychischer Ausdruck 
eines Individuums oder einer Epoche betrachtet wird, kann das in ihm 
erscheinende unbewuBte Leben rekonstruiert werden. Damit wird es einer 
umfassenderen Bewertung zuganglich, als sie der Geschichtswissenschaft 
moglich ist. Es wird z. B. ersichtlich, inwieweit ein Symbol eine kompen
satorische AuBerung der Mentalitat ist, die es hervorbringt. Und weiter 
ist das Symbol Ofter wie ein unbewuBtes Programm mit mehreren Schichten, 
die sich sukzessive entfalten. Die barbarische und in hochstem MaBe 
unsoziale ausgehende Antike brauchte z. B. als fiihrendes Symbol die 
Idee der sich selbst opfernden Liebe und der Gotteskindschaft alier Men
schen. Indessen finden sich schon in der Gnosis andere Deutungen. Ftir 
Paulus ist der Christus das Symbol dessen, was empirisch-psychologisch 
die bewuBte Einsteliung zum Selbst genannt wiirde. In der mittelalter
lichen Mystik wird die Linie der inneren Erfahrung des Symbols weiter
gefiihrt, so in Meister ECKEHARTS Lehre vom "Sohn" als demjenigen Teile, 
mit dem die Seele Gott gleich ist, daher es bei ihm heiBt: "Es ist ein hoherer 
Stand, daB Gott in der Seele ist, denn daB die Seele in Gott ist". Dasselbe 
meint Nikolaus Cusanus mit der Bezeichnung des Menschen als "deus 
humanatus", zu dem Gott sagt: "sis tus tuus, et ego ero tuus." Eine 
moderne Auffassung, die das Symbol des Selbst nicht mehr in einer 
gegebenen Gestalt zu sehen vermag, wtirde in Christus das Vorbild eines 
Menschen sehen, der seine individuelle Bestimmung auf sich genommen 
haP. 

In "Wandlungen und Symbole der Libido" hat JUNG, ausgehend 
von analogem empirischem unbewuBtem Material, eine Anzahl der wich
tigsten mythologischen und religionsgeschichtlichen Motive in ihrer psycho
logischen Bedeutung untersucht. In ahnlicher Weise erschlieBt die Kom
plexe Psychologie auch andere, dem modernen Verstandnis ferner liegende 
Vorsteliungen, wie diejenigen der Primitiven oder des Aberglaubens, und 
die symbolischen Bilder der Astrologie und Alchemie - ja wir konnen 
heute, wo ihre konkretistische Deutung uns nichts mehr sagt, iiberhaupt 
nur einen Sinn in jenen eigenartigen Gebilden finden, wenn wir sie als 
Ausdruck des unbewuBten Psychischen verstehen, wodurch nicht nur ihre 
Bedeutung, sondern auch ihre seltsame Ausdrucksform einleuchtend und 
konsequent erscheint. 

Mit dem Gebiet des historisch gewordenen Symbols betreten wir aber 
das Problem der Abgrenzung der psychologischen von anderen wissen
schaftlichen Methoden. Was iiber die psychologische Bewertung des 
Symbols gesagt wurde, gilt in gleicher Weise von der psychologischen 
Betrachtungsweise irgendeines anderen kulturwissenschaftlichen Objektes. 
Insofern alles, was den Menschen angeht und vom Menschen erlebt, 
geschaffen und verstanden wurde, in letzter Linie auf das psychische 
Wesen als Substrat zuriickgeht, haben alle Kulturgiiter auch einen psycho
logischen Aspekt, d. h. sie konnen entweder nach ihren urspriinglichen 

1 Siehe JUNG: Vom Werden der Personlichkeit. In: vVirklichkeit der Seele. 
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psychologischen Bedingungen odeI' auf ihre historische odeI' aktuelle psycho
logische Wirklmg und Bedeutung hin untersucht werden. In psychischer 
und psychologischer Hinsicht ist del' Mensch, die menschIiche Psyche, 
"das MaB aller Dinge" - was die Sinngebung und Bewertung durch 
einen anderen Standpunkt nichtaus-, sondern einschIieBt, indem das 
Psychische, logisch gesehen, nul' die eine Halite del' Welt ist. Die andere 
Halite ist die Welt von "SinnIichkeit und Verstand" mit ihren rationalen 
Normen und Werten. 

* 
Es ist hier nicht del' Ort, die psychologische Methode in bezug auf 

auBerpsychologische Gegenstande im einzelnen zu beschreiben; jedoch 
bleibt noch die Aufgabe, ihre Grenzen festzustellen. Diese Aufgabe ist 
um so notwendiger, als haufig von "Psychologismus" die Rede ist, womit 
ein illegitimes Vorgehen del' Psychologie iiber ihre Grenzen hinaus gemeint 
ist, mit dem sie Gebiete und Objekte "psychologisch" deutet, die sich 
diesem Verfahren entziehen und wodurch eine Relativierung und Sub
jektivierung diesel' Objekte entsteht. 

Zweifellos besteht del' Vorwurf dort zu Recht, wo entweder tatsachlich 
psychologisiert und del' Gegenstand damit seines eigentlichen Wesens 
beraubt wird, odeI' wo von einem Spezialgebiet del' Psychologie, wie z. B. 
del' Psychopathologie her allgemeingiiltige Normen und Gesetze aufgestellt 
werden, die nul' fiiI' dieses Spezialgebiet Geltung haben - wie es auch 
umgekehrt nicht angeht, die pathologische Psyche als grundsatzlich ver
schieden von del' normalen zu sehen. Ebenso vergeht sich die Psychologie 
dann, wenn sie ihre "subjektive Voraussetzung" nicht einer psychologi
schen Kritik unterwirft und infolgedessen ihr Objekt durch die subjektive 
Brille von Temperament, Weltanschauung und was immer fiiI' subjektive 
Gegebenheiten ansieht, ohne sich des sen bewuBt zu sein, und damit das 
Objekt vergewaltigt. Von "Psychologismus" wird auch besonders gel'll 
gesprochen, wenn es sich um kiinstlerische, philosophische odeI' religiose 
Probleme handelt, die auf ihre psychologische Bedeutsamkeit hin unter
sucht werden. Tatsachlich hat unsere Epoche mit ihrem extremen Rela
tivismus in diesel' Hinsicht viel verbrochen, es sei nur an den Begriff des 
"ideologischen Uberbaus" von MARX odeI' an die "Sublimierung del' ver
drangten Triebe" von FREUD erinnert, womit restlos aIle Kulturgiiter 
erklart, d. h. auf ihre "eigentliche Ursache" hin reduziert werden sollen. 

Gerade del' Komplexen Psychologie diirfte abel' derVorwurf des Psycho
logismus am wenigsten gemacht werden und wird auch kaum durch die 
weit verbreitete historische Unrichtigkeit entschuldigt, JUNG "komme 
von FREUD her". W ahr ist, daB J UNG - als damals einziger unter den 
Akademikel'll - die relative Wahrheit von FREUDS Entdeckungen als 
verpflichtend anerkannte und sich deshalb, wenn auch von Anfang an 
mit ausdriicklicher Reserve, dafiir einsetzte und FREUDs Namen ganz 
eigentlich in del' wissenschaftlichen Welt bekannt machte. Halt man sich 
abel' JUNGs eigenen wissenschaftlichen Weg vom Beginne an VOl' Augen, 
del' schon in seiner allerersten Untersuchung1 sichtbar ist und dann VOl' 

1 Siehe den Lebenslauf. 
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allem in der von ihm entdeckten Komplexlehre 1 deutlich wird, bei der 
die FREuDschen Entdeckungen erst nachtraglich beriicksichtigt werden 
konnten, so diirfte ein fiir alle Male die Inkommensurabilitat der beiden 
Forscher und ihr durchaus verschiedener Ausgangspunkt feststehen. 

Das MiBverstandnis des Psychologismus entstammt wohl in letzter 
Linie der unklaren philosophischen Lage ungerer Zeit. Es gibt nicht 
wenige philosophische Systeme, die in ihren erkenntnistheoretischen 
Grundanschauungen den KANTischen Standpunkt unberiicksichtigt lassen. 
Diese Tatsache ist wohl dadurch zu erklaren, daB sich das geistige Welt
bild seit der Bliitezeit der Aufklarung in groBtem MaBe verandert hat, 
mit anderen Worten, die darauffolgenden inneren und auBeren Erlebnisse 
und Erkenntnisse haben das menschliche BewuBtsein dermaBen affiziert, 
daB sich die neue geistige Situation notwendigerweise auch in der Philo
sophie abspiegelt. Das 20. Jahrhundert hat ihr seinen Stempel des Intui
tionismus und Irrationalismus aufgedriickt, eine - psychologisch 
gesehen - absolut konsequente Haltung. Irrationale Vorgange, wie der 
Weltkrieg, der Boischewismus, die nationalen Revolutionen usw. sind 
das auBere Abbild der entsprechenden psychischen Umwalzungen 2, und 
rein intuitive Philosopheme erscheinen als die einzigen, die dem Geschehen 
adaquat sind. In inhaltIicher Hinsicht ist es deshalb unvermeidlich, daB 
die Philosophie von diesen Ereignissen durchdrungen ist und sich mit 
ihnen auseinandersetzt. Auch geniigen die Feststellungen KANTS tatsach
Iich nicht allein, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Indessen konnte 
man von der Philosophie, die doch den Auspruch macht, eine "Ganzheits
wissenschaft" zu sein, erwarten, sie sei sich bewuBt, daB sie sich entweder 
starr an den KANTischen Gesichtspunkt anklammert und keine andere 

1 Siehe das Verzeichnis der Schriften am SchluB dieses Buches. 
2 "Die gigantischen Katastrophen, die uns bedrohen, sind keine Elementar

ereignisse physischer oder biologischer Natur, sondern psychische Ereignisse. Uns 
bedrohen in schreckenerregendem MaBe Kriege und Revolutionen, die nichts anderes 
sind als psychische Epidemien. Jederzeit konneu einige Millionen Menschen von 
einem Wahn befallen werden, und dann haben wir wieder einen Weltkrieg oder eine 
verheerende Revolution. Anstatt wilden Tieren, stiirzenden Fels\'ln, uberflutenden 
Gewassern ausgesetzt zu sein, ist der Mensch jetzt seinen seelischen Elementar
gewalten ausgesetzt. Das Psychische ist eine GroBmacht, die aIle Machte der Erde 
um ein Vielfaches ubersteigt. 

Wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten, so sehen wir nur die aIler
auBerste Oberflache der Ereignisse, und diese verzerrt im truben Spiegel der Tradition. 
Was aber eigentlich geschehen ist, das entzieht sich dem forschenden Blick des 
Historikers, denn das eigentliche geschichtliche Geschehen ist tief verborgen, von 
allen gelebt und von niemand beachtet. Es ist privatestes, subjektivstes, seelisches 
Erleben und Leben. Kriege, Dynastien, soziale UmwaIzungen, Eroberungen, Reli
gionen sind die alleroberflachlichsten Symptome einer geheimen seelischen Grund
haltung des Einzelnen, ihm seIber unbewuBt und darum von keinem Geschichts
schreiber uberliefert. Die groBen Ereignisse der Weltgeschichte sind, im Grnnde 
genommen, von tiefster Belanglosigkeit. Wesentlich ist in letzter Linie nur das 
subjektive Leben des Einzelnen. Dieses allein macht Geschichte, in ihm allein finden 
aIle groBen Wandlungen zuerst statt, und aIle Zukunft und aIle Weltgeschichte 
stammen als ungeheure Summation doch zuletzt aus diesen verborgenen Quellen 
des Einzelnen. Wir sind in unserem privatesten und subjektivsten Leben nicht 
nur die Erleider, sondern auch die Macher einer Zeit. Unsere Zeit - das sind wirl" 
Wirklichkeit der Seele, Abh.8 und 2. 
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MogIichkeit daneben gelten lii..Bt, oder aber, daB sie sich erkenntnis
theoretisch hinter KANT zuriickbegibt und an der durch ihn nicht beriihrten 
Anschauung der Romantik ankniipft, die allerdings eine mehr intuitive 
und Gefiihlsphilosophie war. Wenn sich daher die Philosophie, statt wie 
die Kantianer auf den Intellekt und die Empfindung abzustellen, ganz 
der Intuition verschreibt, so kann keine andere als eine ebenso einseitige 
Theorie der Weltanschauung entstehen; denn die Intuition ist nur eine 
der vier psychologischen Grundfunktionen und zur Erkenntnis der Tat
sachenwelt sowohl wie der erkenntnistheoretischen Grundlagen nicht eben 
geeignet, da sie nur Moglichkeiten, aber keine Gegebenheiten "schaut". 
Die heutige philosophische Situation kann wohl eigentIich wiederum nur 
psychologisch verstanden werden, denn es ist sicherIich der allgemeinen 
extravertierten Einstellung zuzuschreiben, daB das Objekt und die Art 
und Weise des Erlebnisses wichtiger genommen werden als die Kritik 
des erkennenden Subjektes. 

DaB bei dieser Einstellung, die "subjektive Voraussetzung" unkritisch 
hinzunehmen und daduroh tatsachIich Subjektivierungen zu begehen -
eine Einstellung, die nicht nur auf die Philosophie beschrankt ist, sondern 
auch andere Disziplinen ergriffen hat -, ein allgemeines MiBtrauen gegen
iiber den Erkenntnismethoden vorherrscht, ist begreifIich. Ebenso begreif
lich ist, daB es sich der Psychologie gegeniiber besonders breit macht, 
nicht nur aus den oben angefiihrten berechtigten Griinden, sondern auch 
darum, weil in der Psychologie auch das "subjektive Vorurteil" des Pub
likums weitgehend mitspricht. Denn Psychologie ist das Gebiet, das 
jedermann personlich angeht. 

"Vor allem meint jeder, daB Psychologie das sei, was er am besten kenne -
Psychologie ist doch immer seine Psychologie, und die kennt nur er, und zugleich 
ist seine Psychologie doch die Psychologie fiberhaupt. Man setzt instinktiv voraus, 
daB die eigene seelische Beschaffenheit zugleich eine allgemeine sei, und daB jeder
mann im wesentlichen so sei, wie jeder andere, bzw. wie man seIber ist 1." 

Die V orurteile und MiBverstandnisse richten sich daher besonders 
gegen gewisse seeIische Tabubezirke, denen man eine psychologische 
Betrachtung verwehren will, in der Annahme, es sei damit eine "Nichts
AIs"-Klassifizierung gegeben. So in der psychologischen Typologie, wo 
man sich heftig dagegen straubt, "nur ein introvertierter oder ein extra
vertierter Typus zu sein", meist noch in der Meinung, das eine sei besser 
als das andere. Ebenso heftig sind die Reaktionen, wenn es sich urn die 
Anwendung psychologischer Gesichtspunkte auf die Kunst oder den 
Kiinstler handelt, welch' letzterer doch sicherlich auch seine besondere 
Psychologie hat, wie man auch das Kunstwerk unter anderem psycho
logisch betrachten kann, genau, wie es kunst- oder kulturgeschichtlichen 
Untersuchungen unterworfen wird. Es diirfte auch kaum bezweifelt 
werden, daB der V organg der kiinstlerischen Produktion seinen spezifisch 
psychologischen Aspekt hat, der sich von schopferischen Prozessen auf 
anderen Gebieten unterscheidet. Aus irgendeinem unerfindlichen Grunde 
setzt man aber voraus, es sei mit einer psychologischen Betrachtung auch 

1 JUNG: Die Bedeutung der Psychologie ffir die Gegenwart. In: Wirklichkeit 
der Seele. 
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eine Be,,;,ertung des kiinstlerischen Werkes oder Schaffens gegeben -
eine erkenntnistheoretische Unklarheit, die Psychologie mit .Asthetik ver
wechselt. 

Das echte Kunstwerk hat auBer dem asthetischen Wert Sinn und 
Bedeutung, es ist ein Symbol, das der Epoche etwas sagen will. Es ist 
aus dem kollektiven UnbewuBten des Kiinstlers entstanden und geht 
daher nicht nur das Kiinstlerische, sondern das Menschliche an 1. "L'art 
pour l'art" ist ein Standpunkt, der, historisch gesehen, eine Episode von 
kiirzester Dauer war, ein - vielleicht notwendiges - MiBverstandnis, 
ein Symptom der gleichen ungeheuren Spezialisierung, der unsere Zeit 
infolge ihrer technischen Errungenschaften zum Opfer gefallen ist. Kunst 
ist ein geistiger Ausdruck wie irgendeiner und daher auch eine Mitteilung 
oder Botschaft an die Seele. 

Ein anderer Bezirk, bei dem man sich gegen "lJbergriffe" der Psycho
logie wehren zu miissen glaubt, ist der religiose. GewiB braucht es des 
feinsten Taktgefiihls und der subtilsten "Finger fiir Nuancen" , urn hier 
keine MiBgriffe zu begehen, und die FREuDsche Psychologie hat die 
Abwehrreaktionen des Publikums gerade auf diesem Gebiete zu einem 
guten Teil auf ihrem Gewissen. Jedoch warum sollte, bei klarer Uber
leg ung , das "religiose BewuBtsein" von der psychologischen Betrachtung 
ausgeschlossen werden 1 Diese Annahme beruht auf zwei Griinden. Erstens 
ist diejenige Religionsform, der man geschichtlich angehort, die apriorische 
Voraussetzung der Kultur des Individuums, ob es sich dessen bewuBt sei 
oder nicht. Man ist also von vornherein identisch damit und deshalb Partei. 
Zweitens aber konnen beim Publikum die religionsgeschichtlichen und 
volkerkundlichen Kenntnisse nicht vorausgesetzt werden, deren es bedarf, 
urn die Tatsache zu verstehen, daB die religiose Funktion eine der pri
marsten psychischen Gegebenheiten ist, ja man konnte sagen: diejenige 
Gegebenheit, welche offensichtlich eine conditio sine qua non des mensch
lichen BewuBtseins ist. Wieso BewuBtsein entsteht, ist nicht zu erklaren. 
Aber die Tatsache bleibt, daB wir, sobald wir entwicklungsgeschichtlich 
yom Menschen sprechen konnen im Gegensatz zum Tier, auch BewuBtsein 
antreffen, und dieses BewuBtsein ist iiberwiegend von religiosen Vorstel
lungen determiniert. AIle Beobachtungen und Forschungen bei Primi
tiven haben zurn Ergebnis, daB ihre Psychologie und ihr alltagliches Leben 
beherrscht sind von Erlebnissen und Anschauungen religioser Natur, in 
einem weit hoheren MaBe, als wir es aus unserer eigenen Erfahrung nach
fiihlen konnen. Insofern nun der Primitive eine Psychologie hat, die wir 
mehr oder weniger als die urspriingliche menschliche Psychologie iiber
haupt ansehen miissen, sowohl in phylogenetischer wie in ontogenetischer 
Hinsicht, konnen wir aus ihr auch Schliisse ziehen auf unsere eigene 
primare Beschaffenheit, und wir finden dann - ob im BewuBtsein oder 
im UnbewuBten bleibt sich theoretisch gleich -, daB die religiose Funk
tion diejenige Funktion ist, welche das SelbstbewuBtsein als das BewuBt-

1 Siehe JUNG: Ober die Beziehungen der .Analytischen PsycholQgie zum dich. 
terischen Kunstwerk. In: Seelenprobleme der Gegenwart. 
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sein yom Menschlichen in Beziehung bzw. Unterscheidung setzt zu trans
sUbjektiven Faktoren, die psychisch erfahren werden. Diese ichtranszen
denten, als "auBermenschlich" wahrgenommenen Faktoren sind beim 
Primitiven zunachst nicht bewertet als iiber- und untermenschliche, 
sondern nur in bezug auf ihre Wirkung auf das Subjekt, namlich in
wiefern sie dieses im positiven oder im negativen Sinne als das "ganz 
Andere" affizieren. Am bekanntesten ist in dieser Hinsicht wohl der 
Manabegriff der MelanesierI, der das AuBerordentlich-Wirksame bezeichnet 
und eine energetische Anschauung ist. Dazu kommen dann die Quali
taten von "gut und bose", insofern es von vitaler Bedeutung ist, ob 
das Individuum, sei es nun Mensch, Tier, Pflanze oder Sache, durch 
Mana gefordert oder geschadigt wird, und ob ein Plus oder Minus von 
Mana vorhanden ist. 

Die religiose oder - wenn man diesen Begriff vorzieht - numinose 
Erfahrung als einer primaren und allgemeinen psychischen Gegebenheit 
steht mithin fest 2 • Ihre Anschauungsformen aber verandern sich selbst
verstandlich, wie diejenigen anderer psychischer Erfahrungen, mit der 
fortschreitenden Differenzierung des BewuBtseins, und wir konnen uns 
erkenntnistheoretisch nur mit diesen Anschauungsformen befassen. Was 
das numinose Objekt an sich sei, konnen wir ebensowenig jemals wissen, 
wie das An-sich irgendeines anderen Objektes, ja insofern noch viel 
weniger, als wir mit dem BewuBtsein niemals etwas erfassen konnen, was 
umfassender oder schlechthin anders ist als unser BewuBtsein 3. Wir 

1 JUNG: Dber die Energetik der Seele. Zfirich: Rascher & Cie. 1928. S. auch 
RUDOLF OTTO: Das Heilige, 1. Auf I. Breslau 1917. OTTO sagt: "Mit einer fast 
bewundernswert zu nennendeu Energie und Kunst verschlieBt man die Augen 
vor dem ganz Spezifischen des religiosen Erlebens auch in seinen primitivsten 
AuBerungen. Bewundernswert, oder doch erstaunlich: denn wenn iiberhaupt auf 
einem Gebiete menschlichen Erlebens etwas diesem Gebiete Spezifisches und so 
nur in ihm Vorkommendes zu bemerken ist, so auf dem religiOsen." 

2 In: Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge (ZUrich: Rascher & Cie. 
1932) schreibt JUNG: "Unter allen meinen Patienten jenseits der Lebensmitte, 
d. h. jenseits 35, ist nicht ein einziger, dessen endgiiltiges Problem nicht das 
der religiosen Einstellung ware. Ja, jeder krankt in letzter Linie damn, daB 
er das verloren hat, was lebendige Religionen ihren Glaubigen zu allen Zeiten 
gegeben haben, und keiner ist wirklich geheilt, der seine religiose Einstellung nicht 
wieder erreicht, was mit Konfession und Zugehorigkeit zu einer Kirche natfirlich 
nichts zu tun hat." 

3 "Das religios Mysteriose ist, -urn es vielleicht am treffendsten auszudriicken, 
das ,Ganz andere', das aus der Sphare des Gewohnten, Verstandenen und Ver
trauten und darum ,Heimlichen' schlechterdings Herausfallende und zu ibm in 
Gegeusatz sich Setzende, das darum das Gemiit mit starrem Staunen Erfiillende." 
(R. OTTO: 1. c.) 

Es konnte hierzu auch cine erkenntnistheoretische Erklarung des hl. Bernhard 
angefiihrt werden: "Wenn die geweihte und durch die Betrachtung entriickte Seele 
plOtzlich yom gottlichen Licht wie von einem Blitz getroffen wird, so entstehen Bilder 
und Vorstellungen von untergeordneten, menschlichen Dingen in ihr, die sich auf 
die ihr offenbar gewordene Wahrheit beziehen und die als Schutz und Schleier 
dienen, urn den Glanz dieser Wahrheit zu mildern, um sie ertraglich zu machen, 
damit der, der ihr Trager wurde, sie auch anderen mitzuteilen vermag." (Zitiert 
aus ERNST HELLO: Heiligengestalten. Leipzig: J ako b Hegner 1934.) 

Der Protestantismus seinerseits begriindete das Erkenntnisproblem moralisch. 
CALVIN sagt: "Denn die Erkenntnis Gottes, wie sie jetzt bleibt (d. h. nach dem 

3* 
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konnen aber seine Wirkungen erkennen und aus diesen Wirkungen aueh 
auf seine psyehisehe Gegebenheit sehlieBen. Da diese Wirkungen spezifi
scher Natur sind, ergibt sieh, daB das Numinose eine spezifisehe Erfah
rungskategorie ist. R. OTTO definiert sie folgendermaBen: 

"Das Heilige im vollen Sinne des W ortes ist fiir uns also eine zusammengesetzte 
Kategorie. Die sie zusammensetzenden Momente sind ihre rationalen und ihre 
irrationalen Bestandteile. Nach beiden Momenten aber ist sie - das ist aliem Sen
sualismus und allem Evolutionismus gegeniiber in alier Strenge zu behaupten -
eine Kategorie rein a priori." 

Die Komplexe Psyehologie - und dies sei grundsatzlieh ein fiir aIle mal 
festgestellt - kann und will sieh nur befassen mit dem "esse in anima" 
der Erfahrung, nieht nur der religiosen Erfahrung, sondern der Erfahrung 
iiberhaupt. Theologisehe, metaphysisehe, iiberhaupt irgendwelehe anderen 
als psyehologisehe Begriindungen und Bewertungen liegen auBerhalb ihrer 
Kompetenz. 

Der Vorwurf also, die Komplexe Psyehologie "psyehologisiere" das 
numinose Objekt und erklare es als rein subjektivistisehes Element, ent
steht wiederum aus einer erkenntnistheoretisehen Unklarheit und aus 
falsehlieh gezogenen metaphysisehen Sehliissen. GewiB ist die religiose 
Erfahrung erkenntniskritiseh eine immanente, insofern diese Bestim
mung sieh an die KANTisehe halt: "Wir wollen die Grundsatze, deren 
Anwendung sieh ganz und gar in den Sehranken moglieher Erfahrung 
halt, immanente, diejenigen aber, welehe diese Grenzen iiberfliegen 
sollen, transzendente Grundsatze nennen." (Kritik der reinen Ver
nunft.) 

Will man aber die Begriffe lmmanenz und Transzendenz psyeho
logiseh und nieht erkenntnistheoretiseh gebrauehen, und verbindet man 
mit ihnen dann keine metaphysisehe Bewertung, so miiBte man sagen, 
die numinose Erfahrung sei eine das leh transzendierende. 

Um Begriffsverwirrungen zu vermeiden, ist es besser, in der Psyeho
logie keine philosophisehen Bestimmungen zu verwenden, weshalb die 
Komplexe Psyehologie aueh genotigt ist, ihre eigene Terminologie zu 
sehaffen. Psyehologiseh riehtiger und erkenntniskritiseh beseheidener ist 
es daher, von religioser Funktion zu spreehen und ihr Objekt in Anbetraeht 
dessen, daB es rein formal ein Noumenon, "also bloB ein Grenzbegriff 
ist, um die AnmaBung der Sinnliehkeit einzusehranken", als aut 0 nom e n 
Faktor zu bezeiehnen und als Objektiv-Psyehisehes, als seelisehes 
Nieht-leh. Also eine psyehisehe Gegebenheit jenseits des - subjektiven -
lehbewuBtseins, welehe yom lehbewuBtsein nieht beherrseht und kon
trolliert werden kann, sondern die aus ihrer eigenen GesetzmaBigkeit 
und Wesensart auf das leh einwirkt. 

Siindenfall), ist nichts anderes als die furchtbareQuelle des Gotzendienstes und allen 
Aberglaubens. - Niemand war, der nicht Gottes Majestat in seine Vernunft ein
schlieBen wollte und sich einen solchen Gott machen, wie es seinem Fassungs
vermogen entsprach. Nachdem sie einen solchen Gott gebildet hatten, war aIle 
Erkenntnis des wahren Gottes ausgeschlossen: sie haben sich einen selbstgemachten, 
neuen Gott, an Stelle des wahren Gottes ein Gespenst fabriziert." (Zitiert aus PETER 
BARTH: Das Problem der natiirlichen Theologie bei CALVIN. In: Theolog. Existenz 
heute, H.18. Miinchen: Chr. Kaiser 1935.) 
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"Die Auffassung Gottes als eines autonomen psychischen Inhaltes macht Gott 
zu einem moralischen Problem - und das ist zugestandenermaBen sehr unbe
quem. Aber wenn diese Problematik nicht existiert, so ist auch Gott nicht wirklich, 
denn dann greift er nirgends in unser Leben ein1." 

Ein zweiter und ebenso wesentlicher Grund zu psychologischen MiB
verstandnissen liegt aber gerade darin, daB die Idee der psychischen 
Realitat nicht gesehen wird. Ein Objekt ist fill uns dann real, wenn es 
in den Bereich der N atur oder des Geistes gehort, also entweder physische 
oder metaphysische Existenz hat. DaB psychische Tatsachen ebenso real, 
d. h. wirksam und damit existent sind, geht uns darum nicht ein, weil 
wir den "inneren Sinn" nicht entwickelt haben und seelische Wirklich
keiten deshalb, wo sie uns begegnen, mit einer "Nichts-AIs"-Erklarung 
wegrationalisieren. 

Die Anschauungsformen, als das GefaB, in welchem das Objektiv
Psychische yom Ich aufgenommen wird, sind teils von der "apriorischen 
Kategorie" des autonomen Faktors selbst gegeben in der urtiimlichen 
Wahrnehmung der Archetypen, teils sind sie, jedenfalls beim Kultur
menschen, von dessen spezifischer BewuBtseinsdifferenzierung und den 
in einer Epoche herrschenden Vorstellungen bestimmt. Aus diesen beiden 
Griinden erklart sich einerseits die Gleichartigkeit, andererseits die Ver
schiedenheit dieser Anschauungs- und Erfahrungsformen. 

Ebenso erklart sich aus der zweiten Herkunftsbezeichnung die Tat
sache, daB die abendlandische Mentalitat, soweit sie die Kategorie des 
Numinosen nicht mehr in der christlichen Anschauungsform erlebt, in 
zwei Lager gespalten ist. Auf der einen Seite steht der Agnostizismus, 
der "das ganz Spezifische des religiosen Erlebens" iiberhaupt leugnet und 
daher sein geschichtliches Vorhandensein nach irgendeinem reduktiven 
Prinzip hinwegrationalisiert. Einem solchen durchaus "aufgeklarten" 
BewuBtsein gegeniiber kann sich dann der autonome Faktor nicht anders 
als in uneigentlicher Form, z. B. als Neurose, aufdrangen. Das andere Lager 
konnte man als Okkultismus bezeichnen und darunter alles das einbe
greifen, was zwar in echtem Verlangen, aber in verworrenem Geisteszustand 
nach denjenigen Anschauungsformen greift, die entweder in fremden 
Kulturgebieten sich als unzweifelhaft echt erwiesen haben, wie z. B. in 
den ostlichen, oder dann nach solchen, die durch eine relativ groBe Anzahl 
ihrer Anhanger ihren Wert beweisen. 

Die besten unter den modernen Menschen konnen sich aber weder mit 
dem einen noch mit dem anderen begniigen. 

"Sobald namlich auBerlich eine ideelle und rituelle Form existiert, in der alle 
Strebungen und Hoffnungen der Seele aufgenornmen und ausgedriickt sind, also 
z. B. eine lebendige Religionsform, dann liegt die Seele auBen, und es gibt kein 
Seelenproblem, wie es dann auch kein UnbewuBtes in unserem Sinne gibt. Die 
Entdeckung der Psychologie war daher folgerichtigerweise ganz den letzten Jahr
zehnten vorbehalten, trotzdem friihere Jahrhunderte Introspektion und Intelligenz 
genug besaBen, urn psychologische Tatsachen erkennen zu konnen. - Es brauchte 

1 JUNG: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten. Ziirich: 
Rascher & Cie. (friiher Reichl Darmstadt) 1928. 
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die seelische Not unserer Zeit, um uns zur Entdeckung der Psychologie zu ver
anlassen. Friiher waren die seelischen Tatsachen natiirlich auch vorhanden, aber 
sie drangten sich nicht auf und niemand achtete ihrer. Es ging ohne sie. Heute 
geht es nicht mehr ohne die Seele. - Das moderne BewuBtsein perhorresziert den 
Glauben und darum auch die darauf basierlen Religionen. Es laBt sie bloB gelten. 
insofern ihr Erkenntnisgehalt mit erfahrbaren Hintergrundsphanomenen anscheinend 
ubereinstimmt. Es will wissen, d. h. Urerfahrung haben - daher es alle Vor
aussetzung ablehnt und zugleich sich aller vorhandenen Voraussetzungen bedient, 
so der bekannten Religionen und der eigentlichen Wissenschaft. - Das Zeitalter 
will die Seele seIber erfahren l ." 

* 
Die Seele aber, und damit auch aIle ihre Erscheinungsformen, kann 

nicht mit einer Funktion allein erfahren werden, daher weder nur das 
Gefiihl als Glaube dafiir geniigt, noch der Intellekt als bIoBes Wissen 
urn historische Parallelen und logische Beziehungen, noch die Intuition 
.als bloBe Ahnung von Erlebnismoglichkeiten, noch die Empfindung allein, 
da sie aus sich seIber die Erfahrung nicht verstehen kann. Auf dem Gebiet 
der numinosen Kategorie, wie in allen psychischen Gebieten und Pha
nomenen, muB die psychologische Methode auch ihrer psychologisch 
bedingten Komplexitat entsprechend verfahren, mit anderen Worten: 
sie hat alle vier psychologischen Grundf1).nktionen einzuschlieBen, urn 
ihren Objekten in jeder Hinsicht gerecht zu werden - eine Forderung, 
die freilich den IndividuationsprozeB im Psychologen voraussetzt, oder 
wenigstens zur Bedingung macht: 

"Die vierle Stufe der AnalytischenPsychoiogie 2 verlangt also Ruckanwendung 
des jeweilig geglaubten Systems auf den Arzt seIber, und zwar mit 
derselben Schonungslosigkeit, Konsequenz und Ausdauer, die der Arzt dem Patienten 
gegenuber an den Tag legt. Ich mochte hervorheben, daB die neueste Entwicklung 
der Analytischen Psychologie an die groBe Frage der irrationalen Faktoren der 
menschlichen Personlichkeiten heranfiihrl und die Personlichkeit des Arztes seIber 
als Heilfaktor oder dessen Gegenteil in den Vordergrund stent, womit seine eigene 
Wandlung, namlich die Selbsterziehung des Erziehers geforderl ist. Die 
neueste Wendung fuhrl dazu, daB die ethische Einstellung des Arztes zum unver
meidlichen Problem wird. Die mit dieser Frage unIosbar verknupfte Selbstkritik 
und Selbsterforschung wird eine ganz andere Auffassung der Seele als die bisherige, 
bloB biologische, notig machen, denn die Seele des Menschen ist schlechterdings 
nicht nur ein Objekt der naturwissenschaftlich orientierlen Medizin, sie ist nicht 
nur der Kranke, sondern auch der Arzt, nicht nur das Objekt, sondern auch das 
Subjekt, nicht nur eine Gehirnfunktion, sondern die absolute Bedingung unserer 
BewuBtheit. 

Hier wird, was fruher medizinische Behandlungsmethode war, Methode der 
Selbsterziehung, und damit weitet sich der Horizont unserer Psychologie plOtzlich 
ins Ungeahnte. Den Ausschlag gibt nicht mehr das arztliche Diplom, sondern die 
menschliche Qualitat. Diese Wendung ist bedeutsam, denn sie stellt das gesamte 
Rfistzeug der seelenarztlichen Kunst, das sich in bestandiger nbung am Kranken 
entwickelt, verleinert und systematisiert hat, in den Dienst der Selbsterziehung, 
der Selbstvervollkommnung, und damit zersprengt die Analytische Psycho
logie die Fesseln, welche sie bisher an das Konsultationszimmer des Arztes ver
hafteten. Sie schreitet uber sich selbst hinaus und tritt in jene groBe Lucke, welche 
bisher der seelische Nachteil der abendlandischen gegenuber den ostlichen Kulturen 

1 JUNG: Das Seelenproblem des modernen Menschen. In: Seelenprobleme der 
Gegenwart. 

2 D. h. die Stufe der Verwandlung. 
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war. Wir kannten nur seelische Unterwerfung und Bandigung, aber keine metho
dische Entwicklung der Seele und ihrer Funktionen 1." 

Die praktische Seite der Komplexen Psychologie als Erfahrungswissen
schaft hat sich also auch mit dem Problem der ethischen Werte zu be
fassen - ein vierter Punkt, an welchem das MiBverstandnis des Sub
jektivismus ofter gemacht wird. Wie leicht zu ersehen ist, entsteht es 
aus der mangelnden Unterscheidung von Individuation und Individua
lismus, und aus dem abendlandischen Vorurteil, es sei ungesund, ja un
moralisch, "sich mit sich seIber zu beschaftigen". Die Arbeit an sich 
seIber ist indessen kein letztes Ziel, sondern ein Mittel, und die Erkenntnis 
des Ich ist nur eine Stufe im ProzeB der Individuation, deren Sinn der 
Konnex mit der psychischen Totalitat ist. 

Die seelische Totalitat wird das Selbst genannt. Sie ist als Gesamt
heit bewuBtseinstranszendent, da das Ich psychologisch von kleinerem 
Umfang ist als die totalen psychischen Gegebenheiten, und das Kleinere 
das GroBere nicht umfassen kann. Der IndividuationsprozeB ist die 
schrittweise Annaherung an die Inhalte und Funktionen der psychischen 
Gesamtheit und die Anerkennung ihrer Wirkung auf das Ego. Das 
Selbst an sich kann nicht erfaBt werden, sein Wesen und seine Wir
kungen bilden sich aber in symbolischer Anschauung im BewuBtsein ab 2• 

Dadurch wli.'d das Ego verwandelt und der psychischen Totalitat ein
gereiht. Das verwandelte l<lh ist die bewuBte Individualitat, die empi
rische Erscheinungs£orm des Selbst. Das Selbst reguliert als psychologisch 
ichtranszendenter Faktor das Leben des Individuums und zwingt es zur 
Individuation. 

Die selbstregulierende Funktion der Psyche, die das Individuum ins 
Gleichgewicht setzt mit den totalen psychischen Gegebenheiten, kann 
psychologisch nicht weiter erklart werden. Sie ist eine Erfahrungstatsache 
und kann erschlossen werden aus den kompensatorischen Inhalten des 
UnbewuBten und aus denjenigen Vorgangen und Bildern, die zum Indi
viduationsprozeB gehoren und zur Zentrierung der Personlichkeit ten
dieren 3. 

1 JUNG: Die Probleme der modernen Psychotherapie. In: Seelenprobleme der 
Gegenwart. Siehe auch: Vom Werden der Personlichkeit. In: Wirklichkeit der Seele. 

2 Siehe WILHELM u. JUNG: Das Geheimnis der goldenen Elute. Miincheu: 
Dornverlag 1929. 

3 Introspektiven Wahrnehmungen war aber die Erfahrung einer hinter dem 
Bewu1ltsein liegenden psychischen Kraft oder Quellstatte, ein "Koinzidenzpunkt 
aller geistigen Komponenten der Personlichkeit", bekannt, wenn auch schwer aus
druckbar. So spricht z. B. die abendlandische Mystik vom "Seelengrund" als dem 
Ort, und von der "Synteresis" als der Funktion dieses Begebnisses. Die Bilder, die 
versuchen, dieses Erlebnis wiederzugeben, beriihren sich in mancher Hinsicht mit 
Symbolen, wie sie die empirische Erfahrung des bewu6ten Individuationsprozesses 
hervorbringt. Das Symbol des Kreises und des unbewegten Zentrums oder Punktes 
findet sich besonders bei Meister Eckehart: Die peripherischen seelisch-geistigen 
Vermogen tendieren nach dem Zentrum hin, in dem sie Eines werden. Der Punkt, 
das unbewegte Zentrum ist die "Vermogentlichkeit der Dreifaltigkeit, und also wird 
die Seele geeiniget an den unbeweglichen Punkt". - In den symbolischen Zeich
nungen, die im modernen Individuationsproze6 entstehen, ist das Zentrum immer 
der .Ausgangspunkt von vier Prinzipien, entsprechend den vier psychologischen 
Grundfunktionen oder mit anderen Worten der psychischen Totalitat. 
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Die Relation zur seelischen Totalitat, die mit der bewuBten Einbe
ziehung 'des Objektiv-Psychischen hergestellt wird, enthalt folglich auch 
psychologisch objektive Wertkategorien. Das Ego ist das Subjektive 
und psychologisch Willkiirliche, das nach personlichen Zweckbestim
mungen urteilt. Das Objektiv-Psychische kompensiert die Zweckgerichtet
heit des IchbewuBtseins und bewirkt dadurch, daB das Individuum 
zunachst sich seIber erkennt als das, was es von Natur aus ist, im Gegen
satz zu dem, was es sein mochte. Die Unterwerfung unter den ProzeB 
der Individuation schlieBt als Bedingung sowohl die Forderung absoluter 
Aufrichtigkeit sich seIber gegeniiber ein wie auch die psychologische 
Erkenntnis und Bewertung der nun erscheinenden Inhalte und Vorgange, 
und als selbstverstandliche Konsequenz die praktische Stellungnahme 
dazu - eine ethische wie gedankliche Aufgabe von nicht zu unter
schatzender GroBe. 

"Man kann nichts andern, das man nicht annimmt. Verurteilung befreit 
nicht, sie unterdriickt. In Wirklichkeit bedeutet das Annehmen der Schattenseite 
der menschlichen Natur etwas, das ans Unmogliche streift. Man bedenke, was es 
heiBt, die Daseinsberechtigung des Unverniinftigen, des Sinnlosen und des Bosen 
anzuerkennen! Das will abel' der model'ne Mensch; er will mit dem leben, was er 
ist; er will das kennen, was er ist, und dar,um wirft er die Historie zur Seite. 

Das klingt vielleicht sehr einfach. Das Einfache aber ist immer das Schwierigste. 
In Wirklichkeit ist namlich das Einfachsein hOchste Kunst, und so ist das Sich
selbst-annehmen der Inbegriff des moralischen Problems und der Kern einer ganzen 
Weltanschauung 1." 

Zur Selbsterkenntnis gehort unter anderem auch die Einsieht in die 
Projektion psyehischer Inhalte. Aile zur eigenen Psychologie gehorenden 
Inhalte, deren man sieh unbewuBt ist, erseheinen als Eigenschaften des 
Objektes und man urteilt und handelt infolgedessen am Objekt anstatt an 
sich selbst. Die Erkenntnis des Funktionstypus, das BewuBtmaehen des 
Schattens, der Anima usw. ist infolgedessen eine moralisehe Leistung, 
welehe die Beziehung des Individuums zu sich seIber, wie diejenige zum 
Objekt kIart und von IIlusionen und anderen subjektiven Beimisehungen 
und Verwirrungen reinigt. Ein weiterer wesentlieher Schritt auf dem 
Wege der Individuation ist die Erkenntnis von Introjektionen, d. h. der 
Identifikation des Ego mit objektiv-psyehischen Inhalten, wodurch diese 
subjektiviert werden und eine Inflation des Ich entsteht. Wenn das kollek
tive UnbewuBte aktiviert ist, identifiziert sich das Ieh ohne geniigende 
Selbsterkenntnis mit den archetypisehen Figuren und wird dadurch in 
ihnen aufgelost, wie es z. B. NIETZSCHE mit der Figur des Zarathustra 
ergangen ist. Denn das kollektive UnbewuBte ist das allgemeine, iiberall 
gleiche psychisehe Funktionieren, von dem das Subjekt sieh unterscheiden 
muS, soli das psyehologische IehbewuBtsein bewahrt bleiben. Da die 
kollektiv-psyehischen Inhalte an energetischer Intensitat dem Egozum 
mindesten gleieh-, wenn nicht iiberwertig sind, so konnen sie ihm nieht 

Bei Thomas von Aquino ist die Synteresis ein "habitus naturalis", ein natiir
liches Organ, das als Funktion die Aufnahme des "instinctus divinus" hat - (eine 
Anschauung iibrigens, die nach KARL BARTH essentiell gegensatzlich zum refor
matorischen Standpunkt ware). (Zitiert nach JOSEPH BERNHART: Die philosophische 
Mystik des Mittelalters. Miinchen: Ernst Reinhart 1922.) 

1 Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge. 
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subsumiert, sondern miissen objektiviert werden. Damit entsteht eine 
Beziehung zwischen dem Ich und dem Objektiv-Psychischen, deren 
Resultat die bewuBte Individualitat ergibt. 

Es wird kaum je festzustellen sein, warum Selbsterkenntnis notwendig 
ist und warum Projektionen und Introjektionen einem psychologischen 
Tabu unterstehen. Wir konnen zwar an ihren Folgeerscheinungen ver
stehen, weswegen sie moralisch und biologisch UllZulassig sind; deml bei 
der Projektion wird mit der Zeit die Beziehung zum menschlichen Objekt 
zerstort, und bei der Introjektion das psychologische IchbewuBtsein. 
Beide Faktoren sind aber zum Leben unerlaBlich. Selbsterkenntnis, d. h. 
die psychologische Erkenntnis und Unterscheidung der verschiedenen 
Faktoren der seelischen Totalitat: des Ich, des Schattens, der arche
typischen Figuren, des Symbols des Selbst - gehoren offenbar zum 
Geheimnis des menschlichen BewuBtseins und damit der Menschwerdung. 
Jedenfalls finden wir das Problem der Unterscheidung von Ich und Nicht
Ich schon bei den Primitiven als absolut vitale Angelegenheit. Die ostlichen 
Kulturen sind auf dieser Entwicklungslinie bis zur hochsten Differen
zierung fortgeschritten - gewiB mit Vernachlassigu.ng anderer Werte, 
die uns Abendlandern unentbehrlich sind. 

Aber es scheint, als ob auch uns westlichen Menschen mehr Selbst
besinnung notwendig sei. Die Komplexe Psychologie entstand, weil sich 
die seelischen Tatsachen als solche Geltung erzwangen in genuiner, dem 
IchbewuBtsein noch nicht assimilierter Form. Darum gibt es auch, von 
der Totalitat der Psyche aus gesehen, eine im hochsten MaB verpflichtende 
und unerbittliche psychologische Ethik, die mit den vitalsten Lebens
gesetzen identisch ist. Wir diirfen aber an dieser Stelle hinzufiigen, daB 
die Realitat und Totalitat der Seele dem Westen nicht so bald zum BewuBt
sein gekommen ware, hatte sich in C. G. JUNG nicht der Vermittler dafiir 
gefunden, der mit dem besten Einsatz des Geistes und der unbedingten 
menschlichen Verantwortlichkeit ihr Wesen erkannte und es dem Denken 
und dem Leben des abendlandischen Menschen erschloB. 

Die durch die Komplexe Psychologie gesetzten Wertkategorien sind 
selbstverstandlich nicht zu verwechseln mit dem Ethos iiberhaupt. Das 
Ethos diirfte sich "immer von selbst verstehen". Die psychologischen 
Wertbegriffe beziehen sich auf Einsichten iiber Inhalte und Gegebenheiten, 
mit denen sich das Ethos als Funktion auseinanderzusetzen hat. 

"Das ethische Problem ist fur einen moralischen Menschen eine leidenschaft
liche Frage, die in den tiefsten Triebvorgangen wie in seinen idealsten Aspirationen 
wurzelt. FUr ihn ist das Problem erschutternd wirklich. Kein Wunder daher, 
wenn auch die Tiefen seiner Natur darauf antworten1." 

Das Ethos ist die unerlaBliche Basis und Instanz der Auseinander
setzung des BewuBtseins mit dem UnbewuBten. Ein inharenter Mangel 
der ethischen Funktion verUllllloglicht eine integre Assimilierung des 
UnbewuBten. Das Resultat ist ein Sich-fallen-Iassen - entweder in 
die Un- oder Amoralitat, oder in die Psychose. Die Beziehung zum 

1 Die Beziehungen zwischen dem rch und dem UnbewuBten. 
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UnbewuBten bedeutet nicht eine Umkehrung der Werte, sondern eine 
bewuBte Durchdringung der bisherigen Wertkategorien mit den neu er
schlossenen. Das Wegwerfen der bisherigen Werte ware Anarchismus 
und fiihrte zur Barbarei. 

Zur Kultur gehoren das bewuBte Ethos und das Gefiihl fiir historische 
Kontinuitat. Es ist daher ein gutes Stiick geschichtlichen BewuBtseins 
notig, um zu erkennen, weshalb die gegebenen Werte unter Umstanden 
nicht mehr geniigen. Erst wenn man weiB, wie sie entstanden sind und 
was sie einmal bedeutet haben, kann man einen Schritt dariiber hinaus 
wagen. Dazu ist es aber notwendig, ganz genau zu wissen, wo man 
steht und was man tut, denn nur so kann das Nachste an das Bisherige 
angeschlossen werden. 

* 
Zusammenfassend ware zu sagen, daB die Komplexe Psychologie eine 

Erfahrungswissenschaft ist, auf welche die philosophische Bestimmung 
des Realismus zutreffen diirfte. Damit ist natiirlich nicht ihr Material 
gemeint - Empirie griindet sich selbstverstandlich auf tatsachlich Ge
gebenes -, sondern die weltanschauliche Voraussetzung ihrer Methode. 
Sie sieht den Menschen und dessen psychische Vorgange und Produkte 
als das, was sie sind, und nicht als das, was sie sein sollten oder sein 
konnten. Diese Voraussetzung ist keine Selbstverstandlichkeit - wenig
stens nicht in unserer abendlandischen Kultur. Sie trifft daher auch bei 
jedem, den Psychologen inbegriffen, zunachst auf instinktive Widerstande. 

Realismus hat mit materialistischer oder biologistischer Betrachtungs
weise nicht das geringste zu tun. Der realistische Standpunkt bedeutet, 
die Dinge so zu sehen, wie sie von Natur aus sind. Die menschliche Natur, 
in ihrem weitesten Verstande genommen, ist das Psychische und schlieBt 
als Selbstverstandlichkeit alles das ein, was zum Begriff des mensch
lichen Wesens gehort, also alles Instinktive sowohl wie aIle hochste 
geistige und ethische Leistung des BewuBtseins, wie auch das Objektiv
Psychische, das als autonomer Faktor in die Subjektivitat des Indi
viduums eingreift und von diesem unter irgendeiner Anschauungsform 
integriert werden muB. 

Die Methode der Komplexen Psychologie ist sodann auch eine phiino
menologischel, indem die psychischen Erscheinungsformen in ihrem So
und -nicht-anders-Sein gewertet werden. Mit anderen Worten, das psy
chische Gebilde wird nicht auf einen hinter und auBer ihm liegenden 
Sinn bezogen, der sich nur aus irgendwelchen MiBverstandnissen oder 
Unzulanglichkeiten der bewuBten EinstelIung nicht eigentlich auszu
driicken vermag. Diese letztere Auffassung ist z. B. durchgangig diejenige 
der FREUDschen und ADLERschen Richtungen, in denen aus einer vor
gefaBten Idee heraus aIle psychischen Erscheinungen auf ihre sog. eigent
liche Bedeutung hin analysiert werden, auf Grund der Meinung, die psychi
schen Inhalte seien mit dem BewuBtsein inkompatibel und daher aus 

1 Phanomenologisch ist hier natiirlich nicht im Sinne der modernen Philosophie 
verstanden, sondern als Bewertnng der psychischen Phanomene vom psychologi
schen Standpunkt aus. 
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Verdrangung oder als Kompensation von Minderwertigkeitsgefiihlen nur 
in entstellter Weise ausdriickbar. Damit wird die Erscheinungsform zu 
einem bloBen Zeichen, das an Hand eines ein fiir allemal giiltigen Schliissels 
gedeutet werden kann. 

Die Komplexe Psychologie nimmt die Phanomene ernst; auch dann, 
wenn in letzter Linie von einem uneigentlichen Ausdruck gesprochen 
werden muB, wie dies z. B. bei einem neurotischen Symptom der Fall 
ist. Vom Ganzen der Psyche aus gesehen, ist das neurotische Symptom 
insofern ein uneigentlicher Ausdruck, als es als Stauungsphanomen der 
psychischen Energie fiir das Leben des Individuums lediglich hindernd 
oder sogar zerstorend wirkt. Vom Ich und vom individuellen psychologi
schen Moment aus gewertet, ist es aber eine Tatsachlichkeit, die weder 
mit dem Willen noch mit irgendeiner intellektuellen Deutung hinweg
geraumt werden kann, da es energetisch wirksam in das Leben eingreift. 
Die in ihm investierte Energie kann daher nur vermoge einer Einstellungs
anderung einer adaquateren Verwendung zugefiihrt werden, was nur dann 
moglich ist, wenn das storende Faktum als im jetzigen Moment psycho
logisch bedeutsam und dem Individuum zugehorig anerkannt wird. Damit 
ist nicht eine Deutung des Symptoms als psychische Allegorie gemeint, 
mit welcher die Form des Symptoms zugleich auf seinen eigentlichen 
Sinn hinweisen wiirde. Die Anerkennung besteht im Gegenteil in der 
Annahme des irrationalen Un- oder Widersinnes als wesentlicher IndikatiQn 
dafiir, daB die gegenwartige psychologische Einstellung einen vitalen 
Mangel aufweist. 

Der phanomenologische Standpunkt ist weiter von ausschlaggebender 
Bedeutung in der Bewertung der eigentlichen geformten Produkte des 
UnbewuBten, also der Traume und Phantasien. Das Gebilde seIber ist 
auch sein Sinn, der allerdings nur vermittels einer besonderen konstruk
tiven Deutungsmethode erschlossen werden kann. Die bildhafte Erschei
nungsform meint aber immer sich seIber und nichts anderes, auch wenn 
aIle dazu gehorenden bewuBten Materialien eingehend beriicksichtigt 
werden. Das Psychische driickt durch eben diese Gestalt etwas aus, 
das man gewissermaBen als Anschauung eines unbewuBten Standpunktes 
bezeichnen muB. Es ist dabei zu beriicksichtigen, daB die Komplexe 
Psychologie der Phantasie oder Einbildungskraft .eine hervorragende 
Bedeutung zuschreibt, indem das spezifisch Psychische nur vermittels 
der Phantasietatigkeit ins BewuBtsein gelangt. 

Die Phantasie ist keine differenzierte Funktion im Sinne der vier 
psychologischen Grundfunktionen. Sie liegt vielmehr den differenzierten 
Funktionen zugrunde, indem sich diese aus den imaginativen Perzeptionen 
und Vorstellungen des urtiimlichen Geistes abstrahiert haben. Die Ima
gination ist eine spontane Tatigkeit, die Psychisches reproduziert und 
die jederzeit operieren kann. Sie ist z. B. im Traume tatig, kann aber 
auch in Form von Phantasien aktiver oder passiver Natur direkt ins 
BewuBtsein gelangen. Sie verbindet sich besonders mit dem Material 
der typologisch inferioren Funktionen1 und affiziert diese unter Umstanden 

1 Siehe 2. Kapitel. 
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auch formal weitgehend. Mit anderen Worten, die inferioren Funktionen 
sind nicht differenziert von phantastischen Beimischungen; subjektive 
und objektiv-psychische Inhalte sind in ihnen kontaminiert. 

Das Objektiv-Psychische wird vorwiegend mit del' Phantasietatigkeit 
wahrgenommen. Die Phantasietatigkeit ist also zugleich die Ausdrucks
form des Psychischen wie auch die Grundlage fiir seine Erfassung1 . 

Es diirfte darum nicht iiberfliissig sein, zum AbschluB diesel' metho
dologischen Studie noch ein Wort zu sagen iiber die phanomenologische 
Auffassung und Bewertung del' Archetypen und des Symbols, als einiger 
del' wichtigsten del' von del' Komplexen Psychologie aufgestellten neuen 
Anschauungen. 

* 
Die Archetypen sind typische Formen del' psychischen A uffassung und 

das Korrelat del' Instinkte, del' typischen Formen des Handelns. Sie sind 
charakterisiert durch gleichmaBige und l'egelmaBige Arlen del' Anschau
ung, wie del' Instinkt die gleichmaBige und regelmaBige Art des Reagierens 
ist. Beide sind nicht durch personliche Erfahrung erworben und ihr 
Ablauf bleibt in del' Regel unbewuBt. Die Summe del' Instinkte und del' 
Archetypen del' Anschauung bilden das kollektive UnbewuBte. Die Arche
typen konnten auch als Selbstabbildung des Instinktes bezeichnet werden. 

"Die Inhalte des kollektiven UnbewuBten 2 sind nicht Erwerbungen der Indi
vidualexistenz, sondern sind angeborene geistige Formen und Instinkte. Obschon 
das Kind Imine angeborenen Vorstellungen hat, so hat es doch ein hochentwickeltes 
Gehirn mit ganz bestimmten Funktionsmoglichkeiten. Dieses Gehirn ist von den 
Ahnen vererbt. Es ist der Niederschlag der Nervenfunktion der ganzen Aszendenz. 
Das Kind bringt somit ein Organ ins Leben mit, das bereit ist, mindestens so zu 
funktionieren, wie es zu allen Zeiten funktioniert hat. In diesem Gehirn liegen die 
Instinkte praformiert und ebenso alle Urbilder, auf deren Grundlage die Menschen 
stets gedacht haben, also der ganze Reichtum an mythologischen Motiven." 

"Das menschliche BewuBtsein 3 enthiilt die ganze vererbte Lebens- und Funk
tionsform der Ahnenreihe, so daB bei jedem Kinde eine angepaBte psychische Funk
tionsbereitschaft schon VOl' allem BewuBtsein vol'handen ist. Auch im el'wachsenen, 
bewuBten Leben ist diese instinktive Funktion bestandig vorhanden und tatig. 
In ihl' sind aIle Funktionen der bewuBten Psyche vol'gebildet und vol'handen. Nur 
in einer Hinsicht besteht ein ganz wesentlicher U nterschied zwischen dem bewuBten 
und dem unbewuBten Funktionieren der Psyche. Wahrend das BewuBtsein zwal' 
intensiv und konzentriert ist, ist es bloB ephemel' und auf unmittelbare Gegenwart 
und auf Nachstes eingestellt, auch verfligt es natiirlichel'weise nur liber ein indivi
duelles Erfahrungsmatel'ial, das sich liber wenige Jahrzehnte el'streckt. Ganz andel's 
das UnbewuBte! Dieses ist zwar nicht konzentl'iert und intensiv, sondern dammel'
haft bis dunkel, es ist auBerst extensiv und kann die heterogensten Elemente in 

1 "Die Imagination ist die reproduktive oder schopfel'ische Tatigkeit des Geistes 
liberhaupt, ohne ein besondel'es Vermogen zu sein, denn sie kann sich in allen Grund
formen des psychischen Geschehens abspielen, im Denken, Fiihlen, Empfinden und 
Intuieren. Die Phantasie als imaginative Tatigkeit ist fiir mich einfach der unmittel
bare Ausdl'uck der psychischen Lebenstatigkeit, der psychischen Energie, die dem 
BewuBtsein nicht anders als in Form von Bildern oder Inhalten gegeben ist. Das 
Phantasiel'en als imaginative Tatigkeit ist identisch mit dem Ablauf des psychischen 
Enel'giepl'ozesses." - Psychologische Typen, Definition 44. 

2 JUNG: Instinkt und UnbewuBtes. In: Uber die Energetik der Seele. 
3 Das Grundproblem del' gegenwartigen Psychologie. 
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paradoxester Weise nebeneinander stellen, verfiigt jedoch neben einer unbestimmten 
Menge unterschwelliger Wahrnehmungen iiber den ungeheuren Schatz der Nieder
schlage aller Ahnenleben, welche durch ihr bl03es Dasein zur Differenzierung der 
Spezies beigetragen haben." 

"Der Archetypus ist eine symbolische FormeP, welche iiberall da in Funktion 
tritt, wo entweder noch keine bewu3ten Begriffe vorhanden, oder solche aus inneren 
oder au3eren Griinden iiberhaupt nicht moglich sind. Die Inhalte des kollektiven 
Unbewu3ten sind im Bewu3tsein als ausgesprochene Neigungen und Auffassungen 
vertreten. Sie werden vom Individuum in der Regel als vom Objekt bedingt auf
gefaBt - fiilschlicherweise, im Grunde genommen -, denn sie entstammen der 
unbewuBten Struktur der Psyche und werden durch die Objekteinwirkung nur 
ausgelost. Diese subjektiven Neigungen und Auffassungen sind starker als der 
ObjekteinfluB, ihr psychischer Wert ist hoher, so daB sie sich allen Eindrucken 
superponieren. " 

Die Archetypen sind die - ohne analytische ErschlieBung immer 
unbewuBt bleibenden - Motivationen derjenigen bewuBten Vorgange, 
deren energetischer Wert das personlich adaquate Verhalten des Indivi
duums iibersteigt. Sie sind also z. B. die Grundlagen allzu intensiver 
Affekte, unkontrollierbarer Denk- und Phantasievorgange, autonomer 
Komplexe und psychotischer Inhalte. 1m erkenntnistheoretischen Sinne 
sind sie transzendental, ahnlich wie die Anschauung von Raum und Zeit 
es fiir die Erfahrung der AuBenwelt sind. In gleicher Weise sind die arche
typischen V I)rstellungen der Erfahrung vorhergehend, also leere Formen, 
und werden nur durch besondere Bedingungen konstelliert, d. h. ausgelost 
und mit Inhalt gefiillt. Sie sind mithin das psychische a priori gewisser 
Erfahrungen und Ideen, werden aber ohne das Instrument der psycho
logischen Kritik als personliche Faktoren miBverstanden. 

Die Komplexe Psychologie hat die unmittelbaren archetypischen An
schauungsformen als psychische Gegebenheiten zum ersten Male 
erschlossen. Bis dahin finden sie sich - und zwar auch schon bei den 
Primitiven - nur in projizierter und vom BewuBtsein iiberarbeiteter 
Form vor2. Einzig in der Psychose treten archetypische Anschauungen 
unverhiillt auf. 1m normalen Fall wird aber ihre Existenz und Wirksamkeit 
nur einem durch den IndividuationsprozeB erweiterten BewuBtsein evident, 
das die bis anhin latenten oder auf das Objekt projizierten und rationali
sierten kollektiv-unbewuBten Inhalte als zum Subjekt gehorende erkennt 
und sich dafiir verantwortlich macht, d. h. sie psychologisch objektiviert, 
wobei das Ich sich als das Einmalige den Archetypen als dem Allgemeinen 
entgegensetzen muB 3. 

* 
1 Psychologische Typen, S.540. 
2 JUNG: l)ber die Archetypen des kollektiven Unbewu3ten, in: Eranosjahr

buch 1934. Rheinverlag 1935. 
3 JUNG nannte die Archetypen zuerst, in Anlehnung an einen Ausspruch JAKOB 

BURCKHARDTS, urtumliche BUder (Wandlungen und Symbole der Libido) und bezeich
nete sie spater als Dominanten des kollektiven UnbewufJten (Die Psychologie der 
unbewuBten Prozesse, jetzt: Das UnbewuBte im normalen und kranken Seelen
leben). Den Ausdruck Archetypus entnimmt er von St. Augustin, der damit die 
Ideen bezeichnet "quae ipsae formatae non sunt; quae in divina intelligentia con
tinentur" . 

Die Idee der Urbilder findet sich in der neuplatonischen und scholastischen 
Metaphysik unter verschiedenen analogen Bezeichnungen, wie Urtypen, Exempla, 
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Die Methode der psychologischen Symbolforschung und Symboldeutung 
ist von emer Komplexitat, welche als Desideratum das gesamte Riistzeug 
der vergleichenden Symbolik einerseits und griindliche Kenntnis und 
Erfahrung der Psychologie und Problematik des modernen Individuums 
andererseits umfaBt. Ein wirkliches Symbol kann niemals im Augenblick 
seiner Entstehung vollig verstanden werden, sonst ist es kein Symbol, 
sondern ein Zeichen, das sich ebensogut oder besser in der Sprache des 
BewuBtseins ausdriicken lieBe. Das lebendige Symbol stellt fiir kiirzere 
oder langere Zeit immer einen bewuBt nur teilweise assimilierbaren gesamt
psychischen Inhalt oder Vorgang dar, der dem BewuBtsein psychologisch 
iiberlegen ist und deshalb auf dieses einwirkt. Es hat teils rationalen, 
teils irrationalen Charakter. Das BewuBtsein ist infolge der Wirksamkeit 
des Symbols gezwungen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, wodurch das 
Symbol allmahlich verstanden und damit vom BewuBtsein schlieBlich 
assimiliert wird. Damit verliert dieses Symbol seine Wirksamkeit und 
das BewuBtsein hat fiir eine Zeitlang wieder die psychologische Suprematie 
erlangt. 

Psychologische Symboldeutung ist daher das Vorgehen, ein Symbol 
annahernd in die Sprache des BewuBtseins zu iibersetzen. Wiirde dieser 
Versuch nicht unternommen, so bliebe das Symbol als isolierter Faktor 
vom Ich abgetrennt, wodurch die Gefahr einer Personlichkeitsspaltung 
eintrate, indem das IchbewuBtsein in seiner einseitigen Einstellung ver
harrte und sich damit weiter und weiter von dem neu aktivierten psychi
schen Inhalt entfernte, wodurch dieser regressiv immer unverstandlichere 
Formen annahme. Die Assimilierung des BewuBtseins an das Symbol 
und des Symbols an das Ich hat aber den Sinn der BewuBtseinserweiterung 
einerseits, und des erneuerten Konnexes mit den allgemein menschlichen 
GesetzmaBigkeiten andererseits. 

Paradigmata, Universalia usw. In der Mystik begegnen wir ihr bei Meister Eckehart, 
der den "Sohn" (das Verbum) den "mundus archetypus" nennt. Bei Nikolaus 
Cusanus ist Gott die Urbild·Welt, die mundus archetypus heiBt. 

In der islamischen Philosophie des Mittelalters spielen die "Archetypen" eben
falls eine betrachtliche Rolle. In ihren platonischen Systemen gibt es einen Logos
Demiurg, der die Archetypen in sich birgt. Mit der Vorstellung der Archetypen 
ist diejenige des kosmischen Idealmenschen verbunden, der mit dem Plotinischen 
N ous verwandt ist. Fiir jeden Typus des Seins stellt er aus sich einen entsprechenden 
Typus - als Archetypus - dar. Er ist der Archetypus aller erschaffenen Dinge, 
indem er sie nach den typenhaften Anlagen in seinem Wesen denkt. Seine Gedanken 
verdichten sich sodann zu Phantasiegebilden (Phantasmata), welche sich hierauf 
zu den Dingen der physischen Welt konkretisieren. Der kosmische Idealmensch 
selbst iet der Raum-Zeitlichkeit enthoben, und Dasein ist fiir ihn nichts anderes als 
Phantasievorstellung. Phantasie ist das Leben des schaffenden Geistes. Das Phan
tasiebild ist das Mittelglied, die schopferische Zwischenwelt zwischen dem Uuaus
gedehnten, Dberraumzeitlichen und der Korperwelt und wird darum die "erste 
Materie" des Kosmos genannt, denn es stellt die Grundlage dar, aus der sich die 
Korperwelt aufbaut. (Zitiert nach MAX HORTEN: Die Philosophie des Islam. MUn
chen: Ernst Reinhardt 1924.) 

Es diirfte nicht schwer fallen, diese Vorstellungen aus dem Kosmologischen 
ins Psychologische zu iibersetzen, wobei die Funktion der Phantasie in den islami
schen Kosmogonien besonders beachtenswert ist. HORTEN weist iibrigens die Ein
£liisse der persischen und indischen Erkenntnislehre nacho 
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Das Heranziehen vergleichenden Materials aus der Symbolik zum 
Verstandnis eines individuell entstandenen Symbols ist notwendig, weil 
nur auf diese Weise seine allgemeine, wenn auch historische Bedeutung 
verstanden wird. Indem mythologische und religionshistorische Parallelen 
gezogen werden -, also die verallgemeinernde Methode angewendet 
wird -, wird es aus einem isolierten Faktum zu einem allgemein mensch
heitsgeschichtlichen. Dadurch wird es aus der Unverstandlichkeit teil
weise erlost und kann zunachst intellektuell assimiliert werden. 

Zu einer volligen psychologischen Assimilierung - soweit diese im 
Augenblick iiberhaupt moglich ist - gehort aber nicht nur die Erfassung 
durch eine Funktion, sondern die bestmogliche totale Integrierung. Diese 
kann nur dadurch geschehen, daB individualisierend nach der psycho
logischen Bedeutung des Symbols fiir dieses Individuum in diesem Zeit
punkt gesucht wird. Dazu ist einmal eine ausreichende Orientierung iiber 
die bewuBte psychologische Situation des Individuums notwendig, und 
sodann eine Ubersetzung des Symbols in psychologische Sprache, d. h. 
sein Verstandnis in bezug auf das Leben und Denken dieses Individuums 
in diesem Moment. Ferner ist wiederum von ausschlaggebender Bedeutung 
die Phanomenologie der symbolischen Gestalt, ihre Erscheinung oder 
Darstellung in eben dieser Form und diesem Konnex, da nur daraus ihre 
psychologische Bewertung abgeleitet werden kann. AIle unbewuBten 
Inhalte sind ambivalenter Natur, und es ist daher fiir die bewuBte Inte
grierung wesentlich, ob es sich urn vorwiegend positive oder negative 
Faktoren handelt. Auch negative Faktoren sind Tatsachlichkeiten, die 
integriert werden miissen; fiir die bewuBte Einstellung aber ist es alles 
andere als gleichgiiltig, ob sie als solche erkannt oder aber in etwas Posi
tiveres umrationalisiert werden. Das Symbol einer Schlange z. B. kann 
an sich beides bedeuten. Aus der sorgfaltigen Uberpriifung der BewuBt
seinssituation und ebenso aus dem ganzen Zusammenhang, in dem das 
Bild in Erscheinung tritt, wird aber deutlich, ob es sich, wie in manchen 
Marchen nnd Mythen und beim Primitiven, der mit "seiner Schlange" 
spricht und sich so mit seiner "Buschseele", seinem UnbewuBten in Bezie
hung setzt, um die "weiBe Schlange" handelt, welche die Weisheit der Natur, 
d. h. das instinktive Wissen des UnbewuBten verkorpert, das dem Leben 
forderlich ist, - oder aber urn die Schlange in ihrem gewohnlichen unheim
lichen und gefahrlichen Aspekt, vor dem Mensch und Tier eine angeborene 
instinktive Angst empfinden1. Wird im ganzen Konnex des Symbols 
dieser negative Aspekt deutlich, so handelt es sich auch psychologisch 
urn etwas wirklich Angsterregendes, unter Umstanden Gefahrliches, das 
in der psychologischen Situation des betreffenden Individuums nach
gewiesen werden muB. Es kann sich dabei urn innerpsychische Faktoren 
handeln oder urn eine korperliche oder auBere Gefahr, deren man sich 
aber in jedem Fall nicht geniigend bewuBt ist, weshalb das UnbewuBte 
diese optimistische Einstellung durch ein Angstsymbol kompensiert. Angst 
ist die archetypische Reaktion auf Gefahr. Die Gefahr kann eine 

1 Energetisch ausgedriickt: ob die Schlange ein Symbol der progressiven oder 
der regressiven Energiebewegung sei. 
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subtile psychische sein, eine Art innerer Katastrophe, wovon die Primi
tiven allerdings mehr wissen als wir; ist ihnen doch ein Seelenverlust 
oder Besessenheit und Verzauberung, also psychische Desintegrierung, eine 
dermaBen wichtige Angelegenheit, daB sie in bestandiger Furcht vor diesen 
"Perils of the Soul" leben und, ist das Ungliick wirklich eingetreten, sich 
sofort bei der zustandigen Autoritat, dem Medizinmann, den notwendigen 
magischen, d. h. psychischen Heilmitteln und Praktiken unterwerfen. 

Es ist natiirlich dabei zu beriicksichtigen, daB die primitive Psycho
logie ein sehr lose integriertes BewuBtsein aufweist, da subjektiv Psychi
sches und auBeres Objekt sich in volliger "magischer" Partizipation 
befinden und das IchbewuBtsein noch sehr schwach entwickelt ist, weshalb 
es allen Einwirkungen preisgegeben ist. 

In unserer heutigen abendlandischen Psychologie ist das Gegenteil 
der Fall. Wir besitzen ein auBerst festes, ja starres IchbewuBtsein, das 
aber dermaBen vom psychischen Hintergrund differenziert ist, daB es 
sich damit auch von den allgemein-menschlichen Grundtatsachen und 
Lebensgesetzen immer mehr entfernt hat. Die Komplexe Psychologie sieht 
ihre Bedeutung darin, den Zusammenhang zwischen dem BewuBtsein und 
dem Totalen Psychischen wieder herzustellen. Den Menschen "heilen" 
heiBt, ihn wieder ganz zu machen, ihm die Totalitat des menschlichen 
WeRens zurn BewuBtsein zu bringen - eine Aufgabe, die in kollektiven 
Kulturepochen den Heilsreligionen zufiel, die aber heute, in konsequentem 
Zuendefiihren der vom Protestantismus begonnenen Entwicklungslinie, 
offensichtlich vom Einzelnen und im Einzelnen gelost werden muB. 

Damit wird das Symbol zum psychischen Ereignis. Es ist das 
Abbild oder die Selbstdarstellung der gegenwartigen psychologischen 
Gesamtsituation des Individuums und enthalt keimhaft die daraus resul
tierenden psychischen Vorgange zugleich mit deren Sinngebung. Das 
echte Symbol ist Phanomen und Idee in einem - Idee in ihrer urspriing
lichen Bedeutung als wirksames Bild verstanden. 1m Individuations
prozeB handelt es sich daher in erster Linie nicht urn das Deuten des 
Symbols, sondern urn seine Darstellung und Gestaltung. Dadurch wird 
es nicht nur von der superioren Funktion assimiliert, sondern als ganze 
Gestalt von der Gesamtpersonlichkeit integriert und ist umgekehrt auch das 
Instrument fiir die sukzessive BewuBtwerdung der Gesamtpersonlichkeit. 
Das Symbol als psychologisch reale Gestalt verstanden ist die Form, in 
welcher die Realitat des Psychischen ihren eigentlichen Ausdruck hat. 

Bei der Bewertung des Symbols, wie bei allen psychischen Manifesta
tionen - seien sie nun bewuBter oder unbewuBter Natur, handle es sich 
um personliche Probleme oder urn Allgemeingiiltiges, urn subjektive Vor
gange oder objektive Inhalte, urn bloBe Symptome oder urn einen wirk
lichen Konflikt oder urn was auch immer - ist das Prinzip de8 individuellen 
p8ychologi8chen Momente8 immer das Ausschlaggebende. Es handelt sich 
immer urn das BewuBtwerden des Jetzt und Hier - aus dem einfachen 
Grunde, weil das psychologisch Vergangene in der Gegenwart aufgehoben 
ist, das Zukiinftige aber aus ihr resultieren wird. Darum hat das Indi
viduum die Psychologie seines Lebensalters und seiner Epoche, und will
kiirliche ichhafte Abweichungen davon verstoBen gegen das natiirliche 
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Lebensgesetz. Aueh diese Auffassung ist ein realistisches Prinzip eine 
weltanschauliche, subjektive Voraussetzung der Komplexen Psychologie, 
wenn man will. Objektives Erforschen der Psyche zwingt aber zu diesem 
Standpunkt, soli das deutliche Eingreifen psychischer Faktoren nicht 
wegrationalisiert, sondern als regulierende Natur und als Voraussetzung 
bewuBten und differenzierten Lebens in der individuellen Existenz aner
kannt werden. 

* 

Die psychologische Urteilskraft ist bis zu einem gewissen Grade 
erlernbar. In der vorliegenden Studie wird versucht, die ihr zugrunde
liegende Methode und Theorie in groben Umrissen darzustellen. Ais 
zweites Prinzip ihrer Ausiibung ist ihre Riickanwendung auf den Psycho
logen seIber notwendige Vorbedingung. Nur wer sich selbst kritisch und 
illusionslos anschauen kann, wird einen wirklich objektiven, von person
lichen Vorurteilen freien Standpunkt gewinnen, und nur wer die Kom
plexitat seiner eigenen Psyche bewuBt erfahren hat, wird von der Realitat 
des Psychischen iiberzeugt sein. Als drittes Erfordernis kame hinzu: eine 
gute Dosis gesunden Menschenverstandes, eine wiedergewonnene hohere 
Art von Naivitat, ein ganzlich dogmenfreier, aufgeschlossener Blick fiir 
das psychische Phanomen anch in seiner banalsten oder bizarrsten Form. 
Dnd schlieBlich ist die psychologische Drteilskraft auch der Ausdruck einer 
spezifischen Begabung, die wiederum ein. komplexes Gebilde ist von here
ditarer Bestimmung, personlichen Lebensbedingungen und -erfahrungen 
und dem Schopferischen der Psyche selbst. 

Zum SchiuB dieses Kapitels miiBte die Frage gestellt und beantwortet 
werden: 1st die Komplexe psychologische Methode nun eine bloBe Syn
thetisierung des verallgemeinernden und des individualisierenden Ver
fahrens, und wird je nach der Indikation bald das eine und bald das andere 
verwendet 1 Oder aber, wenn sie eine autonome Methode sui generis ist: 
Worin besteht ihr "Prinzip zur Auswahl des Wesentlichen" , welches ist 
der spezifische psychologische WertmaBstab, der sie sowohl von der natur
wissenschaftlichen wie von der geschichtlich-kulturwissenschaftlichen 
Betrachtung unterscheidet 1 

Ich mochte mich nicht unterfangen, diese Frage zu beantworten. Das 
Aufzeigen einzelner methodologischer Probleme der Komplexen Psycho
logie kommt zwar, obwohl nur teilweise, einer indirekten Antwort gleich, 
wie auch der Versuch, die Methode als eine komplexe darzustellen, ein 
Hinweis darauf ist, daB es sich nicht urn eine bloBe beabsichtigte Synthese 
der Methoden anderer Disziplinen handelt. 

Die Methode ist durch ihren Gegenstand gegeben. Der Gegenstand 
aber entzieht sich in seiner Totalitat einer nur intellektuellen Darstellung. 
Diese Tatsache hat die Psyche mit dem Leben gemein, das sowohl erlebt 
werden muB, wie auch das Nachdenken iiber seinen Sinn verlangt. Weder 
bloBes Leben, noch bloBes Nachdenken iiber das Leben vermittelt die 
Erfahrung des Ganzen. 

Komplexe Psychologie. 4 
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Ebens.o hat die Psyche eine Seite, die eine wissenschaftliche Theorie 
ihrer Inhalte und Vorgange ermoglicht, und eine andere, die in ihren 
spontanen AuBerungen erfahren werden muB, um ihr Wesen zu verstehen .. 
Diese Seite aber entzieht sich einer methodischen Abgrenzung. 

Die Erfassung der psychischen Realitat und der Blick ffir den sinn
vollen, lebensfordernden oder -hemmenden Ausdruck ist in letzter Linie 
eine undefinierbare individuelle Qualitat, die einem schopferischen Ge
stalten gleichkommt. 

Auf eines kann aber hingewiesen werden. Die komplexe psychologische 
Methode ist eine Frage der Einstellung, sowohl einer wissenschaftlichen 
Einstellung wie einer Einstellung zum Leben - einer Einstellung, welche 
die totalen psychischen Gegebenheiten einbezieht. Das Psychische hat 
seine eigene spezifische Substanz, und daher hat die Komplexe Psycho
logie ihren spezifischen Standort und ihre eigene Begriffs- und Symbol
sprache. Das Wesen ihres Gegenstandes wie die Prinzipien ihrer Methode 
als Erster erkannt zu haben, ist aber wohl der schopferische Ausdruck von 
JUNGs Personlichkeit. 

Zu unserem Ausgangspunkt zuriickkehrend, wo dem Aligemeinen das 
Individuelle gegeniibergestellt wurde, darf auch das Einmalige und Un
wiederholbare von JUNGS psychologischem Geiste hervorgehoben werden, 
der von der Geschichte des menschlichen BewuBtseins vor die Aufgabe 
gestellt wurde: quaero quod impossibile, nachdem die Seele in derjenigen 
des "credo quia impossibile" nicht mehr vollig enthalten war. 



2. Strnktur. 
"Das wissenschaftliche Denken setzt die Ganzheit der vor

wissenschaftlichen Erfahrung lmd BegriffsbildlIDg voraus, und 
erganzt, verscMrft lIDd korrigiert das vorwissenschaftliche Welt
bild, indem es gleichzeitig einerseits zu neuen, komplexen Begriffs
bildlIDgen vorwartsschreitet, andererseits riickwartsschreitend die 
grlIDdlegenden Begriffe immer eingehender analysiert." 

P. JORDAN, 

Uber den positivistischen Begriff der Wirklichkeit. In: Die N atur
wissenschaften 1934, H. 29. 
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Das oberste Prinzip, die zentrale Idee der Komplexen Psychologie: 
die psychische Totalitat, findet sich als Anschauung schon in den 
friihesten Arbeiten JUNGs, wenn sie auch erst spater begrifflich formu
liert wurde. 

Die psychische Totalitat umfaBt die beiden Korrelate des BewuBtseins 
und des UnbewuBten, die zueinander komplementiir sind. Aus der prak
tischen Erfahrung ergibt sich, daB das BewuBtsein nicht identisch ist mit 
dem psychischen Leben als Ganzem; dieses enthalt im Gegenteil weite, 
mit dem IchbewuBtsein nicht verbundene Bezirke. Wenn man ein all
umfassendes BewuBtsein annahme, das keine psychischen Phanomene 
ubersehen wfude, so gabe es theoretisch kein UnbewuBtes l . Das BewuBt
sein ist aber gerichtet und differenziert, indem es aus dem totalen psychi
schen Material eine Auswahl trifft, und es ist deshalb unvermeidlich, 
daB eine groBe Anzahl psychischer Tatsachen nicht wahrgenommen werden. 
Diese Tatsachen bilden das UnbewuBte. 

Das BewuBtsein und das UnbewuBte unterscheiden sich voneinander 
sowohl in ilirer Struktur, wie auch in ilirer Funktion und Ausdrucksform. 
Das Bewu(3tsein ist - in unserer westlichen Kultur - diejenige Seite der 
Psyche, die auf die Anpassung an die auBere Wirklichkeit hin eingestellt 
ist. Zu diesem Zweck werden bestimmte psychologische Funktionen vom 
gesamtpsychischen Hintergrund unterschieden und als Teile ausgesondert 
(differenziert). Zur Anpassung an die auBere Realitat mussen subjektive 
Faktoren beiseite gelassen und objektive, allgemeingiiltige Werte ent
wickelt werden, bzw. ist eine Anpassung an objektive Werte notwendig. 
Dies gilt sowohl in Hinsicht auf psychische Inhalte wie auch in bezug 
auf die Ausdrucksform des BewuBtseins. Die bewuBte Sprache ist 
daher eine rationale, den allgemeingiiltigen Begriffen und Vorstellungen 
adaquate. 

Das BewuBtsein hat durch sein Gerichtetsein und seine Differenziertheit 
notwendigerweise eine gewisse Einseitigkeit zur Folge, die sich von der 
psychischen Totalitat entfernt und damit mehr oder weniger das Gleich
gewicht vedetzt. Das UnbewuBte kompensiert das mangelnde Gleich
gewicht, indem es diejenigen psychischen Tatsachen konstelliert, welche 

1 Diese tJberlegung konnte durch folgende Worte von KANT veranschaulicht 
werden: "DaB das"Feld unserer Sinnesanschauungen und Empfindungen, deren 
wir uns nicht bewuBt sind, ob wir gleich unbezweifelt schlieBen konnen, daB wir 
sie haben, d. i. dunkeler Vorstellungen, im Menschen (und so auch in Tieren) 
unermeBlich sei, die klaren dagegen nur unendlich wenige Punkte derselben ent
halten, die dem BewuBtsein offen liegen; daB gleichsam auf der groBen Karte 
unseres Gemfits nur wenige Stellen illuminiert sind, kann uns Bewunderung 
fiber unser eigenes Wesen einfloBen: denn eine hohere Macht dfirfte nur rufen: 
es werde Licht!, so wfirde auch ohne Zutun des Mindesten gleichsam eine halbe Welt 
ihm vor Augen liegen ... So ist das Feld dunkeler Vorstellungen das groBte im 
Menschen." (Anthropologie, § 5.) 
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die Balance und ,der Zusammenhang mit dem Ganzen der Psyche un 
gegebenen Moment erfordert. 

Da das BewuBtsein des westlichen Kulturmenschen besonders einseitig 
nach auBen orientiert ist, so wird den innerpsychischen Phanomenen nur 
geringe Aufmerksamkeit geschenkt, und die kompensatorische Funktion 
des UnbewuBten enthalt darum gerade jene Inhalte, welche die Struktur 
und GesetzmaBigkeit der Psyche selbst darstellen. Es ware deshalb nicht 
zuviel gesagt, daB streng genommen nur die moderne abendlandische 
Psyche in BewuBtsein und UnbewuBtes auseinanderfalle. Andere Kulturen, 
besonders die ostlichen, konzentrieren sich instinktiv auf die psychischen 
Ereignisse, und ihr BewuB1;sein ist daher auf die Wahrnehmung und 
Differenzierung der innerpsychischen Phanomene aufgebaut. Sie erreichen 
darin jene BewuBtheit und Objektivitat, die der westliche Geist in der 
Erforschung und Beherrschung del' AuBenwelt besitzt - allerdings auf 
Kosten dessen, was unsere bewuBten Werte ausmacht (rationale Wissen
schaft, Technik, Hygiene, soziale Ffirsorge, Organisation usw.). Das 
heutige Bemiihen des Dstens um eine objektive Und unpersonliche Erfassung 
der AuBenwelt bildet die Parallele zu den psychologischen Bemiihungen 
des Westens in bezug auf das Innere. Da die fundamentalen psychischen 
Tatsachen und Gesetze bei allen Menschen die gleichen sind, ist es 
nicht erstaunlich, daB die Phanomenologie des westlichen UnbewuB
ten weitgehend mit den Selbstabbildungen der Psyche iibereinstimmt, 
wie sie der ostliche Kulturkreis und auch die primitive Mentalitat 
aufweisen. 

Das moderne differenzierte BewuBtsein weiB in der Regel nicht um 
die Eigentatigkeit der Seele und besitzt keine Auffassungsformen daffir. 
Deshalb wird das Objektiv-Psychische nicht in die Gesamteinstellung ein
bezogen und bleibt unbewuBt. UnbewuBtes und Psychisches sind ffir die 
moderne abendlandische Kultur Synonyme. Dies ist wohl ein geschicht
liches Novum. Denn wohin wir sonst auch blicken, immer ist die psychische 
Totalitat, sind besonders die BewuBtseinshintergriinde keineswegs unbe
wuBt, sondern in symbolischer Gestalt greifbar vorhanden und ist die 
richtige Einstellung dazu eine zentrale Angelegenheit des Menschen. Die 
eigentlichen Formen der Anschaulichkeit und ideellen Erfassung des Psy
chischen bilden die religiosen Symbole, und die Religionssysteme sind die 
Institutionen, welche die Autonomie und Totalitat der seelischen Wirklich
keit verwalten, insbesondere desjenigen Aspektes, der im taglichen bewuBten 
AnpassungsprozeB und "Kampf ums Dasein" und in allem, was das 
Mittelalter die "Frau Welt" nannte, nicht geniigend beriicksichtigt werden 
kann. Sie sind darum "Heilsreligionen", weil sie das Individuum auf 
symbolische Weise mit seiner Ganzheit in Beziehung setzen. Insofern 
aber eine Religionsform keine absolute Giiltigkeit mehr besitzt - entweder, 
weil sie der fortgeschrittenen BewuBtseinsdifferenzierung nicht mehr 
geniigt und daher nicht aIle bewuBten Komponenten umfaBt, oder weil 
sie nur allgemeingiiltig ist und darum der Eigenart des Individuums nicht 
Rechnung tragt -, vermag sie die ganze Komplexitat del' Psyche nicht 
mehr symbolisch auszudriicken, und ihre "gratia medicinalis" (AUGUSTIN) 
ist unwirksam geworden. Der Mensch ist damit von der Totalitat der 



54 Einfiihrung in die Grundlagen der Komplexen Psychologie. 

Lebensvorgange abgeschnitten und daher in BewuBtsein und Psychisches 
gespalten, und aus diesem Grunde hat er ein UnbewuBtes1. 

Das UnbewufJte oder Psychische hat als Inhalt nicht geniigend reali
siertes Material in bezug auf die Einstellung des Individuurns zur AuBen
welt und ganz besonders in bezug auf seine Einstellung zu den Gesamt
gegebenheiten der psychischen Struktur und Dynamik. Die Beziehung 
zurn UnbewuBten hat darum die Funktion der Anpassung an die Gesetz
maBigkeiten der Psyche selbst und dient somit der Wiederherstellung des 
Gleichgewichts und einer Anpassung an die psychische Totalitat 2• 

Die Ausdrucksform des Psychischen ist die irrationale, pra- oder 
translogische des urtiimlichen Geistes. Es ist die bildhafte Sprache der 
Imagination, die auch bei einer spateren BewuBtmachung ihren eigen
tiimlichen Charakter beibehiilt, bis es durch allmahliche Assimilierung 
gelingt, die Inhalte dem BewuBtsein einzugliedern und damit auch in 
eine rationale Sprache zu iibersetzen. Eine Eigentiimlichkeit des psychi
schen Ausdrucks ist z. B. die, daB Inhalte und Vorgange plastisch dar
gestellt sind durch Figuren oder Ereignisse. Gedanken und Gefiihle 
erscheinen personifiziert in Gestalten, die reden und handeln. Stimmungen 
werden durch Landschaftsbilder ausgedriickt, Instinkte durch Tiere usw. 
Diese bildhaften oder symbolischen Erscheinungen sind je nachdem der 
pergonlichen Erfahrung des Individuums entnommen oder spontane Repro
duktionen des allem BewuBtsein zugrunde liegenden archetypischen Vor
stellens und als solche von allgemeinem Charakter. Sie unterscheiden sich 
aber prinzipiell, auch wenn ihnen gleiche oder ahnliche Motive zugrunde 
liegen, von geformten kulturgeschichtlichen wie auch kiinstlerischen Dar
stellungen dadurch, daB sie vom BewuBtsein nicht iiberarbeitet und 
deshalb weder asthetisch noch ideell differenziert sind. Sie haben ferner 
nur fiir das Individuum Geltung, das sie erlebt und gestaltet. 

Praktisch ist das UnbewuBte allerdings vom BewuBtsein nicht vollig 
abgetrennt. Da es energiebesetzt und damit wirksam ist, begleitet es 
das BewuBtsein und greift unter Umstanden in dessen Ablauf ein. Solange 
das BewuBtsein indessen der Auffassungsformen ermangelt, urn das Psy
chische einzubeziehen, kann sich dieses nur indirekt und uneigentlich 
durchsetzen in Form nutzloser oder unverstandener Phantasien, gefiihls-

1 Es gab indessen immer Menschen, deren individuelle psychische Erfahrung 
einer bestehenden (dogmatischen) Weltanschauung nicht konform war. Mystische 
N aturen erfaBten und gestalteten den Seelenhintergrund mit einem erweiterten 
religiosen BewuBtsein . .Andere wieder driickten ihn in einer scheinbar konventio
nellen, fUr die Eingeweihten aber tief symbolischen Sprache aus, wie nach LUIGI 

VALLI (Die Geheimsprache Dantes und der Fedeli d'.Amore. Europ. Rev. 6, H. 2, 
1930.) Dante und die Dichter der rosa mystica. .Auch die iiberaus dunkle und 
teilweise iibereinstimmende, teilweise individuell variierende .Allegorie und Symbolik 
der .Alchemisten scheint ein Versuch zu sein, die psychischen Vorgange und Wand
lungsprozesse darzustel1en. 

Es diirfte u. a. an unserer groBeren BewuBtseinsdifferenzierung liegen, daB wir 
die Unbefangenheit gegeniiber der Imagination als innerer Wahruehmungsform 
verloren haben. 

2 GOETHE sagt zu RIEMER (5. 8.1810): "Der Mensch kann nicht lange im bewuBten 
Zustande oder im BewuBtsein verharren; er muB sich wieder ins UnbewuBtsein 
fliichten, denn darin lebt seine Wurzel." 
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betonter Komplexe, neurotischer oder psychotischer Symptome. Einzig 
irn Traume kann es sich unbehindert ausdriicken. 

Eine Psychologie, die der Totalitat der Psyche gerecht werden will, 
hat daher das BewuBtsein wie das UnbewuBte in gleichem MaBe zu beriick
sichtigen und sich vor allem um die Prinzipien ihrer Korrelation zu bemiihen. 

Fiir eine kurze systematische Darstellung der wichtigsten Anschau
ungen der Komplexen Psychologie iiber das BewuBtsein und das Unbe
wuBte, sowie iiber ihre funktionelle Komplementaritat scheint mir folgendes 
Schema am geeignetsten: 

Die Psychologie und Struktur des Bewuptseins. 
Die Psychologie und Phiinomenologie des Unbewupten. 
Der I ndividuationsprozep. 
Der psychologische Energiebegri//, 

der indessen eine gesonderte Behandlung erfordert. 

Die Psychologie des BewuBtseins. 
Die BewuBtseinsinhalte sind in all ihrer Mannigfaltigkeit in einer 

Weise gruppiert, die auf eine psychische Ordnung oder Strukturbeschaffen
heit des Individuums schlieBen laBt. Diese Struktur wiederum hat typi
sche Gestalt, d. h. es lassen sich generelle Formen des Verhaltens 
erkennen, die bestimmten Gruppen von Individuen eigen sind 1. Dieses 
Verhalten betrifft die psychologische Einstellung, die Art der Reaktion 
auf die Inhalte der AuBen- und Innenwelt, soweit sie ins BewuBtsein 
gelangen, und ferner diejenige psychologische Funktion, mittels derer die 
bewuBte Anpassung an die Realitat geleistet wird, also die spezifische 
Erfassung und Formung des Erlebnismaterials. 

Die typische Einstellung bedeutet 
"eine Bereitschaft der Psyche, in einer gewissen Richtung zu agieren oder zu rea
gieren. Eingestellt sein heillt: fUr etwas Bestimmtes bereit sein, auch wenn dieses 
Bestimmte unbewuBt ist. Die Bereitschaft besteht immer darin, daB eine gewisse 
subjektive Konstellation, eine bestimmte Kombination von psychischen Faktoren 
oder Inhalten vorhanden ist, welche entweder das Randeln in dieser oder jener 
Richtung determinieren oder einen auBeren Reiz in dieser oder jener bestimmten 
Weise auffassen wird. Es findet daher eine Auswahl oder ein Urteil statt, welches 
N ichtzugehoriges ausschlieBt 2. " 

Die typische Einstellung bestimmt also das Ganze aller (bewuBten) 
Inhalte in psychologischer Richtung. Sie ist nicht identisch mit anderen, 
z. B. charakterologischen oder moralischen Wertkategorien oder mit 
Klassifizierungen nach Berufs- oder Begabungstypen. 

Unter psychologischer Funktion versteht JUNG "eine gewisse, unter 
verschiedenen Umstanden sich prinzipiell gleichbleibende psychische 
Tatigkeitsform 3". Die Form der einzelnen Funktionen ist von deren 
Inhalten unabhangig. Es handelt sich also z. B. beirn Fiihlen nicht darum, 
woruber, sondern daP das Gefiihl in Funktion tritt und ferner, daB beirn 
Gefiihlstypus die Fiihlfunktion die ausschlaggebende Rolle in den meisten 
bewuBten Lebenslagen und Entscheidungen innehat. 

1 Psychologische Typen. 
2 Psychologische Typen, Definition 17. 
3 Psychologische Typen, Definition 23. 
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Die Morphologie des BewuBtseins ergibt daher eine psychologische 
Typologie, d. h. einen kritischen Erkelllltnisapparat zur Sichtung und 
Bewertung des Erfahrungsmaterials. Die Typologie hat nicht die Absicht, 
eine restlose Klassifizierung der Menschen zu geben, was sie schon darum 
nicht kOllllte, wei! der psychologische Einstellungstypus zwar von relativ 
groBer Dauer, ja offenbar dem Individuum angeboren und daher gewisser
maBen seine bleibende Natur ist; andererseits aber bedeutet er keineswegs 
ein starres Schema. Der Einstellungstypus ist nur die allgemeine Grund
lage des psychischen Habitus; er ist aber ferner charakterisiert durch 
das Vorherrschen einer bestimmten psychologischen Funktion. Da es 
nicht eine, sondern mehrere psychologische Grundfunktionen gibt, die 
anlagegemaB in jedem Individuum vorhanden sind, so ergibt sich im 
Verlaufe des Lebens die Notwendigkeit, auch die ubrigen Funktionen zu 
entwickeln, wodurch die typologische Problematik einen dynamischen 
Charakter annimmt. 

Der psychologische Typus charakterisiert naturgemaB einen bestimmten 
generellen Habitus, jedoch sind innerhalb des Typischen spezifische 
Modifikationen selbstverstandlich, die z. B. gegeben sind durch das soziale, 
ethische oder geistige Niveau. Das heiBt mit anderen Worten: die Ein
stellung und die dominierende Funktion besitzen ihre charakteristischen 
psychologischen Merkmale; die Auswahl und die Begrenztheit oder Mannig
faltigkeit ihrer Objekte sind jedoch an empirische Bedingungen gebunden. 
Ein introvertierter Denktypus von der Art eines KANT wird sich mit 
anderen Gegenstanden abgeben und sich in einer anderen intellektuellen 
Sphare bewegen, als z. B. derselbe Einstellungs- und Funktionstypus, 
wenn er ein einfacher Mann aus dem V olke ist. Beiden gemeinsam ist 
aber die introvertierte Haltung und die Auseinandersetzung mit der 
auBeren Realitat in Form des vorherrschenden intellektuellen Begreifens 
vor anderen Funktionen. . 

In bezug auf die typische Psychologie der Einstellung und der diffe
renzierten Funktionen andern aber diese Modifikationen nichts. Und 
ebenso ist auch die gesetzmaBige Abfolge der verschiedenen Funktionen 
im Individuum eine typische. Welche Funktion auch jeweils die Supre
matie besitze, immer ist die zu ihr gegensatzliche unbewuBt und daher 
undifferenziert, und sind die dazwischenliegenden Funktionen zwar mehr 
oder weniger bewuBt und entwickelt, aber nie dominierend. Und ebenso 
ist die Haltung des UnbewuBten und damit der inferioren Funktion immer 
gegensatzlich zur bewuBten Einstellung. 

Infolge dieser GesetzmaBigkeit ergibt sich im Verlauf des Lebens eine 
dynamische Abfolge, d. h. eine typische Reihenfolge in der sukzessiven 
Assimilierung der weniger bewuBten Funktionen. Die psychologische Typo
logie ist also kein starres System, sondern enthalt im Gegenteil die Voraus
setzung ffir den IndividuationsprozeB. 

Die Erkelllltnis seiner typologischen Psychologie und Problematik 
bedeutet fur das Individuum eine Kritik seiner bewuBten Einstellung. 
Das ;Ego identifiziert sich eo ipso mit den superioren Funktionen und 
mit dem Einstellungshabitus und mit ihren entsprechenden Werten. 
Alles, was sich auBerhalb dieses Rahmens psychisch ereignet, wird als 
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Millverstandnis betrachtet und ist aus Unachtsamkeit oder Irrtum bloB 
passiert, oder das Verhalten des Objektes ist schuld an diesen Reaktionen, 
und darum werden sie den Kriterien der superioren Funktionen unterworlen. 
Die Identifizierung des Ego mit den superioren Funktionen ist somit 
ein willkiirlicher Ausschnitt aus dem gesamtpsychischen Verhalten und 
wird als Persona bezeichnet. Die Persona-EinsteIlung ist eine Art Maske 
oder Rolle und entspricht den koIlektiv giiltigen N ormen des jeweiligen 
Zeitgeistes. Mit der BewuBtmachung des EinsteIlungs- und Funktions
typus kann sowohl dessen Starke wie dessen Begrenztheit bewertet und 
damit die Existenz und Problematik der iibrigen Funktionen und des 
gegensatzlichen EinsteIlungsmechanismus anerkannt werden. 

Dieses Problem ist in der Regel ein Problem des reiferen Alters. In 
der Jugend wird die Anpassung an die Realitat vermittels der starksten 
Funktion geleistet, die im Laufe der Jahre weitgehend differenziert wird. 
Zunehmend machen sich aber die Anspriiche der iibrigen Funktionen 
bemerkbar, entweder durch auBere oder durch innere Griinde veranlaBt, 
oder durch beides zugleich. Das Individuum sieht sich in einer Situation, 
die es mit der bisherigen einseitigen EinsteIlung und mit der meistdiffe
renzierten Funktion aIlein nicht bewaltigen kann. Ebensogut konnte 
man auch sagen, die bisher vemachlassigten und nunmehr energetisch 
wirksamen Funktionen drangen sich dem BewuBtsein auf und fiihren 
das Individuum in Lebenslagen, die eine andere, d. h. umfassendere 
Orientierung als die bisherige notwendig machen. 

Dieses beinahe mathematisch abstrakt scheinende Abfolgeschema der 
verschiedenen psychologischen Funktionen ist in Wirklichkeit ein dynami
scher ProzeB, der aIle Einzelheiten des Lebens ergreift und als Neuorien
tierung eine groBe geistige und moralische Leistung bedeutet. Vor allem 
die Assimilierung der bisher unbewupten inferioren Funktion fiihrt zu 
einem Konflikt von auBerster Intensitat, da die Prinzipien der superioren 
und der inferioren Funktion im Gegensatz zueinander stehen. Der Konflikt 
ist noch dadurch verstarkt, daB die inferiore Funktion mit den Inhalten 
des kollektiven UnbewuBten kontaminiert ist, wodurch das Ego aufgelost 
zu werden droht. Wie die superiore Funktion von aIlgemeiner Giiltigkeit 
in bezug auf die bestehenden Werte ist, so ist die inferiore Funktion mit 
den aIlgemeinen, zeitlosen GesetzmaBigkeiten der menschlichen Natur, so 
wie sie immer ist und immer war, identisch. Das Problem der Assimilierung, 
bzw. der Auseinandersetzung mit der inferioren Funktion ist daher der 
erste Schritt zum IndividuationsprozeB. 

Die Typologie hebt zunachst die psychologischen Grundformen 
der Einstellung hervor. Die Einstellung ist eine Art von psychischem 
Anpassungsapparat, mit dem ein Individuum bewuBt und unbewuBt auf 
die Anforderungen des Lebens reagiert und sich mit ihnen auseinandersetzt. 
Der EinsteIlungstypus charakterisiert die psychologische Haltung und 
energetische Richtung des BewuBtseins. Da unser BewuBtsein iiberhaupt 
auf die objektive AuBenwelt eingesteIlt ist, so wird die Richtung der psychi
schen Energie, d. h. die direkte oder indirekte Beziehung des Individuums 
zur AuBenwelt vom Objekt her bestimmt. 
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Objekt ist in unserer westIichen Psychologie der Sammelbegriff fiir 
Inhalte a.er empirischen oder geistigen Um- und AuBenwelt. Subjekt 
dagegen bezeichnet das psychologische Individuum mit EinschluB der 
objektiv-psychischen Innenwelt. Das Subjekt ist also nicht identisch mit 
dem Ich. Dieses letztere ist der zum Teil willentIiche, zum Teil unwillkiir
Iiche Dirigent und Trager der Einstellung und ihrer spezifischen Richtung. 

Es gibt generell zwei Einstellungstypen, den extravertierten und den 
introvertierten. Beim ersteren £1ieBt die psychische Energie direkt und 
unmittelbar dem auBeren Objekt zu; die introvertierte Haltung hingegen 
ist durch eine mittelbare, im letzten Grunde von subjektiven Faktoren 
bestimmte Beziehungnahme gekennzeichnet. 

Es ist an dieser Stelle unmogIich, mehr als ein skizzenhaftes Schema 
der typologischen Problematik zu zeichnen. Um es auszufiillen, brauchte 
es eingehender kasuistischer Darstellungen. Es muB aber gerade bei der 
Erwahnung der psychologischen Typen der groBte Nachdruck auf den 
autonomen psychologischen Gesichtspnnkt gelegt werden. Der psycho
logische Typus, der sich aus der dominierenden Einstellung nnd Funktion 
ergibt, ist die Manifestation einer Strukturkategorie des BewuBtseins und 
abstrahiert von spezifischen Inhalten und charakterologischen Eigentiim
Iichkeiten1. Mit diesen ist sie natiirIicherweise verkniipft, bzw. sie bilden 
den Stoff, der durch die Struktur in typischer Form gestaltet wird. Die 
Typologie kann also als eine psychologische Morphologie des BewuBtseins 
bezeichnet werden. Der psychologische Typus ist sozusagen das Geriist 
oder Skelett, das die spezifische Haltung gegeniiber dem Stoff der Erlebnis
inhalte prajudiziert und modifiziert 2. 

Beim extravertierten Einstellungstypus ist dasObjekt von ener
getisch hOherem Wert als das Subjekt. Das Objekt ist das psychologisch 
Wichtige. Der Extravertierte strebt nach einem positiven Kontakt mit 
ihm und ist in seinen Motivationen yom Objekt bedingt. Seinen Urteils
bildungen, Wahrnehmungen, GefUhlen und Handlungen Iiegen auBere 
Faktoren als bestimmend zugrunde. Er denkt z. B. mit Begriffen, die 
mogIichst weitgehend gelten und hat diejenigen GefUhle, die den besten 
Erwartungen einer Situation entsprechen. Eine Sache wird dann als 
richtig angenommen, wenn sie von vielen oder kompetenten Leuten unter
stiitzt und gutgeheiBen ist. Er tut die Dinge, die angepaBt sind und nicht 
aus dem Rahmen der Gesellschaft fallen, in der er sich befindet. Es ist 
ihm wesentlich, daB er sich fiir seine eigenen Ideen auf anerkannte - lebende 
oder historische - Autoritaten berufen kann. 

Der Kontakt des Extravertierten mit dem Objekt ist spontan, und es 
wird aller Wert darauf gelegt, daB er durch nichts gestort werde .. Das 

1 Der typologische Strukturunterschied oder .gegensatz wird dort am besten 
sichtbar, wo sich zwei Individuen von verschiedenem Typus mit dem gleichen 
Objekt befassen. Siehe dazu besonders Kapitel I der Psychologischen Typen. 

2 "Die Bestimmung des Reaktionshabitus muB insofern ins Schwarze trefien, 
als dieser Habitus gewissermaBen die zentrale Umschaltestelle ist, von der aus, einer
seits, das auBere Handeln reguliert, und andererseits die spezifische Erfahrung 
geformt wird." JUNG: Psychologische Typologie. In: Seelenprobleme der Gegenwart. 



Struktur. 59 

Subjekt paBt sich,daher dem Objekt weitgehend an und sucht sich mog
lichst in Einklang mit ihm zu setzen. Aus diesem Grunde wird alles nicht 
dafiir Passende, vor allem die subjektiven Faktoren, aber auch alles zu 
Ungewohnte, Unerhorte und nicht allgemein Giiltige ausgeschaltet, iiber
sehen und zuriickgedrangt, was deshalb fiir eine lange Zeit moglich ist, 
well die subjektiven Faktoren eine schwache Energiebesetzung haben. 
Sie existieren sozusagen nicht, sie werden negativ bewertet, denn alles 
Positive liegt in der Beziehung zum Objekt. Die subjektiven Faktoren 
bleiben daher relativ unbewuBt, was zu der Gefahr ffrhrt, daB der Extra
vertierte viel mehr Objektbeziehungen hat, als er bewaltigen kann, wodurch 
schlieBlich nicht nur eine gewisse Oberflachlichkeit der Objektbeziehungen 
entsteht, sondern auch ein Verschwimmen oder Verschwinden des Sub
jekts als Personlichkeit in den Objekten. Dieser extreme Zustand fiihrt 
in eine Gegensatzspannung zu den unbewuBten Faktoren, die zur 
gegebenen Zeit automatisch ins BewuBtsein einbrechen werden. 

Die Einstellung des Unbewu(3ten ist an sich gegensatzlich zur bewuBten. 
Das UnbewuBte des Extravertierten ist introvertiert, allerdings, wegen 
der UnbewuBtheit, in undifferenzierter und zwang- oder triebhafter Form. 
Wenn darum das unbewuBte Gegenstiick durchbricht, so setzen sich die 
subjektiven Faktoren mit Gewalt durch. Damit wird aus dem positiv 
bezogenen, mit aller Welt in Einklang stehenden Menschen zeitweise oder 
endgiiltig ein egozentrisches, kritisierendes, norgelndes Individuum, das von 
MiBtrauen erfiillt ist und bei allem und jedem die personlichsten Motive 
vermutet. Es fiihlt sich verkannt und isoliert und wittert iiberall Feind
schaft. Der automatische lJbergang von der bewuBten zur gegensatzlichen 
unbewuBten Haltung ist haufig daran zu erkennen, daB die eigenen nega
tiven Seiten am Objekt - und zwar in der Regel am Objekt von intro
vertiertem Typus - festgestellt, bzw. auf dieses projiziert werden, was 
selbstverstandlich zu hochst unliebsamen, ungerechten und fruchtlosen 
Auseinandersetzungen fiihrt. 

Beim introvertierten Einstellungstypus ist alles gerade umge
kehrt. Die 8ubjektiven Faktoren sind das energetisch Wirksamere, und 
daher ist das Subjekt das psychologisch Wichtige. Die Haltung des Intro
vertierten dem Objekt gegeniiber erscheint darum als eine zogernde, wenn 
nicht gar ablehnende. Es ist, wie wenn er befiirchtete, yom Objekt zu
viel beeinfluBt zu werden. Er ist daher leicht versucht, das Objekt und 
dessen Wirkung zu entkraften, indem er ihm seine subjektiven Gegeben
heiten aufdrangt - entweder durch entsprechende Auffassungen iiber 
das Objekt oder durch tatsachliches Beherrschen. Auf jeden Fall setzt 
er sich auf dem Weg der subjektiven Erfassung zum Objekt in Beziehung 
und der Kontakt mit diesem ist ein indirekter. Alles Gewicht und aller 
Wert liegt bei den subjektiven Faktoren. Das Objekt kommt nur in 
Betracht, insofern es diese auslost. Der Akzent liegt vielmehr bei den 
Gedanken, die man iiber etwas hat, bei den subjektiven Gefiihlen und 
Wahrnehmungen, die das Objekt verursacht. Die subjektiven Faktoren 
brauchen nicht mit dem Objekt iibereinzustimmen, miissen aber subjektiv 
giiltig und zwingend, d. h. in Ubereinstimmung mit den fiir das Subjekt 
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giiltigen Werten sein. Bei einem normalen, d. h. angepaBten lntrover
tierten smd diese Werte natiirlieh nieht versehieden von den allgemein
giiltigen Werten, er kommt aber auf einem anderen Wege zu ihrer Aner
kennung als der Extravertierte. Eine Saehe ist nieht dann wahl', wenn 
aile Welt daran glaubt, sondern erst, wenn sie auBerdem dureh eigene 
Uberlegungen und Wertungen als giiltig erkannt wird. Die subjektiven 
Faktoren sind nicht identiseh mit dem I ch, sondem stammen in letzter 
Linie aus dem kollektiven UnbewuBten, das man das innere Objekt 
nennen kann. Da sieh del' Introvertierte in del' Regel iiber die wirkliehen 
psyehisehen Hintergriinde seiner Einstellung keine Reehensehaft geben 
kann, weill er nieht, wodureh er eigentlich bewirkt wird und kann daher 
die subjektiven Faktoren leieht mit dem leh verwechseln. Seine Einstellung 
erhalt ihre relative Festigkeit und Sieherheit gegeniiber Objekteinfliissen 
aus del' energetisehen Spannungsstarke des BewuBtseinshintergrundes. 
Der lntrovertierte kann deswegen auch leichter einen gewissen Grad von 
lsolierung aushalten, denn wenn auch "eine Welt gegen ihn ist" , so ist 
dies nur die auBere Objektwelt, die sowieso fiir ihn energetisch die geringere 
Bedeutung aufweist. In Wirklichkeit ist er, ohne es zu wissen, in del' 
inneren Objektwelt enthalten und dadurch mit dem allgemein Mensch
lichen ebenso verbunden, wie del' Extravertierte auBen. Allerdiligs besteht 
fiir ihn dieselbe Gefahr der Auflosung darin, wie umgekehrt fiir den Extra
vertierten in der AuBenwelt, was wiederum leicht zur Uberbetonung des 
lchkomplexes fiihrt. Mit seiner Absperrung gegen die auBeren Objekt
einfliisse gerat del' lntl'overtierte ebenfalls in eine extreme Position, wo
durch die Spannung zu den gegensatzlichen, unbewuBt gehaltenen Objekt
faktoren immer starker wird, bis sie sehlieBlich das Ubergewicht erlangten. 

Bricht beim introvertierten Typus die gegensatzliche unbewupte Ein
stellung enantiodromisch durch, so wird er gewissermaBen zu einem infe
rioren Extravertierten. Das auBere Objekt wird dann fiir ihn iiberwertig. 
Jedoch entsteht keine objektive Erfassung und Beziehungnahme zu ihm, 
sondern es wird iiberschwemmt mit Projektionen von subjektivem Material 
und ganz besonders mit lnhalten des kollektiven UnbewuBten, wodurch 
es eine Art von magischer Bedeutung erhalt. Eine humoristische Dar
stellung dieses Zustandes ist in F. TH. VrscHERs "Auch Einer" gegeben. 
Die magische Qualitat haftet dort allerdings nur den Dingen an; sie 
erstreekt sich aber ebensogut und haufiger auf Menschen, wodurch eine 
Art von "participation mystique" (LEVY-BRUHL) mit ihnen entsteht, da sie 
dann das UnbewuBte des lntrovertierten verkorpem. Natiirlich entsteht 
ein solcher Zustand besonders oft in Liebes- und HaBbeziehungen, da ein 
intensiver Affekt an sich schon den Projektionsmechanismus erleichtert. 

Der Einstellungshabitus des BewuBtseins bewahrt sich im Leben so 
lange, bis das Individuum in eine Situation gerat, wo seine Einseitigkeit 
ihm eine vollige Anpassung verunmoglicht. Sehr oft besteht diese Situa
tion darin, daB der Betreffende in einer vitalen Beziehung steht zu einem 
Objekt von entgegengesetztem Typus. Die Gegensatze prallen dann auf
einander, man versteht sich nicht oder nicht mehr, man gibt aIle Schuld 
dem Anderen, weil er diejenigen Eigenschaften besitzt, die man bei sich 
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nicht sieht und nicht entwickelt hat, und die darum in minderwertiger 
Form vorhanden sind. Oft ist daher der Typengegensatz der eigentliche 
psychologische Grund von Eheproblemen, Schwierigkeiten zwischen Eltern 
und Kindern, Reibereien in freundschaftlichen oder beruflichen Bezie
hungen, ja sogar sozialer und politischer Differenzen. Alles, dessen man 
in der eigenen Psyche unbewuBt ist, erscheint auf das Objekt projiziert, 
und solange man den projizierten Inhalt nicht bei sich seIber erkennt, 
wird das Objekt zum Siindenbock gemacht. Die moralische Aufgabe 
ware, den gegensatzlichen Einstellungshabitus bei sich seIber zu realisieren, 
denn er ist strukturell immer vorhanden. Durch seine bewuf3te Annahme 
und Entwicklung wiirde das Individuum nicht nur seIber ins Gleichgewicht 
kommen, sondern auch das Objekt besser verstehen. 

Jede Einseitigkeit der Einstellung, sobald sie extrem wird, hat schon 
ihre Kompensation im UnbewuBten, die sich dem BewuBtsein immer 
mehr aufdrangt in Form der Aktivierung und Intensivierung des Gegen
prinzipes. Das unbewuBte Gegenprinzip wird zunachst, ais nicht im Ein
klang mit der habituellen Einstellung stehend und aus Mangel an Auf
fassungsformen ffir seine AssimiIierung, zu unterdrticken versucht. Damit 
aber verstarkt sich seine Projektion auf das Objekt. Der Extravertierte 
wird sich dann dem Objekt noch mehr angleichen und tiber sich selbst 
vollig unbewuBt werden, zugleich aber unbewuBterweise seine unreali
sierten subjektiven Tendenzen durch das Objekt zu verwirklichen suchen 
und es mithin zu egoistischen Zwecken miBbrauchen. Der Introvertierle 
hingegen wird das Objekt nun wirklich ffirchten und es darum moglichst 
zu entwerten suchen, um sein bedrohtes Ich zu retten. Gleichzeitig aber 
verfallt er unbewuBt der Wirkung des Objekts so sehr, daB seine scheinbar 
subjektiven und von ihm seIber bestimmten Ideen und Handlungen im 
Grunde ganz im Hinblick auf das Objekt geschehen. Damit ist der Circulus 
vitiosus geschlossen. 

Das unbewuBte Gegenprinzip wird energetisch immer wirksamer. Kann 
es yom BewuBtsein nicht als Kompensation verstanden und einbezogen 
werden, so wird es durch die Abspaltung autonom und bricht schlieBlich 
durch. Damit wird das Individuum in einem automatischen Ablauf hinein
gerissen und mit fum identisch. Es tritt ein enantiodromischer ProzeB 
ein, d. h. die bisherige bewuBte typologische Haltung wird in ihr inferiores 
Gegenteil verkehrt, was einem psychischen Chaos und ganzlicher innerer 
Desorientierung gleichkommt. 

Der psychologische Ausweg daraus kann nur gefunden werden durch 
die Erkenntnis der nunmehr konstellierten psychologischen Funktionen, 
ebenso wie die bewuf3te Assimilierung des unbewuBten Gegenprinzipes 
und damit die relative Vermeidung der Gefahr der Enantiodromie ge
bunden ist an die Problematik der superioren und inferioren Funktionen 
des Individuums. 

Der Einstellungstypus, der die allgemeine Grundform des extraver
tierten und introvertierten Habitus bezeichnet, ist strukturell ferner 
charakterisiert und kompliziert durch das Vorwiegen einer bestimmten 
psychologischen Funktion. JUNG unterscheidet vier psychologische 
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Grundfunktionen: das Denken, das Fiihlen, die Empfindung und die 
Intuition. Die Funktionen werden unterschieden nach ihrer hochstent
wickelten bewuBten Differenziertheit. 

Das Denken (der Intellekt) ist die Funktion, welche vermittels begriff
licher Zusammenhange und logischer SchluBfolgerungen erkennt und 
beurteilt, was das Objekt ist. Das Fuhlen ist die Funktion der emotionalen 
Werterteilung; es beurteilt, was ein Objekt fiir das Gemiit wert ist, d. h. 
ob ich ein Objekt als positiv oder als negativ im weitesten Sinne bewerte, 
ob es also nicht nur nach subjektiven, sondern auch nach objektiv giiltigen 
Gefiihlswerten anzunehmen oder abzulehnen sei. Die EmpJindung nimmt 
die tatsachlichen Gegebenheiten wahr; sie sagt aus, daB etwas ist, sie 
ist die bewuBte Perzeption des Vorkommenden. Die Intuition ist die 
unbewuBte Perzeption, d. h. Wahrnehmung auf unbewuBtem Wege oder 
von unbewu.Bten Inhalten und Vorgangen; sie "gibt ein", was ein Objekt 
einmal war oder was aus ihm werden konnte, sie ahnt die ungefahr in 
einer Situation liegenden latenten Moglichkeiten. 

Die vier Grundfunktionen stehen unter sich im Verhaltnis von vier 
Gegensatzpaaren. Denken und Fiihlen sind rationale, Empfindung und 
Intuition irrationale Funktionen. Denken und Fiihlen bringen beide ein 
logisches U rteil hervor; das eine nach Griinden der inteIlektueIlen, das 
andere nach Griinden der emotionalen Verniinftigkeit. Empfindung und 
Intuition dagegen sind beides bloBe Wahrnehmung ohne Bewertung und 
Sinngebung; die erste nimmt das schlechthin Gegebene, die konkrete 
Realitat wahr, die so und nicht oder nie anders istl, die andere die mog
lichen Hintergriinde einer Situation, eines Menschen usw. und stiitzt sich 
darauf, auch wenn die Moglichkeiten keineswegs Wirklichkeiten werden. 

Ferner stehen unter sich Denken und Fiihlen, und Empfindung und 
Intuition in einem prinzipiell noch wichtigeren Gegensatze. Wenn man 
iiber den begrifflichen Zusammenhang einer Sache nachdenkt, so kann 
man sie nicht zugleich nach ihrim Gefiihlswerten beurteilen. Wenn man 
das schlechthin Gegebene wahrnimmt, so kann man nicht zugleich auch 
seine latenten Moglichkeiten sehen, und urngekehrt. 

Jeder Mensch ,besitzt der Anlage nach aIle vier Grundfunktionen. Da 
der AnpassungsprozeB aber eine bestimmte Richtung verlangt, so kann 
man sich nicht nach vier verschiedenen Punkten gleichzeitig orientieren, 
urn so weniger, als diese auch wiederum unter sich im Gegensatze stehen. 
Es ist daher beim Kulturmenschen in der Regel so, daB er eine der vier 
Grundfunktionen, allem Anschein nach diejenige, die anlagegemaB die 
meiste Intensitat besitzt, mehr als die anderen entwickelt. Die Entwicklung 
der einen Funktion geschieht in Form ihrer DiJJerenzierung. Differenzie
rung der Hauptfunktion bedeutet ihre Unterscheidung von, ihr Heraus
heben aus den iibrigen Funktionen, das Ausscheiden von ihr nicht zuge
horigen Bestandteilen. Immer mehr werden die spezifischen Qualitaten 
der betreffenden Hauptfunktion betont und herausgearbeitet, sie wird 
zur dominierenden Anpassungsfunktion, sie gibt der bewuBten Einstellung 

1 Die Empfindung als psychologische Funktion ist natfirlich nicht auf blolle 
Sinnesperzeptionen beschriinkt, sondern nimmt auch die psychologischen, intellek. 
tuellen, moralischen, iisthetischen usw. Tatsiichlichkeiten wahr. 
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Richtung und Qualitat. Sie kann je nach Absicht und Willen verwendet 
werden oder nicht. Die iibrigen Funktionen dagegen werden von einem 
bestimmenden Eingreifen ausgeschlossen. Die differenzierte Funktion ist 
somit in jeder Beziehung die superiore Funktion1• 

Die superiore Funktion folgt immer dem extravertierten oder intro
vertierten Einstellungshabitus des Individuums. Der psychologische Typus 
ist daher nicht nur ch~rakterisiert als extravertierter oder introvertierter, 
sondern als extravertierter oder introvertierter Denk-, Fiihl-, Empfindungs
oder intuitiver Typus. Es gibt mithin theoretisch acht psychologische 
Typen, die aber in Wirklichkeit nicht nur oft schwer zu bestimmen sind, 
sondern auch nicht immer in reiner Form vorkommen, da die superiore 
Funktion ofter mit der an zweiter Stelle stehenden Hilfs- oder Arixiliar
funktion tingiert ist, bzw. eine Verbindung mit ihr eingeht. 

Die Auxiliarfunktion ist ebenfalls relativ differenziert und gerichtet, 
also von den noch iibrigen zwei Funktionen unterschieden. Sie ist aber 
nicht bestimmend, sondern folgt der Fiihrung der superioren Funktion. 
Welche Funktion sich der dominierenden Funktion beiordnet, ist bedingt von 
der Grundstruktur des Individuums und damit von der psychologischen 
GesetzmaBigkeit der Abfolge. Einer rationalen Hauptfunktion kann eine 
irrationale Funktion als sekundare beigesellt sein, nie aber die zur superioren 
Funktion pl'inzipiell gegensatzliche. 

Es kann indessen FaIle geben, wo die Haupt- und die sekundare Funk
tion ungefahr gleich ausschlaggebend sind und so kooperieren, daB ein 
gemischter Typus entsteht, z. B. der spekulative Denker, der Gefiihls
typusmit starkem Einschlag von Empfindung, der emotionale Intuitive 
oder der intellektuelle Empfindungstypus (der Empiriker oder wissen
schaftliche Pragmatiker). In jedem Fall aber ist die Einstellung extra
vertiert oder introvertiert. Ein reiner introvertierter Denktypus ware 
z. B. KANT, wahrend NIETZSCHE wohl in seinen friihen Werken ein intellek
tueller wie intuitiver introvertierter Typus ist; spater hingegen, besonders 
im "Zarathustra", erscheint die introvertierte Intuition dem Denken 
weitaus iibergeordnet. 

Die beiden iibrigen Funktionen sind bei weitem nicht so differenziert. 
Sie haben zwar unter Umstanden energetisch eine starke Intensitat und 
drangen sich daher dem BewuBtsein storend auf. Ais Funktionen aber 
sind sie nicht unterschieden und daher in primitivem Zustand. Sie sind 
nicht nur miteinander vermischt, sondern - und ganz besonders die 
vierte Funktion - auch mit den Inhalten des personlichen und kollek
tiven UnbewuBten kontaminiert. Sie enthalten daher konkretistische und 
phantastische Beimischungen und entsprechen auBerdem einer Stufe, die 
hinter oder unter dem Niveau der superioren Funktionen liegt; sie sind 
infantileroder primitiver. Sie werden aus allen diesen Griinden inferiore 
Funktionen genannt. 

Die beiden undifferenzierten oder inferioren Funktionen, besonders 
die vierte, sind weiter dadurch gekennzeichnet, daB sie vom Willen nicht 
kontrolliert werden konnen; sie haben autonomen Charakter, ihr Operieren 
ist willkiirlich, sie funktionieren nicht im richtigen Moment, z. B. gerade 

1 Zur Empirie des Funktionstypus siehe Psychologische Typen, Kapitel X. 
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dann nic,ht, wenn man sie notig hatte; sie drangen sich dagegen auf, wenn 
die Situation dafiir nicht passend ist. Sie sind nicht mit dem IchbewuBt
sein verknupft, sondern wirken als Fremdkorper aus dem UnbewuBten. 
Ihre Kontaminierung mit dem kollektiven UnbewuBten bedingt auBerdem, 
daB sie typologisch von der zum BewuBtsein entgegengesetzten Einstellung 
beherrscht werden. 1st das BewuBtsein extravertiert, so folgen die inferi
oren Funktionen dem introvertierten Mechanismus und umgekehrt. Urn 
daher von den inferioren Funktionen und der damit implizierten gegen
satzlichen Einstellung nicht uberschwemmt zu werden, ist es notwendig, 
von der superioren Funktion zur Auxiliarfunktion uberzugehen und dann 
sukzessive die dritte und die vierte Funktion sowohl voneinander wie auch 
von der Umklammerung mit kollektiv -unbewuBtem Material zu unter
scheiden, was natiirlich nur mit starkstem Einsatz der superioren, die 
bewuBte Realitat festhaltenden Funktionen gelingt. 

Die Beziehung der vier Grundfunktionen unter sich ergibt eine gesetz
ma13ige Ordnung in der Struktur der individuellen Psychologie. Die 
zueinander im Gegensatz stehenden Funktionen verbinden sich nie zur 
superioren und zur Auxiliarfunktion. 1st also z. B. das Gefuhl die superiore 
Funktion, so wird entweder die Empfindung oder die Intuition zur Auxiliar
funktion, nie aber das Denken, das dann die inferiore Funktion ist. Ebenso 
wi~ die beiden rationalen Funktionen schlieBen sich die irrationalenFunk
tionen als differenzierte Funktionen gegenseitig aus. Ein Empfindungs
typus kann als Auxiliarfunktion entweder das Gefuhl oder das Denken 
haben, nie aber die Intuition, die in diesem Fall die inferiore Funktion 
bildet, wie umgekehrt die Empfindung diese Stelle einnimmt, wenn die 
Intuition im BewuBtsein ftihrend ist. Die rationalen sowohl wie die 
irrationalen Funktionen stehen also unter sich in einem volligen Gegensatz. 

Diese Gegensatzlichkeit der Funktionen und der bewuBten und un
bewuBten Einstellung konstelliert sich im Individuum in der Regel erst 
gegen die zweite Lebenshalfte, ja sie ist gerade das Problem, womit sich 
eine Veranderung der Psychologie in diesem Lebensabschnitt anktindigt. 
Die erste Lebenshalfte ist dadurch gekennzeichnet, daB die Aufgaben in 
bezug auf die auBere Wirklichkeit bewaltigt werden mussen, wozu es der 
Differenzierung und Isolierung derjenigen Funktionen bedarf, die sich indivi
duell am besten dafiir eignen. Mit der Assimilierung und relativen Differen
zierung der bisher unbewuBten und darum inferioren Funktionen wird eine 
Orientierung nach Innen notwendig, deren Aufgabe die Entwicklung der 
Gesamtpersonlichkeit und die Beziehung zur psychischen Realitat bildet. 

Die Problematik der typologischen Gegensatzlichkeit ist sehr haufig 
- bei ttichtigen und der AuBenwelt angepaBten Menschen in der Regel -
der eigentliche, wenn auch unbewuBte Grund einer Neurose, und damit 
auch das Problem, das in solchen Fallen in der psychologischen Analyse 
am Anfang die groBte Rolle spielt. Es besteht in der Aufgabe, dem Indi
viduum die Methoden zu vermitteln, mit deren Hille es imstande ist, seinen 
psychologischen Typus und die Einseitigkeit der differenzierten typologi
schen Einstellung zu erkennen und die dazu kompensatorische unbewuBte 
Seite in Form der inferioren Funktionen zu assimilieren und zu entwickeln. 
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Nicht ~elten kommt e~ auch vor, daB jemand gewohnlich bedingt 
durch direkte oder indirekte Einfliisse der friihen Umgebung - nicht 
seinen ihm entsprechenden Typus lebt und eine Einstellung und Funktion 
ausbildet, die ihm nicht gemaB ist und deshalb seiner bestmoglichen An
passung und Entfaltung hindernd im Wege steht. Die unmittelbare 
Aufgabe fiir das Individuum besteht dann darin, seinen eigentlichen 
Typus zu erkennen und zu differenzieren; das heiBt mit anderen Worten, 
ihm gemaB zu leben. In einem solchen FaIle verschiebt sich naturgemaB 
die Kompensation der bewuBten Einstellung durch das Aufnehmen der 
Gegenseite auf eine spatere Zeit, d. h. so lange, bis das Individuum 
diejenigen Aufgaben in der auBeren Realitat gelost hat, die seiner superioren 
Funktion entsprechen. Der Schritt von der bewuBten zur unbewuBten 
Einstellung kann nicht willkiirlich getan werden, die GesetzmaBigkeit 
der Abfolge der Funktionen ist eine autonome, und zudem kann der 
Abstieg in die unbewuBte Gegenseite nur dann gewagt werden, wenn 
das BewuBtsein in der Wirklichkeit fest verankert ist. 

Der psychologische Einstellungs- und Funktionstypus spielt in der 
Struktur des BewuBtseins eine so ausschlaggebende Rolle, daB es erstaun
lich scheint, wenn er yom Individuum selbst nicht erkannt wird. Dies 
ist aber nicht nur dann der Fall, wenn ein falscher Typus gelebt wird, 
sondern es ist das N ormale. Auch bei der individuellen psychologischen 
Forschung ist es bei weitem nicht selbstverstandlich, daB der typologische 
Habitus sogleich erkannt wird. Er ist im Gegenteil meist erst an einer 
minutiosen Kenntnis aller individuellen Aktionen und Reaktionen ungefahr 
abzugrenzen, und auch dann muB es sich noch herausstellen, ob die Hypo
these sich bewahre. 

Abgesehen von den gemischten Typen und denjenigen Individuen, die 
einer ihnen nicht gemaBen Einstellung oder Funktion folgen, liegt fiir die 
Erkenntnis des typologischen Habitus und aller daraus sich ergebenden Ein
sichten und Schwierigkeiten eine weitere Komplikation in solchen Naturen, 
die strukturell in einer starkeren Beziehung zum UnbewuBten stehen, 
als es gewohnlich der Fall ist, also z. B. bei schopferischen und kiinst
lerischen Individuen. Hier ist der psychologische Typus ofter deswegen 
schwer festzustellen, weil die schopferische Gestaltungskraft oder die 
kiinstlerische Produktivitat immer in einem besonderen Kontakt mit dem 
UnbewuBten steht und daher von der Psychologie des BewuBtseins nur 
mehr oder weniger affiziert ist. Es kann auch vorkommen, daB z. B. ein 
Kiinstler als Mensch dem extravertierten und als Produzierender dem 
introvertierten Typus zuzurechnen ist und umgekehrt. Ebenso ist die 
schopferische Funktion nicht beziehbar auf die vier psychologischen 
Grundfunktionen, sondern eine Kategorie fiir sich. Sie wird daher von 
der typologischen Struktur nur relativ beeinfluBt. Bei SCHILLER ist z. B. 
seine Psychologie als vorwiegend introvertierter Denker in seinen Ge
staltungen sichtbar, wahrend bei einer essentiell dichterischen Natur wie 
GOETHE schwer nachzuweisen ware, welche psychologische Funktion bei 
dem schopferischen ProzeB vorherrscht. DaB GOETHE hingegen als Mensch 
ein extravertierter Typus war, diirfte klar sein, und ebenso, daB in 
seiner Jugend mehr die Gefiihls- und in seinem Alter die Denkfunktion 

Komplexe Psychologie. 5 
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vorherrflchte (soweit er, bei seiner spateren Verschlossenheit, iiberhaupt 
Einblick in seine Psychologie gewahrt) - iibrigens ein UmkehrungsprozeB, 
del' nicht nach del' iiblichen Abfolge verlauft und wohl wiederum nur 
durch die essentiell kiinstlerische Natur GOETHEs erldart werden kann. 

Die extravertierte und introvertierte energetische Richtung auBert 
sich abgesehen vom Einstellungshabitus auch in Phasen odeI' Zustanden. 
Diese brauchen abel' nicht identisch zu sein mit dem enantiodromischen 
Ablauf des unbewuBten Gegenprinzipes. Auch wenn dieses relativ assimiliert 
ist, kann ein zu del' bewuBten Haltung wiederum gegensatzlicher Zustand 
sich allmahlich vorbereiten, den das BewuBtsein dann aufnehmen und 
begleiten muB. VOl' einer wichtigen Entscheidung, in einer Schwierigkeit 
odeI' in einem Konflikt, wahrend del' Inkubation und Ausgestaltung eines 
schopferischen Vorganges steht die psychische Energie dem BewuBtsein 
nicht restlos zur Verfiigung, sondel'll ist introvertiert, d. h. im UnbewuBten 
eingeschlossen. Sie ist dort mit bestimmten Inhalten beschiiftigt, die 
abel' erst nach einiger Zeit aktiviert werden und ins BewuBtsein gelangen. 
Sie werden auch dann noch die Elemente ihrer Herkunft an sich tragen 
und phantastischer Natur sein; es bedarf daher eines bewuBten Extra
versionsvorganges, urn sie in eine dem BewuBtsein adaquate Sprache zu 
iibersetzen. 

Ebenso kann sich aus einer, dem BewuBtsein nul' mehr odeI' weniger 
sichtbaren Motivation eine extravertierte Phase entwickeln, die nicht 
gerade durch das Gefiihl "seid umschlungen, Millionen" gekennzeichnet 
zu sein braucht, sondel'll sich auch unter Umstanden in einer ffir AuBen
stehende odeI' sogar ffir das Individuum selbeI' iiberraschenden Aktivitat 
rationaler Natur manifestiert. Historisch ist z. B. als eine extravertierte 
Phase del' abendlandischen Geschichte die Epoche del' Entdeckungen und 
del' Renaissance zu betrachten, in del' sich die Expansion iiber neue 
Kontinente und auf die bisher nicht beriicksichtigte Natur iiberhaupt 
erstreckte. 

Die Psychologie des Unbewu6ten. 

Die Psychologie des UnbewuBten kann phanomenologisch in vier 
Gruppen eingeteilt werden: 

das Symptom und del' Komplex, 
del' Traum, 
die Phantasien, 
das Symbol. 

Die Funktion des UnbewuBten innerhalb del' psychischen Totalitat 
ist die Kompensation del' bewuBten Einstellung. In dem MaBe, als 
das BewuBtsein gerichtet, zielstrebig und zweckmaBig ist und dies zur 
Erfiillung del' Anpassung nachAuBen auch sein muB, kann vom UnbewuBten 
ebenfalls eine Richtung und ZweckmaBigkeit ausgesagt werden. Diese 
ist auf die Anpassung nach Innen orientiert und hat, indem sie so den 
Ausgleich zum BewuBtsein und seinen auBeren Zielen herstellt, die An
passung an die totale psychische Struktur des Individuums zum Ziele. 



Struktur. 67 

Die psychische Totalitat scheint sich einer Funktion zu bedienen, die 
jede Einseitigkeit reguliert und, wenn immer notwendig, das Potential 
zur anderen Seite wieder herstellt, damit der energetische Ablauf des 
Lebensprozesses keinen Stillstand erleide. 

Inhaltlich zeigt das UnbewuBte zwei Kategorien: eine personliche und 
eine unpersonliche. Das personliche UnbewuBte besteht aus allen 
denjenigen Inhalten, die einmal bewuBt waren und vergessen sind. Ferner 
aber auch aus solchen, die bewuBt sein konnten, es aber aus irgendeinem 
Grunde nicht werden - sei es, weil man sich nicht die Millie dazu nimmt, 
oder daB sie mit der bewuBten Einstellung inkompatibel sind, oder weil sie 
nicht die gentigende energetische Intensitat besitzen, um in das BewuBt
sein vorzudringen. In jedem Fall aber sind es Inhalte, die zu der per
sonlichen Psychologie des Individuums gehOren und deren Assimilierung 
erst dessen ganze Personlichkeit ausmachen wiirde. Bleiben sie zu lange 
unbewuBt, dann findet die in ihnen investierte Energie keinen adaquaten 
Ausdruck und bildet statt dessen neurotische Symptome. Das Mittel 
zur BewuBtmachung der personlichen unbewuBten Inhalte ist vor allem 
der Traum. 

Das unpersonliche oder kollektive UnbewuBte besteht aus Inhalten, 
die nicht im Bereich der personlichen Erfahrung des Individuums liegen. 
Sie konnen daher nicht jederzeit bewuBt gemacht werden, sondern sind 
nur konstelliert, wenn eine besondere Lebenslage es bedingt. Sie regulieren 
nicht das personliche Verhalten des Individuums, d. h. seine Einstellung 
zu sich seIber als ganzer Personlichkeit, z. B. tiber die typologische Be
grenzung hinaus. Die Inhalte des kollektiven UnbewuBten enthalten 
vielmehr die Reaktionen des Individuums als menschliches Wesen tiber
haupt in Situationen, die abgesehen von jeder Art von Differenzierung 
allgemein-menschlicher Natur sind. Also z. B. Angst, Furcht, Schrecken, 
Gefahr, Konfrontierung mit einer untiberwindlichen Schwierigkeit, Kampf 
gegen eine LTbermacht, die Beziehung zwischen den Geschlechtern, zu 
vaterlichen und mtitterlichen Gestalten, zum Kind, HaB und Liebe, die 
Macht des hellen (guten) und des dunklen (bosen) Prinzipes, die Wirkung 
des Damonischen, des Numinosen, Geburt, Tod usw.1. In allen solchen 
Situationen reagiert die Psyche nicht nur an der Oberflache in individueller 
Weise, sondern auch typisch, d. h. einfach menschlich tiberhaupt. 

Die Inhalte des kollektiven UnbewuBten sind Abbildungen dieser 
allgemeinen strukturellen Reaktion der Psyche und entsprechen daher 
einem Funktionsapparat, der die kollektiven, tiberall vorhandenen Gesetz
maBigkeiten der psychischen Natur zum Ausdruck bringt, so wie sie allen 
Menschen zugrunde liegen, abgesehen von historischer oder anderer 
Differenzierung. Sie sind "Bereitschaftssysteme, die zugleich Bild und 
Emotion sind", Abbilder von instinktiven, d. h. psychisch notwendigen, 

1 In: Wandlungen und Symbole der Libido sind eine Reihe der wichtigsten 
kollektiv.psychischen Situationen beschrieben. Hauptmotive und.figuren sind z. B. 
der Kampf mit dem Drachen, die N achtmeerfahrt, die schwer erreichbare Kost. 
barkeit, Tod und Wiedergeburt, der Held, die hilfreichen Tiere, der Zauberer und 
die Hexe, die Verwandlung. 

5* 
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einer Situation entsprechenden Reaktionen und werden daher Arche
typen genannt. Diese Reaktionen sind weder angelernt, noch iiberhaupt 
erlernbar, sondern - wie die oft hochst komplizierten Instinkthandlungen 
der Tiere - als ange borene Anlage und Bereitschaft a priori in der 
psychischen Struktur vorhanden und daher jederzeit, sobald die Situation 
es erlordert, imstande, ohne Mithilfe des BewuBtseins und ohne not
wendigerweise seIber ins BewuBtsein zu gelangen, ein adaquates Ver
halten herbeizufiihren. Das Verhalten kann allerdings, von auBen ge
sehen, als hochst inadaquat erscheinen. Durch BewuBtmachung der 
wirklichen psychologischen Situation oder der Situation, wie sie vom 
UnbewuBten aus beurteilt wird, kann es aber als entsprechend ver
standen werden. 

Die Archetypen sind somit die psychische Anschauung des Instinktes 
oder die Selbstabbildung des Instinktes in der Psyche und von eben
solcher RegelmaBigkeit und GesetzmaBigkeit wie er1. Daher sind auch 
die Motive der archetypischen Bilder einander iiberall ahnlich. Die arche
typischen Phantasien im heutigen Individuum entsprechen denn auch 
den typischen mythologischen Motiven und den "representations collec
tives" (LEVY-BRUHL) der Primitiven. Sie stellen allgemein-menschliche 
Situationen und typische psychische Auffassungen und Reaktionen in 
be~ug auf sie dar. Psychische Auffassungen sind nicht rationale oder 
sonstwie bewuBte Vorstellungen, sondern· Auffassungen der Phantasie als 
der Sprache des primitivenGeistes und damit, fiir uns, des kollektiven 
UnbewuBten. Das archetypische Phantasiebild entspricht einem BewuBt
seinszustand, in welchem nicht die realistische Erlassung des Objektes 
zur Geltung kommt, sondern seine Wirkung auf die Psyche. Das arche
typische Bild ist also ein psychisches Abbild des Objektes wie auch das 
AbbiId psychischer Vorgange selbst. 

Auf die Konstellierung des kollektiven UnbewuBten weisen Traume 
hin, die Motive mythologischer oder sonstwie allgemein menschheits
geschichtlicher Symbolik enthalten. Ferner muB aus spezifischen intensiven 
Reaktionen geschlossen werden, daB nicht nur das Ego, sondern die 
kollektive psychische Schicht affiziert ist. Erschlossen werden aber ihre 
Phanomene erst durch eine Konzentration des BewuBtseins auf die 
charakteristische Wirksamkeit, und zuganglich sind uns ihre Inhalte nur 
in der Sprache der Imagination. Sie stellen sich daher dem BewuBtsein 
dar als Phantasien kollektiv-psychischer Natur. 

Alles, was unbewuBt ist, ist immer projiziert, d. h. es erscheint als 
Eigenschaft oder Verhalten des Objektes, und erst durch einen Akt der 
Selbsterkenntnis werden die entsprechenden Inhalte dem Subjektinte
griert und damit vom Objekt abgelost und als psychische Phanomene 
erkannt. 

Die BewuBtmachung des UnbewuBten entspricht mithin einer Er
weiterung und Differenzierung des BewuBtseins. Das UnbewuBte ist 
erkenntnistheoretisch einfach das noch nicht BewuBte, tiber das man, 

1 Siehe: Instinkt und UnbewuBtes. In: Energetik der Seele. 
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solange es nicht die geniigende energetische Intensitat besitzt, urn wahr
genommen zu werden, nichts aussagen kann. Der Begriff UnbewuBtes 
ist analog der KANTischen Definition des "Dings an sich" zu verstehen, 
namlich als vorerst lediglich negativer Grenzbegriff. Er gibt die Gren
zen des BewuBtseins an und sagt iiber die Inhalte nichts aus. Es ist 
aus diesem Grunde auch nicht moglich, die Inhalte des UnbewuBten zu 
verstehen und zu integrieren, ohne sie in Beziehung zum BewuBtsein zu 
bringen. 

Je nach der Einstellung des BewuBtseins zum UnbewuBten kann sich 
dieses adaquat oder inadaquat ausdriicken. Die Integrierung des Un
bewuBten durch das BewuBtsein hat wiederum eine Wirkung auf das 
UnbewuBte zur Folge, die seine "Sprache" oder Ausdrucksform ent
scheidend beeinflnBt. Die phiinomenologische Gruppierung des UnbewuBten 
ist deshalb zugleich auch eine funktioneUe. Man kann sie kurz folgender
maBen charakterisieren: 

das Symptom und den Komplex als Infraktion (das UnbewuBte dringt 
in uneigentlicher Form in eine extreme BewuBtseinslage ein), 

den Traum als kompensatorische Interpolation (die mangelhafte bewuBte 
Einstellung wird vom UnbewuBten auszugleichen versucht), 

die Phantasie, im besonderen die archetypische Phantasie, als Ko
operation des UnbewuBten und des BewuBtseins (das BewuBtsein begleitet 
den unbewuBten Ablauf), 

das Symbol als Integration (als Produkt der Verbindung von BewuBt
sein und UnbewuBtem). 

Das neurotische Symptom kann sich rein psychisch oder als psycho
genes Korpersymptom manifestieren. Es tritt dann auf, wenn das BewuBt
sein sich gegen das UnbewuBte absperrt, d. h. gewisse Tatsachen, die 
bewuBt sein konnten, nicht zugibtl. Es kann aber auch eintreten, wenn 
eine radikale Einstellungsanderung notwendig wird, die man mit den zur 
Verfiigung stehenden Mitteln nicht bewaltigen kann, d. h. wenn eine 
vollige Integrierung des UnbewuBten die Aufgabe ware. Das Symptom 
ist sozusagen ein Alarmsignal, das anzeigt, daB etwas Wesentliches in 
der bewuBten Einstellung nicht stimmt oder ungeniigend ist, und daB 
also eine BewuBtseinserweiterung stattfinden sollte. In welcher Weise 
dies aber zu geschehen hatte, kann aus dem Symptom nicht erschlossen 
werden, sondern nur durch die Traume als der eigentlichen Sprache des 
UnbewuBten. Das Symptom ist ein uneigentlicher Ausdruck und nur 
energetisch zu verstehen als Stauungsphanomen des psychischen Energie
ablaufs. Die mangelhafte oder einseitige Orientierung des BewuBtseins 
ist das Hindernis, das dem natiirlichen Gefalle im Wege steht. Der natiir
liche Energieablauf geht zu den unbewuBten Inhalten als dem neuen 
Potential, und setzt sich, wenn diese Tatsache nicht realisiert wird, in 
Symptome urn. Jede krankhafte Manifestation des UnbewuBten hat ihre 
Ursache in einer ungeniigenden bewuBten Einstellung. Es kann allerdings 
FaIle geben, wo diese in einem sozusagen organischen Unvermogen liegt, 

1 Siehe: Die Struktur der Seele. In: Seelenprobleme der Gegenwart, S.154. 
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z. B. dann, wenn die notige Intelligenzl oder die moralische Funktion 2 

des Indlviduums von Natur aus nicht vorhanden ist, um psychische Tat
sachen adaquat zu erfassen. 

Auch die autonomen Komplexe 3 sind Storungsfaktoren, mit denen 
der unbewuBte Ablauf in den bewuBten einbricht. Sie entsprechen ebenfalls 
einem bestimmten psychischen Energiebetrag, der dem BewuBtsein nicht 
zur Verfiigung steht, bzw. sich ihm entzogen hat. 1m Unterschied zum 
Symptom ist die Wirkung des Komplexes aber nicht nur eine Lahmung 
der bewuBten Intentionen, sondern auch seine Phanomenologie ist eine 
andere. Der Komplex auBert sich nicht nur in einem blinden Widerstand 
gegen die bewuBte Absicht, sondern in Widerstanden von ganz bestimmtem 
Charakter. Er benimmt sich wie eine fremde Personlichkeit, oder besser 
Teilpersonlichkeit, deren Psychologie und Verhalten dem des BewuBt
seins widerspricht, im Wege steht, es durchkreuzt, kurz sich gebiirdet wie 
ein selbstandiges Wesen mit eigenen Absichten. Komplexe sind ab
gesprengte Teilpsychen, vom BewuBtsein dissoziierte Personlichkeitsteile, 
psychische Inhalte von deutlich umrissener Gruppierung, die sich vom 
BewuBtsein abgetrennt haben und "ein Sonderdasein in der dunklen 
Sphare der Seele fiihren, von wo sie jederzeit bewuBte Leistungen hemmen 
oder fordern konnen" 4. 

Das Symptom enthalt einen Energiebetrag, d. h. psychische Inhalte, 
welche der bewuBten Personlichkeit assimiIiert werden sollten. 1m Komplex 
hingegen ist das autonome Psychische tatig und der Komplexinhalt ist 
daher nicht notwendigerweise ein Bestandteil des Ego und kann darum 
auch nicht einfach durch BewuBtmachung aufgelost werden. Ein Komplex 
entsteht "aus dem ZusammenstoB einer Anpassungsforderung mit der 
besonderen und hinsichtlich der Forderung ungeeigneten Beschaffenheit 
des Individuums" 5. Das will aber nicht besagen, daB sich darin not
wendigerweise eine Minderwertigkeit manifestiere, sondern nur, 
"daB Unvereintes, Unassimilierbares, Konflikthaftes besteht, ein Hindernis vielleicht, 
aber auch ein Anreiz zu groBeren Anstrengungen, und damit vielleicht sogar eine 
neue Erfolgsmoglichkeit. Komplexe sind daher in diesem Sinne geradezu Brenn· 
oder Knotenpunkte des seelischen Lebens, die man gar nicht missen mochte, ja, 
die gar nicht fehlen d urfen, weil sonst die seelische Aktivitat zu einem fatalen 
Stillstand kame. Aber sie bezeichnen das Unerledigte im Individuum, den Ort, wo 
es zum mindesten vorderhand eine Niederlage erlitten, wo es etwas nicht verwinden 
oder uberwinden kann, also unzweifelhaft die schwache Stelle in jeglicher Bedeu. 
tung des W ortes 6. " 

Ein Komplex entsteht also aus einem Konflikt und enthalt und ver
ursacht einen Konflikt, dessen Tragweite dem Individuum nicht genugend 
bewuBt ist oder bewuBt sein kann. Jedermann hat z. B. einen "Elternkom
plex". D. h. das UnbewuBte bleibt in dem Alter, in dem das Individuum 
sich bewuBt von den Eltern ablost und ein selbstandiges Leben beginnt, 

1 Siehe JUNG: Analytische Psychologie und Erziehung, S. 49. Kampmann 1924. 
2 Siehe: Die Beziehungen zwischen dem lch und dem UnbewuBten, Kapitel II. 
3 JUNG: .Allgemeines zur Komplextheorie. Kultur· und staatswissenschaftliche 

Schriften der Eidgen. Techn. Hochschule. Aarau: Sauerlander 1934. 
4, 5, 6 Psychologische Typologie. 
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an ihren Abbilder;n, ihren Imagines haften. Die Abbilder summieren die 
psychischen Wirkungen, die aus dem Zusammentreffen der Psychologie 
der Eltern mit derjenigen des Kindes entstehen. Diese Wirkungen sind 
aber nur zum Teil bewu13t und werden darum auf die Eltern projiziert. 
Durch das Unbewu13tbleiben assoziieren sich die Imagines mit koIlektiv
unbewuBtem Material, namlich mit den archetypischen Bildern von Vater 
und Mutter, also mit der strukturellen psychischen Urerfahrung der 
Eltern-Kindbeziehung. Da der Archetypus eine groBe energetische Inten
sitat besitzt, setzt er sich gegen die individuelle Absicht und personliche 
Reife und Selbstandigkeit des Individuums durch. Das bedeutet aber 
nicht, daB dieses "infantil" bleibe und aIle menschlichen Beziehungen unter 
dem Vater-Mutterschema erlebe, sondern nur, daB ihm seine totale 
psychische Energie nicht zur Verfiigung stehe und daB sich komplexhafte 
Storungen bemerkbar machen. Der "Elternkomplex" wird daher nicht 
durch Einsicht "aufgelost" , sondern die darin investierte Energie muB 
einer anderen Verwendung zugefiihrt werden, was ebenfaIls nicht will
kiirlich geschehen kann, sondern sich aus der symbolischen Bedeutung 
des betreffenden Archetypus ergibtl. Die aktuelle Bedeutung eines Kom
plexes, d. h. die Aufgabe, die er dem Individuum stellt, wird daher nur 
durch die Traumanalyse erschlossen. Die Komplexe treten in den Traumen 
in personifizierter Form auf. 

Das Vorhandensein aber und die Phiinomenologie der autonomen 
Komplexe kann durch das Assoziationsexperiment direkt festgestellt werden. 
Mit diesem von JUNG ausgearbeiteten Verfahren 2 gelang ihm auch die 
Entdeckung der "gefiihlsbetonten Komplexe"3, wie er sie damals nannte. 
Die verschiedenen Reaktionsfehler, welche der Versuchsperson wahrend 
des Experimentes passieren, ergeben die Psychologie der Komplexe, also 
ihre Charakteristik und Intensitat und das V orherrschen des Haupt
komplexes vor anderen. 

Da aus der Verarbeitung der "Komplexmerkmale" die willkiirlich 
und unwillkiirlich abgespaltenen psychischen Inhalte sichtbar werden, 
wird das Assoziationsexperiment auch in der Kriminalistik erfolgreich 
verwendet 4, wobei sich unter Umsllinden nicht nur die Diagnose des 
Tatbestandes aus den Komplexreaktionen der Versuchsperson ergibt, 
sondern auch die psychologische Motivation, welche die Tat veranlaBte. 

Autonome psychische Komplexe erscheinen, wie alles UnbewuBte, 
projiziert auf die Umgebung, und zwar nicht nur auf die menschliche, 
sondern auch auf die gegenstandliche. Wird dann ihre Wirksamkeit in 
irgendeiner Weise evident, so erscheint sie als Agens einer auBeren, unter 

1 Siehe: Seele und Erde. In: Seelenprobleme der Gegenwart. 
2 Diagnostische Assoziationsstudien, 2. Auf!., Bd. 1 u. 2. Leipzig: Johann 

Ambrosius Barth 1911. 
3 Der Komplexbegriff ist eine der friihesten Entdeckungen JUNGs, zu einer Zeit, 

bevor er mit FREUDS Ideen bekannt war. FREUD hat den Komplexbegriff spater 
von JUNG iibernommen. 

4 JUNG: Die psychologische Diagnose des Tatbestandes. Halle: Carl Marhold 
1906. 
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Umstanden aber unsichtbaren Macht. Das autonome Wesen der ab
gespaltenen Inhalte benimmt sich wie ein Kobold oder Damon. Komplexe 
sind deshalb eine der Veranlassungen okkulter Phanomene und wohl die 
befriedigenste Erklarung fiir Geistererscheinungen 1. Geistererscheinungen 
sind fiir den Primitiven ein normales Phanomen, da fiir ihn das belebte 
Abbild (die Imago) eines Verstorbenen ebenso real und darum selbst
verstandlich ist wie wirkliche Personen. Neben den Geistern der Ver
storbenen gibt es eine andere Kategorie von Geistern, die damonischer 
Natur sind. An der Psychologie des Primitiven ist auch der Unterschied 
zwischen Komplexen personlicher und unpersonlicher Natur zu studieren. 
Seine "Seele" ist ein Komplex, der normalerweise mit seiner personlichen 
Psychologie assoziiert sein sollte, wahrend "Geister" zum numinosen 
Bezirk gehoren und daher gefiirchtet und mit allen moglichen rituellen 
VorsichtsmaBnahmen umgeben werden. Man ist krank., wenn einem die 
Seele abhanden kommt, und auch, wenn man von einem fremden Geist 
besessen ist 2. 

Der Geisterglaube ist deshalb auch ein haufig auftretendes Symptom 
der Psychose, da der Geisteskranke infolge des Verschlucktwerdens des 
Ichkomplexes durch das kollektive UnbewuBte in einen primitiven psycho
logischen Zustand regrediert. Daher glaubt er wie der Primitive an Ver
zauberung und Magie aller Art, erkenntniskritisch zu Unrecht, aber 
psychologisch mit Recht, da die "bosen Machte" die zersttirende Wirkung 
seiner Komplexe und des UnbewuBten iiberhaupt reprasentieren. 

Wenn daher das Assoziationsexperiment mit psychotisch Erkrankten 
gemacht wird, so ist sein Resultat das Umgekehrte von dem bei normalen 
Versuchspersonen - namlich die Auffindung des Ichkomplexes, urn die 
verschwundenen InhaIte des personlichen BewuBtseins zu erschlieBen 3. 

In der Psychose haben BewuBtsein und UnbewuBtes ihre Positionen ver
tauscht, und an die Stelle der Beziehung zur AuBenwelt tritt das kollektive 
UnbewuBte. 

Wahrend seiner Arbeiten an der Psychologie der Dementia praecox 
entdeckte JUNG durch das Assoziationsexperiment daher auch den psychi
schen AnlaB der Erkrankung. Er bestand in einem vollig ins UnbewuBte 
gesunkenen personlichen Konflikt, der noch ganz andeutungsweise in 
gewissen skurrilen Handlungen der Kranken zum Vorschein kam und durch 
ihre Phantasien iiberkompensiert wurde. 

Es ist eine der groBen Entdeckungen JUNGS, auch Erkrankungen wie 
Hysterie, Somnambulismus und Dementia praecox aus der psychischen 
Totalitat heraus verstanden und damit den psychologischen Sinn ihrer 
Phantasmen erschlossen zu haben. Diese sind urspriinglich aus der je
weiligen bewuBten Situation und aus den personlichen Konflikten des 
Individuums hervorgegangen, und haben unbewuBtes Material konstelliert. 
Wegen der bei gewissen Fallen relativ schwachen Grenze zwischen BewuBt
sein und UnbewuBtem verbinden sich unbewuBte personliche Inhalte 

1 und 2 Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens. In: Energetik der Seele. 
3 tiber die Psychologie der Dementia praecox. Halle: Carl Marhold 1907. 
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leichter mit solchen des kollektiven UnbewuBten. 1st aber ein starker 
Personlichkeitskern vorhanden und bleibt daher das BewuBtsein intakt, 
so ergibt sich, wie in dem in JUNGS Dissertation beschriebenen Fall l 

(und iibrigens ahnlich bei BLUMHARDTS Gottliebin Dittus 2), eine Er
weiterung und Reifung der Personlichkeit. 1st del' Personlichkeitskern 
aber schwach, so wird das BewuBtsein leichter desintegriert, bis schlieB
lich das UnbewuBte ganzlich das Uberge",icht bekommt. Damit ist 
die psychische Energie vollig aus der Realitat zuriickgezogen und akti
viert an ihrer Stelle das kollektive UnbewuBte in einem solchen Grade, 
daB es Realitatscharakter annimmt. Daher erscheinen dem Kranken 
die psychischen Inhalte als konkrete Realitaten. Sie spiegeln seinen 
personlichen Konflikt, ins Mythologische vergroBert, wider und deuten 
auch symbolische Losungsversuche an. Da aber kein integres BewuBt
sein mehr vorhanden ist, um diese zu verstehen und aufzunehmen, 
spielt sich ein endloser Kreislauf von Phantasiebildern ab, die einen aus
gesprochen archaischen Charakter aufweisen und oft erstaunliche Ana
logien zu primitiven und mythologischen V orstellungen 3 enthalten und 
damit die genuine Reproduktion von Archetypen am Werk zeigen. Mit 
der Zeit werden diese Phantasieprodukte immer schattenhafter und unver
standlicher, bis das psychische Leben schlieBlich einem vollig entropi
schen Zustand verfallt. 

Das haufigste und zuganglichste Produkt des UnbewuBten ist del' 
Traum 4. Sein Material besteht aus einer Kombination von bewuBten und 
unbewuBten Komponenten. Seiner Phiinomenologie nach aber ist er ein 
reines Resultat des UnbewuBten und del' psychischen Tatigkeit del' 
Imagination. Del' Traum ist ein Symbol und kann nur vermittels eines 
besonderen Deutungsverfahrens verstanden werden. 

Das Traumbild, als eine reine Manifestation des UnbewuBten, ist von 
groBter psychologischer Objektivitat. Ais Produkt der Imagination zeigt 
es die eigentiimliche Logik del' Phantasie, d. h. des urtiimlichen Geistes, 
del' den Zusammenhang del' Phanomene nicht vermittels einer abstrakten 
Kausalordnung herstellt, sondern das Geschehen entsprechend seiner 
psychischen Wirksamkeit, Bedeutsamkeit und Folgerichtigkeit schaut und 
bewertet. 

Del' Stoff der Traumbilder kann von iiberall hergenommen sein. Es 
gibt Traume, die anscheinend eine reine Reproduktion von Tagesereignissen 
geben, andere, die real Erlebtes willkiirlich kombinieren odeI' mit neuen 
Motiven vermischen, und endlich solche, deren Bilder ganz aus del' Ima
gination stammen. Zu diesen gehoren diejenigen Traume, die sowohl 

1 Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phanomene. Leipzig: 
Oswald Mutze 1902. 

2 ZUNDEL, FR.: J oh. Christ. Blumhardt. Giellen u. Basel: Brunnen-Verlag 
1922. 

3 Siehe: Die Struktur der Seele. 
4 Allgemeine Gesichtspunkte zur Struktur des Traumes. In: Energetik del' 

Seele; und: Die praktische Verwendbarkeit del' Traumanalyse. In: Wil'klichkeit der 
Seele. 
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durch ihre besondere Bilderwahl wie durch ihre starke GefUhlswirkung 
beweisen; daB sie aus den Tiefen der Kollektivpsyche aufsteigenl. 

In jedem Fall aber driickt das Traumbild einen innerpsychischen 
Tatbestand aus, sei es das psychologische Verhalten des Traumers in bezug 
auf auBere Ereignisse, sei es die Einstellung inneren Faktoren gegeniiber, 
sei es das Verhalten der psychischen Faktoren selbst. 

Immer aber traumt man von und aus sich selber und aus der aktuellen 
psychologischen Lage heraus: 

"Der Traum 2 sohildert die innere Situation des Traumers, deren Wahrheit und 
Wirkliohkeit das Bewulltsein gar nioht oder nur widerwillig anerkennt. Die Traume 
geben uns Kunde von dem inneren verborgenen Leben und enthilllen Personlioh
keitskomponenten, welohe im Tagleben nur neurotisohe Symptome bedeuten 3." 

1m Traume manifestiert sich das Objektiv-Psychische in einfachster 
und leichtest erreichbarer Weise. Man braucht einen Traum nicht immer 
zu verstehen, damit er wirken kann. Wie der Traum aus der psychischen 
Totalitat stammt, so erreicht er auch oft ohne Deutung diejenigen Seiten 
in uns, die im BewuBtsein nicht im Vordergrund stehen. Ein eindriickliches 
Bild oder eine intensive Emotion wirken nachhaltiger und tiefer als manche 
Erklarung, mit der das BewuBtsein die Einsicht, die der Traum zu ver
mitteln versucht, nur wegrationalisiert und sie der bestehenden Ein
stellung einfach unterordnet. 

Der Traum stammt aus der Ganzheit unseres Wesens, und seine Funktion 
der Kompensation der ungeniigenden, d. h. einseitigen Einstellung des 
BewuBtseins ist eine Manifestation der Selbstregulierung der Psyche. 

"Tatsaohlioh sind Traume unparteiisohe, der Willkfir des Bewulltseins entzogene, 
spontane Produkte der unbewullten Seele. Sie sind reine Natur und deshalb von 
unverfalsohter, natfirlioher Wahrheit, daher wie niohts anderes geeignet, uns dann 
eine dem mensohliohen Grundwesen entspreohende Haltung wiederzugeben, wenn 
sioh unser Bewulltsein zu weit von seiner Grundlage entfernt und in einer Unmog
liohkeit festgefahren hat 4." 

1 Siehe: Analytisohe Psyohologie und Erziehung, S.70 und: Die Beziehungen 
zwisohen dem Ioh und dem Unbewullten, S.106. 

2 Die praktisohe Verwendbarkeit der Traumanalyse. 
3 Zu einer ganz ahnliohen Einsioht gelangt ein psyohologisoh weitbliokender 

l\fann aus dem Jahre 1861, der auf die Frage: Wo kommen unsere Traume herY 
die Antwort gibt: "lediglioh aus dem eigenen Selbst. Was nioht in mir, wenn auoh 
sohlummernd, liegt, das kann nioht in mir erwaohen. Nur was ioh im Waohen 
konnte, kann ioh im Traum. Dies gibt einem jeden Traum eine Bedeutung, eine 
viel grollere als die ist, von der die Traumbiioher fabeln. Gar vieles namlioh, was 
im waohen Leben sioh nioht herauswagt, sei es eine Furoht, eine Hoffnung, ein 
Wunsoh, eine neidisohe Regung, das offenbart sioh manohmal sehr riioksiohtslos 
im Traum, so dall man sioh selbst sehr oft aus den Traumen, die man hat, den 
Anderen aus den Traumen, die er erzahlt, von einer ganz neuen Seite kennenlernt. 
Nioht nur der Umgang des l\fensohen, auoh was und wie er traumt, lallt uns Sohliisse 
ziehen auf das, was er ist. Was er (im Traum) zu sioh sprioht, ist oft Solohes, das er 
im Waohen sioh nioht zu gestehen wagte, oder was so leise erklang, dall das Gerausoh 
des Tages es iibertonte und was nun, horbar geworden in stiller N aoht, ein ganz 
neues Geheimnis zu offenbaren soheint. Das tut es auoh wirklioh, nur wird darin 
nioht wie der Aberglaubige meint, ein Geheimnis der Aullenwelt, sondern eins des 
eigenen Herzens enthilllt." 

(Das Traumen. Vortrag, gehalten im Wissensohaftliohen Verein zu Berlin, von 
Dr. ERDMANN, Professor in Halle. Berlin: Wilhelm Herz 1861.) 

4 Die Bedeutung der Psyohologie ffir die Gegenwart. 
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Jede Epoche" auBer der unsrigen, hat daher auch dem Traume seine 
Bedeutsamkeit gegeben, und fiir den unverfalschten primitiven Geist 
geht sie so weit, daB die als "groB" bewerteten Traume in der Versammlung 
erzahlt und besprochen werden, in der Auffassung, sie gehen das W ohl 
des Stammes an; denn groBe Traume gelten als Offenbarung und sind der 
Ausdruck unmittelbaren Kontaktes mit den hoheren Machten. Auch im 
alten Rom wurden wichtige Traume dem Senat vorgelegt, sogar von 
Frauen. Einzelne Menschen, die ihre seelische Urspriinglichkeit bewahrt 
haben, werden auch heute noch von Traumen bewegt und empfinden das 
Bediirfnis, dariiber zu sprechen oder sich irgendwie damit zu befassen. 
1m allgemeinen wird aber die BewuBtseinsverkrampfung unserer Zeit 
gerade in ihrer Einstellung zum Traume deutlich. Die rationalistische 
Auffassung, daB Traume nichts bedeuten und rein zufallig entstanden 
seien, ist im Grunde auch noch die Auffassung FREuDs, nach welcher der 
Traum nur ein Hiiter des Schlafes ist und sich lediglich mit verdrangten 
infantilen Wiinschen beschaftigt, die im Tagesleben keinen Platz finden 
diirfen. Dadurch wurde das weitverbreitete Vorurteil geschaffen, der 
Trauminhalt sei eine Regression zum Infantilen und "Primitiven" und 
das UnbewuBte damit zum gefahrlichen Hohlenmenschen degradiert. Die 
Natur des Psychischen ist aber weder ein paradiesischer Zustand im Sinne 
RoussEAUs, noch eine Barbarei, sondern einfach das tatsachlich gegebene 
menschliche Wesen. 

"Das UnbewuBte ist kein damonisches Ungeheuer, sondern ein moralisch, 
asthetisch und intellektuell indifferentes N aturwesen, das nur dann wirklich gefahr. 
lich wird, wenn unsere bewuBte Einstellung dazu hoffnungslos unrichtig ist. In 
dem MaBe, wie wir verdrangen, steigt die Gefahrlichkeit des UnbewuBten. In dem 
Momente aber, wo der Patient beginnt, seine unbewuBt gewesenen Inhalte zu assi
milieren, vermindert sich auch die Gefahrlichkeit des UnbewuBten. Die Personlich
keitsdissoziation, die angstliche Trennung von Tag- und N achtseite hort mit fort
schreitender Assimilation auf. Die fiberwaItigung des BewuBtseins durch das 
UnbewuBte tritt eben gerade dann am ehesten ein, wenn das UnbewuBte am Mit
leben durch Verdrangung, durch falsche Deutung und Entwertung gehindert wird. -'
Der Traum, als die AuBerung eines unwillkiirlichen, dem EinfluB des BewuBtseins 
entzogenen unbewuBten seelischen Prozesses, stellt die innere Wahrheit und Wirk
lichkeit so dar, wie sie ist; nicht, wie ich sie vermute, und nicht, wie ich sie haben 
mochte, sondern wie sie istl." 

Diese Ausfiihrungen iiber die psychologische Bewertung des Traumes 
sind notwendig, um auf die Prinzipien der Traumdeutung einzutreten. 
Denn wenn auch jede vorgefaBte Meinung iiber die Bedeutung einzelner 
Traume falsch ist und am eigentlichen Sinn vorbeigehen muB, so gibt 
es doch gewisse Regeln und Arbeitsmethoden, nach denen die Inter
pretation verfahrt. 

Das Prinzip der kompensatorischen Funktion des Traumes ist diejenige 
Regel, die an oberster Stelle steht. Sie erlaubt auch die groBtmoglichste 
Vorurteilslosigkeit in der Bewertung des Traumsinnes. Denn wenn ich 
auch weiB, wie die Einseitigkeit des BewuBtseins beschaffen ist, so kann 
ich doch nicht wissen, nach welcher Richtung sie erganzt werden sollte. 

1 Die praktische Verwendbarkeit der Traumanalyse. 
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Das Wissen dartiber kann nur aus der Natur der psychischen Ganzheit 
kommen; tiber die allein das UnbewuBte Bescheid weiB. 

Das Traumbild stellt in bildhafter Sprache das psychische Geschehen 
dar. Das BewuBtsein ist immer zweckmaBig gerichtet, das Ich nimmt 
immer eine Stellung ein, der Wille hat eine dominierende Rolle. Das 
UnbewuBte hingegen nimmt die Kontinuitat des psychischen AblauJs wahr, 
der auf die Totalitat der Psyche hinzielt. Es ist daher der einseitigen und 
ichbezogenen Zielstrebigkeit des BewuBtseins gegeniiber indifferent und 
von der unpersonlichen Objektivitat der Natur. Wird durch die Heraus
arbeitung des Traumsinnes der Standpunkt des UnbewuBten erschlossen, 
so kann das BewuBtsein sich damit auseinandersetzen. 

Die Interpretation der Traume ist auf vier Faktoren gegriindet: auf die 
vollige Kenntnis der bewuBten Psychologie und Lebenslage des Traumers, 
auf die unverfalschte Wiedergabe des Traumbildes, auf die daran ge
kniipften, mit den einzelnen Traumteilen verbundenen Assoziationen und 
auf eine alle diese Faktoren beriicksichtigende Ausarbeitung des Materials. 
Die Traumdeutung ist daher eine konstruktive Methode. 

Das Traumbild reproduziert immer das, was das UnbewuBte tiber die 
Situation zu sagen hat. Es ist nicht ein uneigentlicher, sondern ein eigent
licher Ausdruck. Das UnbewuBte will eben gerade an diesem Bild und 
nicht an einem "eigentlichen", anderen, dahinterliegenden die psychische 
Lage charakterisieren. Es verftigt tiber eine unbeschrankte Auswahl an 
Darstellungsmoglichkeiten, und wenn es daher gerade dieses Symbol 
wahlt, so ist ein ganz bestimmter Sinn, man konnte sagen: eine Absicht 
damit verbunden. 

Das bedeutet indessen nicht, daB mit dem Traumbild sein Sinn auch 
schon verstanden sei, d. h. daB es gewisse Standardsymbole gebe, die 
jederzeit und ftir jedermann dasselbe bedeuten. Die unbewuBten Inhalte 
sind im Gegenteil vieldeutig, und konnen je nachdem etwas ganz anderes 
meinen. Deshalb ist es notwendig, zu jedem einzelnen Traumteil diejenigen 
Assoziationen zu untersuchen und zu beriicksichtigen, die um ihn herum 
gruppiert sind. Diese Arbeit stellt den Traumkontext her und ist das 
Gegenteil eines uferlosen Produzierens von "freien Einfallen". 

Mitder Herstellung des Kontextes sind die Traumereignisse nochmals 
in klaren Linien und entsprechender Verteilung der Wertakzente und 
Schlaglichter in ihrem inneren Zusammenhang erzahlt. Damit steht man 
vor einer Situation, die z. B. verglichen werden kann mit dem Lesen 
eines agyptischen Textes: Man hat bestimmte Hieroglyphen vor sich 
und kennt nun ihre Bedeutung in der agyptischen Vorstellungswelt. Das 
alles muB nun aber noch in unsere Sprache iibersetzt, d. h. so formuliert 
werden, daB es dem aktuellen psychologischen Moment des Traumers etwas 
bedeutet und seiner bewuBten Einstellung etwas hinzuJugt. 

Damit ergibt die psychologische Herausarbeitung des Traumsinnes 
das objektive Bild der gesamten augenblicklichen psychologischen Situation, 
und das BewuBtsein hat sich nun damit auseinanderzusetzen. Der Traum 
sagt nicht, wie sich der Traumer zu ihm zu verhalten hat. 

Es ist ungemein schwierig, seine eigenen Traume seIber zu deuten. 
Das BewuBtsein muB eine bestimmte gerichtete Einstellung haben, und 
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es wUrde ein UberbewuBtsein vorausgesetzt, wenn man libel' Exklusivitat, 
Unterscheidung und Konzentration und gleichzeitig auch libel' eine vollig 
unvoreingenommene Richtungslosigkeit und Ubersicht libel' aIle anderen 
Moglichkeiten verfligen konnte. Nach einer relativ weitgehenden Assi
milierung des UnbewuBten, die gleichbedeutend ist mit del' Aufhebung 
del' Einseitigkeit des BewuBtseins, wird zwar eine Art subtiler Sinn ent
wickelt, zugleich mit einer groBeren psychologischen Objektivitat sich 
selbst gegenliber, mit deren Hille die Wege des UnbewuBten einiger
maBen ertastet werden konnen. Vorher jedoch ist dies deshalb nicht 
moglich, weil man in del' eigenen Psychologie und Situation so befangen 
ist, daB man sie nicht objektiv bewerten kann. Es fehlt del' feste 
Standort, von dem aus die Vieldeutigkeit del' Traumsymbolik geordnet 
werden konnte. 

Da die Funktion des Traumes in del' Kompensation del' bewuBten 
EinsteIlung besteht, so muB ich wissen, was und wie kompensiert werden 
solI. Es ist deshalb von liberragender Wichtigkeit, daB del' Traum nicht 
libel' die Person des Traumers hinweggedeutet werde. Es dUrfen wedel' 
wichtige Werte del' bewuBten Personlichkeit verletzt werden, noch diirfen 
die bewuBten Uberzeugungen des Traumers in moralischer, philosophischer 
odeI' religioser Hinsicht libergangen werden. Ebenso hat sich die Traum
analyse dem geistigen Niveau und del' psychologischen Typologie des 
Traumers anzupassen. Deshalb ist jede festgefahrene Traumtheorie von 
Ubel, die weitgehendste Berlicksichtigung del' Individualitat des Traumers 
hingegen Bedingung. Die andere Voraussetzung ist die Kenntnis der 
Prinzipien del' Komplexen Psychologie: neben einer gewissen Ubersicht 
libel' die Sprache des Psychischen in allgemein kulturhistorischer Hinsicht 
ist eine Vertrautheit notwendig mit del' Psychologie und Problematik 
del' verschiedenen Altersstufen, Geschlechter und psychologischen Typen, 
deun je nachdem ergibt sich fUr die Interpretation del' Traume ein 
anderer Standpunkt. Diese Kenntnis ist urn so notwendiger, als die 
Sprache des Traumes eine sehr .drastische sein kann. Je extremer und 
einseitiger die bewuBte Einstellung ist, urn so deutlicher muB ihr die 
andere Seite zu Gemlite gefiihrt werden. Das Traumbild kann daher 
das direkte Gegenteil von dem veranschaulichen, was ich bewuBt libel' 
mich zu wissen meine. 

Neben del' Ausbalancierung del' personlichen Faktoren besteht die 
regulierende Funktion del' Psyche auch darin, das Individuum ins Gleich
gewicht mit den allgemein-menschlichen Gegebenheiten zu setzen. Das 
Totale Psychische ist wohl meine strukturelle Ganzheit. Indem sie sich 
abel' nicht in ihren Elementen, sondern nur in del' individuellen Kombina
tion del' Elemente von del' Psyche anderer Menschen unterscheidet, bin 
ich mit dem inharenten menschlichen Wesen liberhaupt verbunden. Wie 
mein BewuBtsein an allgemein-menschlichen Angelegenheiten und Ideen 
Anteil nimmt, ohne sie alle zu meiner personlichen Sache zu machen, 
nichtsdestoweniger abel' von unpersonlichen Ereignissen empfindlich ge
troffen werden kann, so ist auch mein Psychisches zwar meine ganz 
personliche Gegebenheit, mit unpersonlichen, allgemein-menschlichen 
Tatsachen abel' ebenso verkniipft, wie mein BewuBtsein mit del' auBeren 
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Welt. I~h bin ebenso bedingt von derstrukturellen Wesenheit del' Psyche, 
wie ich es bin durch den Konnex aller Faktoren meiner gesamten Umwelt. 

Indem das Totale Psychische alle kollektiv-menschlichen Eigenschaften 
und Moglichkeiten enthalt, kann ich mich nicht beliebig weit davon ent
fernen und mich nicht darum kiimmern, ohne aus dem inneren Gleichgewicht 
zu kommen; denn ich bin nicht nur die und die Person von hochst einzig
artiger Beschaffenheit, sondern auch einfach ein Mensch mit allen Grund
tendenzen del' menschlichen Natur, nicht nur ein beabsichtigter Aus
schnitt und eine bewuBt geformte Person, sondern auch alles andere, was 
damit unter Umstanden nicht iibereinstimmt, und erst wenn ich das 
realisiere, d. h. weiB und annehme, bin ich ein ganzer Mensch. 

Die bewuBt geformte Person ist keine Individualitat, denn die mehr 
odeI' weniger willkiirliche Auswahl und Differenzierung meiner Eigen
schaften und Werte richtet sich zum Teil nach denjenigen psychischen 
Inhalten, die eo ipso den groBten energetischen Wert haben, also nach 
meinen starksten psychologischen Funktionen, nach meinem Temperament, 
und so nach allem, was mil' zugehorig und von besonderem Wert erscheint. 
Zum Teil abel' sind eben diese Werte die allgemein anerkannten Werte, 
und so bin ich in meinem BewuBtsein einerseits ganz personlich und 
andererseits nur kollektiv. Insofern z. B. meine Umgebung odeI' die ganze 
Epoche, in del' ich lebe, von den allgemein-menschlichen Grundtatsachen 
abgeriickt ist, mache ich diese Einstellung selbstverstandlich mit, und 
daher hat mich das UnbewuBte daran zu erinnern. Meine Traume zeigen 
mil' dann 
"die alIgemein vorhandenen Triebe, Qualitaten und ldeen (Bilder), auch alIe jene 
,statistischen' TeiIbetrage von durchschnittlicher Tugend und durchschnittlichem 
Laster: ,.Jedermann hat in sich etwas vom Verbrecher, vom Genie und vom Helligen', 
wie man zn sagen pflegt. So kommt schlieJllich ein lebendiges BiId zustande, das 
ziemlich alIes enthaIt, was sich auf dem weill·schwarzen Brett der Welt bewegt, 
das Gute sowohl wie das Bose, das Schone sowohl wie das HaJlliche1." 

1st das BewuBtsein nun z. B. zu gut, zu asthetisch, zu personlich, 
zu extravertiert odeI' zu introvertiert odeI' wie immer extrem eingestellt, 
so wird ihm del' Traum schon in del' Wahl seiner Bilder das Gegenteil 
VOl' Augen stellen, denn es ist die andere Wahrheit, VOl' del' es wegsehen 
will. Wiirde das Traumbild nun abel' ohne weiteres als die eigentliche 
Wahrheit genommen, so ware die bewuBte Einseitigkeit einfach mit del' 
gegenteiligen unbewuBten Einseitigkeit vertauscht, wodurch wiederum 
ebenso iibertrieben moralisierende, asthetisierende, usw. Traume hervorge
rufen wiirden, kurz ein endloses Im-Kreise-herum-Gehen - ganz abgesehen 
davon, daB es dem BewuBtsein gar nicht moglich ist, einen Kopfsprung 
ins Gegenteil zu machen. Sollte es einmal diesel' Meinung sein, so sorgen 
die Traume fiir die notige Korrektur. 

Ferner abel' ist die unbewuBte Sprache auch drastisch aus einem 
anderen Grunde. Del' urtiimliche Geist ist naturnahe und driickt darum 
in konkretistischer und archaischer Symbolik aus, was das BewuBtsein 
in einer unendlichen Nuancierung odeI' in abstrakten Begriffen sagen wiirde. 

1 Die Beziehungen zwischen dem lch und dem UnbewuJlten. 



Struktur. 79 

Dap die Traurnsprache unter Umstanden archaisch ist, hat in sich seIber 
seine psychologische Bedeutung, denn damit wird der bewuBte Geist 
wieder mit seinen urspriinglichen WurzeIn verbunden. Es ist gewisser
maBen die Natur selbst, die ihren hochst sachlichen und unpersonlichen 
Kommentar zu unseren Verstiegenheiten abgibt. Andererseits ist es aber 
absolut wesentlich, wem sie diesen Kommentar vorsetzt und wie er zu 
verstehen ist. Wie schon in der primitiven Psychologie aile natiirlichen 
Vorgange und Wesen zugleich auch ihre geistige, d. h. symbolische Be
deutung haben, so sind in eben dieser Weise auch die "natiirlichen" Aus
driicke des Traumes zu verstehen. Wenn ich z. B. traume, daB ich eine 
gewisse Frucht esse, so ware es, wenigstens wenn ich kein Asket bin, 
absurd, das wortlich zu verstehen, sondern es handelt sich offenbar urn 
eine psychologisch notwendige Assimilation in einer bestimmten, durch das 
Pflanzensymbol angedeuteten Richtung. Ebenso driickt z. B. ein sexueiles 
Symbol eine Beziehung aus, die naher erst durch weitere Traummaterialien 
bestimmt wird. Es kann sich z. B. urn die Vereinigung mit einem mir 
unbekannten Teil meiner selbst handeIn, es kann einfach menschliche Be
ziehung damit gemeint sein, da Sexualitat der Archetypus fiir Beziehung ist. 
Es kann sich aber, z. B. bei jungen Menschen oder im Faile von Verdran
gung, auch urn wirkliche Sexualitat handeIn, d. h. urn die Forderung einer 
Einstellung zu einer bisher negierten ailgemein-menschlichen Gegebenheit. 

Aus dem obersten Prinzip der kompensatorischen Funktion des Traumes 
ergeben sich daher eine Reihe andc,rer RegeIn, nach denen die Traurndeutung 
zu verfahren hat. Sie sind einerseits bestimmt durch die totale bewuBte 
Situation des Traumers und andererseits durch das Traummaterial selbst. 
Diese Regeln sind: die reduktive und die synthetische Deutung und die 
Interpretation auf der Objekt- und auf der Subjektstufe. 

Die reduktive Deutung legt das Gewicht auf die Bedingtheit des Traumes. 
Sie stellt die Frage: warum habe ich diesen Traum gehabt, und der Traurn
sinn ist dann gefunden, wenn die psychologischen Ursachen, die den Traum 
veranlaBt haben, in ihrer Bedeutung und aktuellen Wirkung aufgefunden 
und gewertet sind. Wenn ich z. B. von Ereignissen oder Personen aus 
meiner Kindheit traume, so bin ich offenbar in meiner Einstellung noch 
irgendwie von friiheren Erlebnissen bedingt, also noch irgendwo infantil 
und benehme mich, als ob ich seIber und meine gegenwartige Lebens
situation noch die friiheren waren. 

Ebenso ist die Reduktion auf urspriingliche Elemente notwendig, wenn 
das BewuBtsein eine verstiegene Einstellung hat oder wenn die eigentlichen 

. Motive nicht eingesehen werden. Es kann mir z. B. eine Tat als sehr 
selbstlos vorkommen, im Grunde sind aber hochst personliche Vorteile 
damit gemeint. Oder ich glaube, sehr "geistig" zu sein oder sehr iiber 
den Dingen zu stehen. Die "Geistigkeit" ist aber eine unechte, da sie 
aus Verdrangung entstanden ist, und mein "Dariiberstehen" ist bloBer 
Mangel an Interesse, oder Unwilligkeit, mich personlich einzusetzen. 

Die reduktive Analyse der Traume ist daher so lange von Wichtigkeit, 
als der Traumer sich iiber die Bedingtheiten seiner bewuBten Einstellung 
nicht klar ist. 
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Die synthetische Deutung dagegen nimmt die retrospektiven Inhalte 
und urspriinglichen Aspekte als Material, vermittels dessen die prospektive 
und symbolische Funktion des Traumes gefunden wird. Die Frage lautet 
dann nicht: warum, sondern WOZ7L habe ich diesen Traum gehabt, was hat 
er mir Neues zu sagen, auf welche unbekannten, in die Zukunft weisenden 
psychologischen Faktoren will er hindeuten? Der Sinn des Traumes liegt 
nicht in der Bewertung und Erklarung meiner gegenwartigen Einstellung 
durch Vergangenes, sondern er dient z. B. der Beleuchtung eines un
mittelbar gegebenen, vielleicht eben erst entstandenen Problems, das ich 
nicht gentigend sehe oder verstehe und dessen Bewaltigung fiir den weiteren 
Fortschritt des Lebens vital ist. Die Bedeutung des Traumes besteht in 
der vollstandigeren BewuBtmachung des Problems oder wenigstens der
jenigen Aspekte, die zu seiner Inangriffnahme und spateren Losung 
wesentlich sind. 

Wenn der Traum konkretistische oder primitiv-archaische Bilder ver
wendet, so ist beim synthetischen Verfahren ebenfalls nicht die Reduktion 
auf ihre elementare Bedeutung gegeben, sondern sie weisen tiber ihren 
formalen Aspekt hinaus auf einen Sinn, der zwar in der Sprache des Un
bewuBten nur in dieser Erscheinung ausgedrtickt werden kann, aber nicht 
die realistische, sondern die symbolische Seite des Phanomens meint. 
Wenn ich z. B. von einem Vater traume, so ist nicht mein wirklicher Vater 
gemeint, sondern etwas "Vaterliches " , vielleicht eine Institution oder 
sogar ein Prinzip - oder aber eine vaterahnliche Figur des kollektiven 
UnbewuBten. Wenn ich nicht weill, daB im UnbewuBten solche Figuren 
vorhanden sind, muB sich der Traum eines Bildes aus meiner personlichen 
Erfahrlmg bedienen, urn den spezifischen Archetypus zu bezeichnen. 
Wenn der Mann von einer unbekannten Frau traumt, so heiBt das nicht, 
er habe unbewuBterweise Sehnsucht nach einer fernen Geliebten, sondern 
die "ferne Geliebte" ist vielleicht seine Anima. Traume ich von den 
Geheimnissen Indiens, so ist das nicht eine Aufforderung, nach Indien 
zu reisen, oder, wenn ich zufallig eine mehr philosophische Natur bin, 
mich mit theosophischen Spekulationen abzugeben, sondern der Traum 
weist darauf hin, daB etwas in meiner Seele so fern und so fremd fiir mich 
ist, wie Indien, und der geheimnisvolle Aspekt tibt eine Anziehung auf 
mich aus, mich in dieses "unbekannte Land" des UnbewuBten zu begeben. 

Die synthetische Traumdeutung hat dann ihre Berechtigung und ihren 
Wert, wenn der Traumer sich tiber seine Personlichkeit klar ist und sein 
personliches UnbewuBtes assimiliert hat. Die synthetische Interpretation 
der Ttaume begleitet und dient dem IndividuaiionsprozeB. 

Die Deutung auf der Objektstufe will besagen, daB die Traumfiguren 
und -situationen als 80lche konkret zu verstehen seien. Das heiBt aber 
nicht, daB das Traumbild wortlich zu nehmen sei. Der Traum meint in 
dem, wie er die Personen oder Situationen darstellt, keine absolut giiltigen 
Urteile; das UnbewuBte enthalt tiberhaupt keine Urteilsfunktion, es 
gibt nur Tatsachen und keine objektiven Bewertungen. Es heiBt also 
nicht, die Person oder Situation, von der ich traume, sei nun genau so, 
wie sie im Traume vorkommt. Sondern es heillt, es ist so ftir mich, oder 
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vielmehr fiir mein UnbewuBtes. 'l'raume ich z. B. von einer Situation, 
del' ich verpflichtet bin, in einem negativen Lichte, so ist damit nicht die 
Situation als eine falsche beurteilt, von del' ich mich also befreien sollte. 
Sie ist abel' fill mich, odeI' fiir eine Seite von mir, negativ, entweder weil 
ich eine infantile Einstellung dazu habe und mich infolgedessen davon 
driicken mochte - odeI' auch, wenn ich zu optimistisch von ihr denke 
und meine unangenehmeren Eindriicke odeI' Intuitionen verdrange odeI' 
iibersehe. Das unangenehme Bild, das del' 'l'raum von ihr entwirft, bedeutet 
abel' nicht, daB es nun bloB so sei odeI' daB das Unangenehme notwendiger
weise ein Argument fill mich werden sollte. Das UnbewuBte gibt keine 
Ratschlage. Entscheidung ist ausschlieBlich eine Angelegenheit des Be
wuBtseins. Das UnbewuBte sagt mir bloB: so sieht die Sache auch aus, 
odeI' diesen Aspekt hast du iibersehen. 

Wenn ich Personen, mit denen ich in Beziehung stehe, iiber- odeI' 
unterschatze, so wird del' 'l'raum diese Einstellung durch einen gegen
teiligen Hinweis kompensieren, denn ich habe die andere Seite in ihnen 
iibersehen. Fill mich sind diese Personen dann negativer odeI' positiveI', 
als ich meinte. Die Objekte des 'l'raumes bedeuten daher meine Beziehung 
zu ihnen, mein Verhalten ihnen gegeniiber, meine Bewertung und Be
urteilung von ihnen. Man kann eine gewisse Regel dafiir aufstellen, daB 
Personen odeI' Situationen, die im Leben des 'l'raumers von Wichtigkeit 
sind, eben wegen ihrer Bedeutung in den 'l'raumen vorkommen und daher 
auf del' Objektstufe zu interpretieren sind. Jedoch hat auch diese Regel 
ihre Grenze, die dann zur Deutung auf del' Subjektstufe fiihrt. 

Die Subjektstuje interpretiert alle 'l'raumfiguren und -situationen 
symbolisch, d. h. als Abbilder innerpsychischer Faktoren und Situationen 
des'l'raumers. Del' 'l'raum weist dann nicht auf einen unbewuBten Bestand
teil in del' Relation zu einem auBeren Objekt odeI' 'l'atbestand hin, sondeI'll 
auf innere Gegebenheiten. Die Personen des 'l'raumes stellen dann 'l'en
denzen odeI' Funktionen des 'l'raumers dar, die 'l'raumsituation seine 
psychologische Situation in bezug auf sich selbeI' und auf die objektiv
psychische Realitat. 

Wegen del' Projektion aller Inhalte, die unbewuBt sind, werden unter 
Umstanden gerade auBere Objekte, mit denen man in einer wichtigen 
odeI' intensiven Beziehung steht, zum Symbol fill psychische 'l'atsachen. 
Auf einen mir gegensatzlichen psychologischen 'l'ypus werde ich leicht 
meine eigene Gegensatzlichkeit, also meine inferioren Funktionen projizieren 
- und den Betreffenden entsprechend bewerten odeI' behandeln. In einer 
Person meines eigenen Geschlechtes, abel' von anderem Lebensstil werde 
ich je nachdem meinen Schatten odeI' meine Individualitat sehen. Das 
gegengeschlechtliche Objekt verwechsle ich mit meiner Anima odeI' mit 
meinem Animus; eine Person von hervorragenden Qualitaten kann mil' 
das Selbst darstellen - d. h. also je nachdem etwas Gottliches odeI' 'l'euf
lisches. Ich werde also meine Beziehung zum auBeren Objekt dann am 
besten richtigstellen konnen, wenn ich zunachst einmal seine subjektive, 
d. h. symbolische Bedeutung fiir mich realisiere und mich auf das innere 
Objekt beziehe. 

:Komplexe Psychologie. 6 
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Die Frage, wann die Subjektstufe angezeigt ist, ergibt sich aus dem 
Assoziationsmaterial und aus dem Vergleich des Traumkontextes mit 
der bewuBten Situation. 1m spateren Verlauf des Individuationsprozesses 
tritt die Subjektstufe der Trauminterpretation immer mehr in den Vorder
grund, und auch konkret bedeutsame Objekte haben dann als Traum
figuren vorwiegend symbolische Bedeutung - schon deshalb, well die 
reale Beziehung zu ihnen geniigend bewuBt gemacht wurde, denn sie ist 
die Voraussetzung der Individuation. 

Es kann oft nicht ohne weiteres entschieden werden, ob die Objekt
oder die Subjektstufe eher am Platze sei, oft konnen beide zugleich sinn
von sein, und oft erschlieBt sich das Verstandnis fiir die eine erst aus der 
Herausarbeitung der anderen. Das Kriterium dafiir, ob ein Traum richtig 
interpretiert sei, ist einzig die Tatsache, daB die Deutungshypothese einen 
Sinn ergebe, der praktisch verwertet werden kann und das psychologische 
Gesamtblld des Traumers erweitert. Der Traumer seIber muB mit der 
Traumdeutung einverstanden sein - selbstverstandlich die mogliche 
Objektivitat und die Beriicksichtigung etwaiger Widerstande vorausgesetzt. 

Der Vieldeutigkeit der unbewuBten Sprache wegen ist es unmoglich, 
einen Traum eindeutig "richtig" zu interpretieren. Es gibt aber ein 
bestimmtes Gefiihl, das einem anzeigt, ob die Deutung einschlagt, d. h. 
offenbar ins Zentrum trifft. Das ist aber bei weitem nicht immer der Fall, 
und daher ist es angezeigt, die Deutung nur als Hypothese aufzustellen 
und die folgenden Traume auf die Richtigkeit der Annahme zu priifen. 
Entweder werden sie den Irrtum der Auffassung korrigieren, oder sie 
bestatigen sie, indem das Motiv nun weiter verfolgt und in anderen Aspekten 
dargestellt wird. Eine relative Sicherheit fiir die Richtigkeit der Inter
pretation wird daher am ehesten in der Untersuchung einer Eerie von 
Traumen gewonnen. 

Die Phantasien sind dem Traume verwandte, zum Tell spontane 
Produkte des UnbewuBten. Als sogenannte Tages- oder Wachtraume sind 
sie jedermann bekannt. Sie treten bei herabgemindertem BewuBtseins
zustand von seIber auf, kniipfen meist an bewuBte Inhalte an und fiihren 
eine reale Situation in spielerischer Art weiter, den subjektiven Wiinschen 
oder Befiirchtungen entsprechend. Ihr Sinn liegt daher mehr oder weniger 
auf der Hand; er spiegelt das Verhalten des Individuums wider, und zwar 
meist in Beziehung zu den personlichen Bestandtellen der inferioren psycho
logischen Funktionen. Diese Art der Phantasien stammt aus dem per.-
80nlichen Unbewuf3ten und hat zum Inhalt Antizipationen und Retro
spektionen mit positivem und negativem Akzent. Well das BewuBtsein 
sich bei ihrem Verlauf vollig passiv verhalt, werden sie pa88ive Phantasien 
genannt. J e nach ihrer energetischen Intensitat wirken sie auf das BewuBt
sein ein, indem z. B. eine Angstphantasie lahmt oder eine zu intensive 
Vorwegnahme einer Situation die spater eingetretene Wirklichkeit vollig 
uninteressant macht oder verfalscht. 

Die passiven Phantasien konnen auch ganz unbewuBt verlaufen, was 
aber ihre energetische Einwirkung auf das BewuBtsein nicht hindert. 
Sie sind im Gegenteil haufig die eigentlichen Motivationen von allzu 
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positiven oder allzu negativen personlichen Reaktionen. Um die Einstellung 
zur auBeren Realitat zu klaren, ist es notwendig, den Phantasieablauf 
bewuBt zu verfolgen und unter Umstanden die Phantasie einer gleichen 
Bearbeitung zu unterwerfen, wie einen Traum. 

Die eigentlich wichtigen Phantasien, welche die imaginative Tatigkeit 
rein am Werke zeigen, sind die Phantasien des kollektiven UnbewuBten. 
Diese Kategorie von Phantasien macht sich in normalen Fallen nicht 
spontan bemerkbar, d. h. ihre Inhalte erscheinen nicht von selbst im 
BewuBtsein, auBer in gewissen bedeutsamen Traumen 1. Ihre energetische 
W irksamkeit indessen ist viel intensiver als diejenige der personlichen 
Phantasien, und es muB darum aus bestimmten Anzeichen, wie z. B. 
iibermaBigen affektiven Reaktionen, durch die bewuBte Situation nicht 
zu erklarende Depressionen u. a. geschlossen werden, daB kollektiv
unbewuBte Inhalte konstelliert sind. Sie werden ausgelost durch Intensi
vierung der kollektiven Elemente, die den psychologisch inferioren Funk
tionen anhaften. Als Phantasien treten sie aber nur in Erscheinung durch 
eine aktive Konzentration des BewuBtseins auf den wirksam gewordenen 
psychischen Hintergrund .. Sie werden aus diesem Grunde auch aktive 
Phantasien genannt. Um ihre spezifische Phanomenologie zum Ausdruck 
kommen zu lassen, ist eine bestimmte Einstellung notwendig. Einmal 
wird durch die Konzentration auf den psychischen Ablauf dem UnbewuBten 
so viel bewuBte Energie zugefiihrt, daB es Gestalt annehmen kann. Zweitens 
haben die kollektiv-unbewuBten oder archetypischen Phantasien ihre 
ihnen eigentiimliche GesetzmaBigkeit und Aktivitat. Daher muB das 
BewuBtsein sich ihnen zwar zuwenden, aber sich jedes willkurlichen Ein
griffs in ihr So-Sein und ihren Ablauf enthalten. Deutungen und Urteile 
miissen also absichtlich zuriickgehalten werden, damit die symbolischen 
Bilder ihr autonomes Leben entfalten und dadurch auf das BewuBtsein 
einwirken konnen. 

Die Objektivierung der Phanomene des kollektiven UnbewuBten ist 
nur dann moglich, wenn durch die Assimilierung der Inhalte des person
lichen UnbewuBten die Integritat der Personlichkeit hergestellt ist. Nur 
ein integrales Ego kann das innere Objekt als ein wirkliches Gegeniiber 
sehen und sich selbst von dem autonomen ProzeB der psychischen Bilder 
unterscheiden. 

Die archetypischen Phantasien sind der erste Zugang zum Objektiv
Psychischen. Sie stellen in symbolischer Form vom Ego unabhangige 
psychische Inhalte und Vorgange dar, die durch ihre Gestalt und geahnte 
Bedeutung auf das Ego wirken. Bei der Abfolge der Bilderreihen des 
Objektiv-Psychischen steht das Ego dem ProzeB insofern gegenuber, als 

1 Die "bedeutenden" Traume sind an ihrem Bildermaterial und an ihrer emo
tionalen Wirkung als Ausdruck des kollektiven UnbewuBten erkenntlich. Sie treten 
auf, wenn das Objektiv-Psychische aktiviert ist; auch als lnitialtraume bei einer 
krankhaften tJberwertigkeit des kollektiven UnbewuBten. Ihre Verwandtschaft mit 
archetypischen Vorstellungen ist bei den Primitiven darin ausgedriickt. daB bei 
vielen Stammen das gleiche Wort den Traum und die mythische Zeit bezeichnet. 
oder auch. daB die Mythen dumh Traume geoffenbart werden. 

6* 
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es zunachst zu den Begebenheiten und Ereignissen eine rezeptive und 
betrachtende Einstellung einnimmt. Es kann fiir seine personlichen Zwecke 
nichts damit anfangen und muB sich vorerst in der unbekannten inneren 
Welt einmal umsehen und die fremden Gestalten kennenlernen. 

Die psychischen Bilder formen diejenige Energie zu Gestalten, die 
sich im BewuBtsein als inkommensurable Affekte und Reaktionen aller 
Art, als intrikate menschliche Verwicklungen usw. manifestiert. Sie sind 
Abbild und Wesen dieser energetischen Intensitat. Mit ihrer Gestaltung 
zu symbolischen Bildern ist ihr Sinn ausgedriickt und eine Form dessen 
geschaffen, was sowieso und automatisch geschieht. In heftigen Reaktionen, 
besonderen Verwicklungen, Depressionen usw. bin ich Subjekt des Zu
standes, das Objektiv-Psychische verfiigt iiber mich und lebt mich, es 
tut etwas in mir, das mein Ego alteriert. Indem ich mich auf diesen 
Zustand konzentriere und ihn in einem bildlichen Vorgang objektiviere, 
gebe ich ihm Gestalt und finde seinen Sinn. Ich gebe mich damit dem 
ProzeB absichtlich hin, der ohne diese Beziehungnahme als automatisches 
Geschehen und blinde Natur ablauft. 

Indem die Konzentration des BewuBtseins den bloBen Ablauf zum 
bildhaften Geschehen verdichtet, geht die energetische Bewegung an die 
eigentliche Erscheinungsform des Objektiv-Psychischen iiber. Durch die 
BE>trachtung und Vertiefung in die Gestalt, wie sie ist, in die Situation, 
wie sie mir erscheint, kommt Leben und Bewegung in sie. Wenn diese 
Einstellung festgehalten wird, wenn· das Bild aus sich seIber gesehen 
und alle von auBen kommenden Einfalle und Verwertungsmoglichkeiten 
davon ferngehalten werden, so entwickelt sich das bildliche Geschehen 
seinem eigenen Sinn gemaB. Das Bild wird zum Ereignis, das mich 
ergreift. Es wirkt auf mein menschliches Ganzes ein, ich fiihle seine 
Wirklichkeit und ahne eine Bedeutung dahinter. Es ist Leben und Idee 
zugleich. 

Wenn diese Einstellung konsequent festgehalten wird, so kann das 
Objektiv-Psychische sein autonomes Leben entfalten. Das Motiv des 
ersten Bildes wird, dem inneren Zusammenhang entsprechend, in einem 
nachsten Bilde fortgesetzt,und es ergeben sich mit der Zeit klar umrissene 
Situationen und Gestalt()n. Das kollektive UnbewuBte erscheint uns, wie 
dem primitiven Geiste, in personifizierter Form und in Landschaften und 
Ereignisse ausgebreitet. Die Personlichkeiten und Situationen, welche die 
Imagination erschafft, sind mehr oder minder deutliche Varianten der 
archetypischen Motive, die aus der Kulturgeschichte bekannt sind. Sie 
sind die spontan reproduzierten Formen, welche die Psyche besitzt, um 
typische Erfahrungen und Ideen in ihrer eigenen Sprache auszudriicken. 
Daher geschieht die Abfolge der Bilder nach der dem Psychischen inharenten 
Konsequenz und GesetzmaBigkeit, denn die Archetypen sind der Ausdruck 
der strukturellen Einheit des kollektiven UnbewuBten. 

"Die Seele ist eine Bilderfolge im weitesten Sinne, aber nicht ein zufii1liges 
Neben- und Nacheinander, sondern ein iiber aIle MaBen sinnreicher und zweck
maBiger Aufbau, eine in Bildern ausgedriickte Anschaulichkeit der Lebenstatig
keiten 1• " 

1 Geist und Leben. 
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Phanomenologisch ist iiber die archetypischen Phantasien zu sagen, 
daB sie weitgehend mit mythologischen Motiven und mit Manifestationen 
aller Art des primitiven Geistes iibereinstimmen. Es ist aber dabei selbst
verstandlich, daB sie nicht vollig abgesehen von der bewuBten Vorstellungs
welt des Individuurns Form annehmen; sie sind gewissermaBen tingiert 
von der personlichen Erfahrung und dem mehr oder weniger reichen Inhalt 
der bewuBten geistigen Welt des Betrachters. Jedoch bezieht sich dies 
mehr auf auBerliche und nebensachliche Ziige und steht iiberdies besonders 
am Anfang des Prozesses im Vordergrund. Dann sind die archetypischen 
Figuren noch eingehiillt in subjektives Erfahrungsmaterial, sie sind be
kleidet mit Ziigen von Personen, Tieren oder Ereignissen aus der Kind
heit, als man dem kollektiven UnbewuBten noch nahe war. Oder sie tragen 
die Maske der Komplexe, weil sie die innere Substanz der autonomen 
Komplexe sind. Ebenso sind sie iiberdeckt mit solchen Ideen, die eine 
entfemte Ahnlichkeit mit ihnen haben, weil sie urspriinglich aus dem 
gleichen Urgrund stammen. 

Je weiter aber der ProzeB der Objektivierung schreitet, urn so deutlicher 
tritt die eigentliche Gestalt der Archetypen hervor, und aIle charak
teristischen Merkmale des abbildhaften Wesens der Psyche, die schon in 
der Phanomenologie und Konfiguration des Traumes sichtbar werden, 
kommen nun sozusagen in Reinform zum Ausdruck. Der urtiimliche 
Geist "denkt" in anschaulichen Bildern, in "Ideen" im urspriinglichen 
Sinne des Wortes. Die Elemente dieser Bilder stammen teils aus der 
AuBenwelt, indem Naturvorgange symbolisch aufgefaBt werden, teils 
sind sie spontane Darstellungen des psychischen Lebensprozesses. Das 
Bild vom Sonnenmythus z. B. urnfaBt einerseits die Weltanschauung des 
Primitiven, d. h. seine Erklarung des Naturgeschehens, und anderseits 
zugleich das Symbol fiir ein ahnliches und ebenso gesetzmaBiges Geschehen 
im Innem. Der tagliche Sonnenlauf erzeugt im primitiven Geiste den 
Eindruck, daB die Sonne vom Nachtungeheuer gefressen werde und daB 
sie sich anderen Tages aus dem Bauche des Walfischdrachen befreit habe 
und wiedergeboren sei. Dieser Mythus ist zugleich das Abbild des 
energetischen Prozesses der Regression, des Verschlucktwerdens im Un
bewuBtsein, aus dem sich das BewuBtsein durch eine Tat zu befreien hat. 
Ebenso ist der Sonnenlauf ein symbolisches Bild des ganzen psychischen 
Lebenslaufes mit seinem Aufstieg, seiner Mittagshohe und seinem Abstieg 
zum Tod. 

Der Primitive "denkt" das nicht, er hat nicht die Absicht, eine Er
klarung zu geben, sondem die Idee bildet sich ihm ein, sie entsteht im 
psychischen Stoff von selbst und erscheint ihm als urtiimliche, natur
gegebene Manifestation des menschlichen Geistes. 

"Dem Licht setzt der Organism us ein neues Gebllde, das Auge, entgegen, und 
dem Naturvorgang setzt der Geist ein symbolisches Blld entgegen, das den Natur
vorgang ebenso eriaBt, wie das Auge das Licht. DemgemaB ist das urtumliche 
Blld einerseits unzweifelhaft auf gewisse sinnenfallige und stets sich erneuernde 
und daher immer wirksame Naturvorgange zu beziehen, andererseits aber ebenso 
unzweifelhaft auf gewisse innere BestimJilungen des geistigen Lebens und des Lebens 
uberhauptl. " 

1 Psychologische Typen, Definition 8. 
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Solchf;) immer wieder erlebten, von AuBen und von Innen ausgelosten 
Eindriicke haben sich im Laufe der Zeiten der Psyche als Engramme 
eingegraben und zu typischen Formen verdichtet. Sie sind die gesetz
mii.6ige psychische Erfassung der Welt und der seelischen Vorgange. Sie 
sind die apriorische Kategorie, welche das Erlebnismaterial ordnet und 
damit dem BewuBtsein Kontinuitat sichert. 

Die archetypischen Formen sind strukturelle psychische Kraftfelder, 
energetische Gruppierungen urn typische Erlebnisse. Es sind Konstella
tionen affektiver und ideeller Natur, die aus einem charakteristischen 
Kern und dem mit ihm verbundenen Material bestehen. Die Anzahl der 
Archetypen diirfte wohl den Moglichkeiten typischer Grunderlebnisse des 
menschlichen Wesens als solchem entsprechen. Die archetypischen Formen 
sind deshalb allgemein giiltige Bilder, unabhangig vom jeweiligen BewuBt
sein und seinen rationalen Kategorien von Zeit und Raum. Sie sind 
kollektiv, d. h. iiberall und immer potenziell vorhanden und aktivierbar. 
Darum laBt das kollektive UnbewuBte unter Umstanden auch die Kate
gorien von Raum und Zeit auBer achtl. 

Die Archetypen bleiben als Konstellationen latent, bis ein Erlebnis 
eintritt, das einer archetypischen Gruppierung entspricht. Damit aktiviert 
sich der betreffende Archetypus, d. h. seine energetische Wirksamkeit 
tritt in Kraft. Die Archetypen sind gewissermaBen magnetische Felder, 
die attraktiv auf das BewuBtsein wirken. Daher ziehen sie all das psychische 
Material an sich, das ungefahr dem jeweilig konstellierten archetypischen 
Komplex entspricht. Diese energetische und strukturelle kollektiv
psychische GesetzmaBigkeit erscheint im BewuBtsein als autonomer 
Komplex. 

Der primitiven Mentalitat superponieren sich die archetypischen 
Erlebnis- und Vorstellungsformen als typische Bilder, als "representations 
collectives". Der Primitive bildet daraus seine ihm eigentiimliche geistige 
Welt. Mit fortschreitender BewuBtseinserstarkung und -differenzierung 
werden die archetypischen Bilder ausgestaltet und verarbeitet zu den 
komplizierten Mythen des Altertums und zu den Symbolen der hochst
entwickelten Religionen. Der abendlandische Geist hat die Erfassung 
des auBeren Naturgeschehens vollig aus der Sprache der urtiimlichen 
Bilder differenziert und abstrahiert und zur rationalen Wissenschaft 
erhoben. Das psychische Geschehen hingegen ist dabei zurn Teil sich 
selbst iiberlassen worden. Wenn aber eine bestimmte Situation eintritt, 
die iiber die gegebenen Moglichkeiten bewuBter oder personlicher Be
deutung und Erfassung hinausgeht, so wird die archetypische Erfassung 
der psychologischen Situation aktiviert. 

An sich sind die Archetypen leere Formen der Vorstellung. Erst durch 
eine spezifische Erfahrung werden sie ausgelost, und nur durch eine aktive 
Konzentration des BewuBtseins auf diese "apriorischen Bedingungen der 
Imagination" werden sie ausgefullt und als archetypische Auffassung iiber 
die spezifische Situation wahrnehmbar. Damit wird die Situation nicht 
nur vom BewuBtsein und nicht nur voin PersonIichen her erfaBt, sondern 

1 Siehe: Seele und Tod. 
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auch und vor aHem von der inharenten Beschaffenheit des Objektiv
Psychischen her erfahren, beleuchtet und weitergefiihrt. Einer spezifischen 
Situation entsprechend werden daher bestimmte Archetypen konstelliert. 
Befindet sich z. B. ein Mann in einer psychologisch komplizierten Be
ziehung zu einer Frau - werden seine inferioren Funktionen dadurch 
ausgelost und passieren ihm eine besondere Menge von Projektionen -, 
so wird im Objektiv-Psychischen der Archetypus der Animal konstelliert, 
das heillt die allgemein-menschliche und nicht personliche Erfahrung des 
Mannes an der Frau iiberhaupt, und zugleich die "participation mystique" 
mit der Frau, also die Wirkung und Wirksamkeit des weiblichen Prinzipes 
in der Psyche des Mannes. Damit wird die Situation iiber das Besondere 
und Personliche hinaus zur allgemein-menschlichen Erfahrung, und kann 
der Mann von der - positiven oder negativen - iibermaBigen Faszination 
durch das auBere Objekt weg zur Wahrnehmung des inneren Objektes 
gefiihrt werden und so zu einer beginnenden Beziehungnahme zur psychl
schen Totalitat. 

Das innere Objekt, in diesem FaIle der Animakomplex, ist nicht eigent
Hch auf die Frau projiziert, sondern projiziert sind nur die aus der KonsteIla
tion des Archetypus resultierenden W irkungen. Als archetypisches Bild 
erscheint die Anima nur, wenn es gelingt, die Drsache, also hier die Frau, 
von der Wirkung zu unterscheiden. Die Wirkung ist meine subjektive 
Angelegenheit, denn sie stellt meine psychische Reaktion dar. Es ist 
also mein unbewuBt Psychisches, das mich veranlaBt, mir Emotionen und 
Gedanken eingibt, meine bewuBten Absichten durchkreuzt, kurz eine 
ganz andere Psychologie besitzt als mein bewuBtes lch. Es ist das Andere 
in mir, mein eigener Schatten zunachst, und weiter alles das, was mir 
absolut unbewuBt ist - das Weibliche beim Manne und das Mannliche 
bei der Frau. Dnd zwar nicht in der Form, wie ich es mir bewuBt vorstelle 
und es im anderen Geschlecht vor mir sehe, sondern so, wie es das Psychische 
von jeher erfahren und abgebildet hat. Es bedarf daher eines moralischen 
Entschlusses und eines gewollten Integrationsaktes, um aus der Identifi
kation mit dem auslosenden Objekt und den scheinbar von auBen ver
anlaBten Emotionen zu der psychischen Drsache vorzudringen. 

Durch einen solchen gewollten und aktiven IntroversionsprozeB, bei 
welchem das BewuBtsein sich zunachst abwartend verhalt, wird die 
Phanomenologie und Psychologie der objektiv-psychischen lnhalte und 
Vorgange anschaulich. Das Objektiv-Psychische hat dabei vorderhand 
die groBere energetische Intensitat und bildet darum das Potential 
fiir die psychische Energie. Das heiBt jedoch nicht, daB das BewuBtsein 
vollig ausgeschaltet sei. Es ist im Gegenteil notwendig, daB es sich zu 
den psychischen Ereignissen in Beziehung setze. Dnd zwar aus zwei 
Griinden. Einmal besitzen die archetypischen Bilder, eben wegen ihrer 
groBen Intensitat, eine derartige Anziehungskraft, daB sie das BewuBtsein 
iiberschwemmen, bzw. in seine urspriingHche schwache Zusammenfiigung 
auflosen willden, wenn es seine lntegritat nicht bewahrte. Dnd zweitens 

1 Siehe den Abschnitt uber den Individuationsprozell. 
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bliebe d~r Ablauf der psychischen Manifestationen eine sich zwar stets 
wandelnde, bald positive, bald negative, aber wegen ihrer Ambivalenz 
und schillernden Vieldeutigkeit fiir die Wirklichkeit des Individuums 
sinnlose Abfolge von Bildern, die sich wie in einem in sich abgeschlossenen 
System ewig im Kreise herumdrehten, wenn sich das Bewu.Btsein nicht 
in Beziehung dazu setzte. Das archetypische Bild wird ja eben deshalb 
konstelliert, weil es als notwendige Kompensation der bewu.Bten Einstellung 
funktioniert. 

Die Beziehungnahme des Bewu.Btseins zum objektiv-psychischen Proze.B 
geschieht in der Form der Objektivierung der archetypischen Bilder. Das 
hei.Bt, die Bilder miissen moglichst adaquat mittels Farbe und Wort 
wiedergegeben werden. Damit werden sie iiber die blo.Be Wahrnehmung 
hinaus festgehalten und kommt ihr eigentiimliches Leben und ihre Wirkung 
auf das Bewu.Btsein erst zur Geltung. Erst mit der objektiven Gestaltung 
der Bilder steht das Bewu.Btsein der psychischen Tatsachlichkeit gegeniiber. 
Die Gestaltung ist natiirlich keine Gestaltung im kiinstlerischen Sinne, bei 
welcher nach asthetischen Urteilen eine Auswahl vorgenommen wird. 
Es ist zwar notwendig, das in der Phantasie Wahrgenommene in die 
bestmogliche Form zu bringen, jedoch mu.B es psychologisch und nicht 
asthetisch oder gedanklich wahr sein, das hei.Bt, es muB mit den besten 
ZU1' Verfiigung stehenden Mitteln eben so zum Ausdruck gebracht werden, 
wie es sich prasentiert. Dadurch ist die Objektivitat des Psychischen 
festgehalten und wirkt auf das Bewu.Btsein ein!. 

Da Wirkung immer Gegenwirkung auslost, wird nunmehr das Ego 
seinerseits ein Faktor in der Abfolge der psychischen Bilder, was sich 
wiederum in mehrfacher Hinsicht ausdriickt. Einmal verdichten sich die 
Phantasien aus blo.Ben Wahrnehmungen zu bestimmten Gestalten und 
Motiven, die sich voneinander unterscheiden. Und zweitens erscheint 
auch das Ego nun als Komponente des psychischen Raumes. Man ist 
selbst eine Figur in den Ereignissen, man hat unter Umstanden in sie 
einzugreifen. Dieses Eingreifen unterscheidet sich von einem ungerecht
fertigten Eingriff von einem au.Berhalb liegenden, unbezogenen Standort 
her dadurch, daB es den abgebildeten psychischen Vorgangen entsprechend 
und sinngema.B ist. Man benimmt sich, mit anderen Worten, so, wie 
man sich auch einer au.Beren Situation gema.B benehmen wiirde, also je 
nachdem annehmend oder ablehnend; man geht mit, wo es angezeigt ist, 
und man greift ein, wenn es erforderlich ist 2• 

Durch dieses aktive Sich-Hineinbegeben in die unbewu.Bte Situation 
wird wiederum das psychische Geschehen gewisserma.Ben zu einer Stellung
nahme provoziert. Der psychische Ablauf, als ein typischer und all
gemeiner, ist dem Ego ebenso entsprechend wie widersprechend.· Das 
Unbewu.Bte hat daher unter Umstanden Intentionen, die man un
moglich mitmachen kann. Durch die Objektivierung werden diese Ab
sichten, Propositionen und Insinuationen deutlich. Wenn z. B. der Anima
komplex sich konstelliert hat, so erscheint er in der Figur der Anima, 

1 Siehe: Ziele der Psychotherapie. In: Seelenprobleme der Gegenwart. 
2 Siehe: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewu.Bten. 
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die eine bestimmte Psychologie besitzt. Infolgedessen setzt man sich 
mit ihr auseinander, wie man sich mit einem Partner oder Gegner 
auseinandersetzen wiirde, d. h. man personifiziert die Animawirkungen 
als das, was man seIber nicht ist, aber was deutlich etwas willI. Es ist 
daher notwendig, sich mit dem Gegeniiber zu verstandigen, denn sonst 
setzt es sich abgesehen vom BewuBtsein durch. Durch die Auseinander
setzung mit dem Animakomplex wird der Bestandteil, der vom Ego 
aufgenommen werden kann, assimiliert, und was nicht dazu gehort, 
aktiviert mit der Zeit einen neuen Archetypus. Der Animakomplex wird 
dadurch aus einer Figur zu einer Funktion, und an seine Stelle tritt eine 
neue Figur des kollektiven UnbewuBten 2• Der ProzeB geht weiter, bis die 
zurn jeweiligen bewuBten Problem gehorenden objektiv-psychischen Er
fahrungen ausgeschopft sind. 

Durch die Objektivierung der kollektiv-unbewuBten Phantasien ist 
dem Individuum die Erfassung seiner psychischen Innenwelt moglich. 
Es erfahrt das allgemein Psychische als Emotion und als urtiimliche 
Idee, und erlebt auf bildhafte und symbolische Weise alles das, was im 
bewuBten Leben keinen Raum hat, entweder weil es iiberhaupt konkret 
nicht gelebt werden kann, oder weil es noch zu keimhaft ist, urn in bewuBtes 
Leben iibersetzt zu werden. Die aktiven Phantasien haben daher eine 
ahnliche Bedeutung wie das Phantasiespiel des Kindes, sie sind eine Art 
Voriibung fiir spatere Verwendung. Indem das Besondere mit dem AlI
gemeinen konfrontiert wird, sind sie das symbolische Vorausnehmen der 
Selbstgestaltung. 

Die energetische Intensitat von archetypischen Reaktionen liegt einer 
groBen Anzahl von psychischen Vorgangen zugrunde. Ein Archetypus 
wird iiberall da ausgelost, wo man allgemein-menschliches Schicksal erlebt. 
Je nachdem kann er hindernd oder helfend sein, auf jeden Fall aber iiber
steigt er, seiner groBeren Intensitat wegen, die energetische Quantitat 
des personlichen Verhaltens. Schon die erste menschliche Erfahrung, das 
Erlebnis des Kindes von Vater und Mutter, ist mit archetypischen Bildern 
verkniipft, und zwar ganz besonders intensiv, da der Ichkomplex des 
Kindes erst nach und nach gebildet wird. Daher kommt es, daB "Vater
oder Mutterkomplexe" unter Umstanden eine so groBe Wirkung haben 
und bewuBte Intentionen nicht dagegen aufkommen konnen. Mit dem 
reiferen Alter konstellieren sich neue Archetypen, denen die friiheren 
hinderndim Wege stehen. Die Archetypen stellendenAblauf derpsychischen 
Natur dar, so wie er typisch ist fiir das menschliche Leben in seiner Grund
struktur. Die Archetypen enthalten sowohl die allgemeingiiltige Form 
wie die darin investierte Energie fiir den nachsten psychologischen Schritt, 
den das Individuum als allgemein-menschliches Wesen zu gehen hata• 

1 und 2 Siehe: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten. 
3 Das archetypische Bild ist "das notwendige Gegenstuck zum Instinkt, der 

ein zweckmii.Biges Handeln ist, aber auch ein ebenso sinnentsprechendes me zweck. 
maBiges Erfassen der jeweiligen Situation voraussetzt. Diese Apprehension der 
gegebenen Situation wird durch das a priori vorhandene Bild gewahrleistet. Es 
stellt die anwendbare Formel dar, ohne welche die Apprehension eines neuen Tat
bestandes unmoglich ware''. Psychologische Typen, Definition 8. 
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Der ~rimitive steht mit diesen psychischen GesetzmaBigkeiten natiir
licherweise in Beziehung; er wird von dem seiner Lebensstufe gemallen 
Archetypus ergriffen und mull ihm in Form strengster Observanzen 
Geniige tun. Er wird durch die dafiir bestehenden Institutionen dazu 
erzogen und angehalten, sich von der Bedeutung des jeweilig konstellierten 
Prinzipes ganz durchdringen zu lassen - wir wiirden sagen, es vollig zu 
realisieren. Am einschneidensten sind wohl in dieser Hinsicht die Zere
monien, die den Lrbergang vom Kind zum Erwachsenen herstellen. Dem 
Archetypus der Eltern setzt sich der Archetypus des Stammes, der Ge
meinschaft und Verantwortlichkeit entgegen. Die drastischen und grau
samen Mittel, welche die Initiation in den neuen Zustand vollziehen, 
demonstrieren eindriicklich die Macht des zu iiberwindenden Archetypus. 
Durch korperliche und geistige Mutproben - an denen schwache Individuen 
zugrunde gehen konnen - wird der Jiingling zum vollgiiltigen Mitglied 
der Mannergemeinschaft, gewissermallen zum Stammesbiirger, teils er
zogen, teils auf magische Weise, d. h. mittels Einwirkung auf sein Un
bewulltes, verwandelt, wobei der symbolische Vorgang wie die Bedeutung 
der Zeremonie darin liegt, dall das Kind gestorben und an seine Stelle 
ein Mann getreten ist. Daher werden den Initianten auch neue N amen 
gegeben, oder sie miissen sich einen Namen durch eine besondere Leistung 
erwerben. Die Primitiven betrachten einen Stammesangehorigen, der die 
Zeremonien nicht mitgemacht hat, iiberhaupt nicht als Menschen, und ein 
solcher hat dadurch seine Existenz ausgeloscht. 

Ebenso wird ein Mann nicht Hauptling oder Medizinmann bloB durch 
das Privileg seiner Abstammung oder Begabung, sondern er erhalt die 
wirkliche Investitur durch eine besondere Initiation, die ihn zu dem fiir 
seine soziale Funktion notwendigen Wesen macht und sein friiheres Wesen 
als gewohnlicher Mensch austilgt. 

Initiationen subtilerer Art finden sich in fast jeder Religion, mit der 
gleichen Bedeutung, daB nunmehr das blolle Naturwesen zum geistigen 
Menschen geworden ist. 

In unserer Kultur fehlen solche Instrumente der seelischen Entwicklung 
und Wandlung fast vollig, mit dem Resultat, dall der psychischen Gesetz
malligkeit nichts zu Hille kommt, und der Lrbergang von einem Le bens
abschnitt in einen anderen sich bloB auf der bewuBten und personlichen 
Seite vollzieht, das Objektiv-Psychische hingegen sich selbst iiberlassen 
bleibt und damit vom Mitleben und vom Mitgehen mit der bewullten 
Personlichkeit ausgeschlossen ist. Durch BewuBtmachung und Integrierung 
der archetypischen Phantasien wird die psychische Energie aus den fiir 
die jeweilige Altersstufe nicht mehr passenden Archetypen befreit und 
auf die adaquate archetypische Konstellation iibergeleitet. Der psychische 
Fortschritt des Lebens wird moglich, indem der Sinn des neuen Archetypus 
gefunden wird. 

Der Sinn der archetypischen Phantasien kann nicht nur durch Deutung 
gefunden werden wie beim Traum, denn sie reprasentieren psychisches 
Material, das von der Personlichkeit hochstens teilweise assimiliert werden 
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kann. Assimilierbar sind nur die mit dem Kollektiv-UnbewuBten ver
schmolzenen Bestandteile der inferioren Funktionen. Die eigentlichen 
archetypischen Inhalte sind psychologisch nicht Subjekt, sondern Objekt 
und stehen daher der Personlichkeit als das Allgemein-Menschliche gegen
liber. Insofern sie aber allgemeine Ideen reprasentieren, sind sie einer 
teilweisen Interpretation zuganglich. Ihre unpersonliche Natur verlangt 
zu ihrer adaquaten Bewertung das Hinzuziehen von parallelem Material 
aus der Psychologie der Primitiven und aus der Kulturgeschichte, wobei 
die entsprechenden Vergleiche aus der Archaologie, der Mythologie, der 
Religionswissenschaft usw. zu ihrer Beleuchtung dienen. Damit wird die 
allgemeine psychische Bedeutung der Bilder klar. Was sie dem einzelnen 
Individuum im Besonderen zu sagen haben, geht hervor aus ihrer Wirkung 
und aus ihrer Konstellation in der spezifischen Situation. 

Der eigentliche Sinn der archetypischen Phantasien liegt in der Er
fahrung, die sie vermitteln und darstellen. Das Individuum erlebt in der 
psychischenRealitat alle jene urtiimlichen, aller menschlichenNatureigenen 
Emotionen und Ideen, die durch den beschrankten Raum seiner person
lichen Existenz und seines zeitgeschichtlich gebundenen BewuBtseins aus
geschlossen sind. Damit wird es mit der Menschheit und mit dem ge
schichtIichen Hintergrund verbunden, und zugleich auf die Ganzheit 
seiner Seele bezogen, denn die Psyche ist in ihrer Grundstruktur immer 
und iiberall die gleiche und bildet darum die Basis der Verstandigung 
unter Menschen iiberhaupt. 

Die Wirkung der objektivierten archetypischen Phantasien ist die 
Annaherung des personlichen BewuBtseins an die psychische Natur, 
wodurch das BewuBtsein aufs intensivste affiziert wird. Diese Durch
dringung und gegenseitige Einwirkung von BewuBtsein und Objektiv
Psychischem besitzt ebenfalls ihren spezifischen Ausdruck in den Arche
typen der Wandlungl, die den ProzeB des "Erlebens im Bilde und des 
Bildes" darstellen. In seinen Symbolen sind auch die spezifischen Gefahren 
des Prozesses wahrgenommen. Denn indem das BewuBtsein sich der 
autonomen Tatigkeit des Psychischen zuwendet, wird das Ego Objekt 
des Prozesses, womit die Gefahr der Entpersonlichung verbunden ist. 
Das Objektiv-Psychische besitzt die groBere energetische Intensitat und 
zudem sind alle einzelnen Archetypen miteinander kontaminiert, so daB 
das Ego jeweils also nicht nur einem, sondern der Gesamtheit aller bewuBt
seinsfahigen Archetypen gegeniibersteht und damit unter Umstanden von 
ihnen assimiliert werden kann. Indem das Ego seine einseitigen rationalen 
und personlichen Mauern, die es gegen das Objektiv-Psychische auf
gerichtet hat, aufgibt, um der verschiitteten Natur die Tore zu Offnen, 
ist es damit auch allen Gefahren der Natur preisgegeben. Psychische Natur 
und archetypische Bilder sind identisch. 

In der menschlichen Natur ist strukturell alles enthalten, Gutes und 
Boses, Helles und Dunkles, Starkes und Schwaches - kurz alles, was das 
BewuBtsein unterscheiden und in Gegensatze auseinanderreiBen muB. 

1 Siehe: tJber die Archetypen des kollektiven UnbewuBten. 
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Indem <;las Ego sich dem objektiven psychischen ProzeB untersteIlt, 
aktivieren sich auch aIle Gegensatzpotenzen, und damit setzt die Rela
tivierung der bewuBten moralischen und erkenntnismaBigen EinsteUung .ein. 

Daher ist das Ego durch den autonomen psychischen ProzeB bedroht 
von der Auflosung ins Allgemeine und von der UnbewuBtheit der primitiven 
Psyche, die nur kollektiv ist und keine individuellen Unterscheidungen 
kennt. Zu der affektiven Faszination der archetypischen Konstellationen 
kommt als weitere Schwierigkeit hinzu, daB die Eigentatigkeit der Imagina
tion eine adaquate Ubersetzung in die Sprache des BewuBtseins kaum 
ermoglichtl, da keine bewuBten Auffassungsformen fiir die psychischen 
Inhalte vorhanden sind. Waren sie es, dann hatte sich ihr Lebendiges 
bereits abstrahiert in Begriffe und Sprachfiguren. 

Diesen Schwierigkeiten und Gefahren kann das Ego nur begegnen 
mit einem ebenso starken Festhalten an seiner Integritat und an den 
Faktoren seiner konkreten Realitat. Durch diese auBerste Konfliktstellung 
zwischen der besonderen Personlichkeit und dem Objektiv-Psychischen 
werden nun diejenigen archetypischen Symbole erzeugt, welche die 
Problematik des Prozesses abbilden - die Desintegrierung z. B. als Ver
schlungenwerden und die Integrierung als Verwandlung. Solche und 
ahnliche Motive bilden die Wegweiser fiir die Kooperation des Ego mit 
dem Objektiv-Psychischen. 

Die Archetypen der Wandlung sind daher bereits die unbewuBte 
Antizipation der Zentrierung der Gesamtpersonlichkeit, die durch die 
Beziehungnahme auf das Totale Psychische entsteht. Die Bilder der 
Wandlung deuten die Verringerung des Ubergewichtes des Objektiv
Psychischen iiber die bewuBte Personlichkeit an. Indessen wird das innere 
Gleichgewicht zwischen BewuBtsein und UnbewuBtem nur dann her
gesteIlt, wenn der individuelle Personlichkeitskel'll sich auf dem ganzen 
Wege von dem autonomen ProzeB nicht auflosen laBt. Gelingt dies, so 
geht nunmehr der ProzeB iiber in die Bildung der vereinigenden Symbole, 
die Mittel und Weg fiir die Zentrierung der Personlichkeit sind. 

Das vereinigende Symbol gehort zwar seiner Phanomenologie, 
aber nicht vollig seiner Struktur nach zu den Erscheinungsweisen des 
UnbewuBten. Die Bezeichnung "vereinigendes Symbol" ware eine Tauto
logie, wiirde damit nicht ein ganz bestimmter Tatbestand umschrieben, 
der von anderen unterschieden werden muB. 

Der Ausdruck Symbol bezeichnet eine bildhaft ausgedriickte psychische 
Komplexitat, die nicht dutch einen Begriff oder durch irgendeine bewuBte 
Benennung wiedergegeben werden kann, da sie sowohl in ihrer Form wie 
in ihrer Bedeutung Elemente enthalt, die das bewuBte Verstehen iiber
steigen. Ware das nicht der Fall, so konnte oder sollte die "symbolisch" 
ausgedriickte Tatsache in rationaler Sprache wiedergegeben werden. Dann 
handelt es sich aber nicht urn ein Symbol, sondel'll urn eine Allegorie, 

1 fiber die Erfahrung eines archetypischen Bildes (in diesem Fall eines Gottes· 
bildes) und das Ringen um eine bewuBte Assimilierung siehe JUNG: Bruder Klaus 
(Neue Schweiz. Rdsch., Juni 1933). 
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wobei bewuBte und bekannte Inhalte absichtlich in eine Zeichensprache 
iibersetzt sind und daher jederzeit riickiibersetzt werdeu konnen. 

Das Symbol hingegen umfaBt psychische Tatsachen, die zur Zeit noch 
nicht bewuBt sein konnen und die sich auch bei einer spateren BewuBt
werdung unter Umstanden nicht als Ganzes in eine rationale Sprache 
iibersetzen lassen. 

Symbol heillt wortlich etwas, das zusammengebracht oder zusammen
geworfen ist. Es kann also psychologisch definiert werden als zusammen
fassendes Bild von bewuBten und unbewuBten Gegebenheiten. 

Ein wirkliches Symbol kann darum nie restlos gedeutet werden, da es 
das momentane Begreifen iibersteigt. Seine rationale Seite kann der 
bewuBtenErfassung nahegebrachtwerden, indem es mit den entsprechenden 
kulturhistorischen Parallelen verglichen wird. Seine irrationale, d. h. 
unbewuBte Seite aber ist zwar dem Verstand nicht zuganglich, wirkt aber 
um so melIT auf das Gemiit ein. Tatsachlich liegt die Bedeutung des 
lebendigen Symbols vor allem in seiner Wir kung. Es ist "lebende Gestalt" 
(SCHILLER); Erscheinung und Bedeutung sind die zwei unzertrennlichen 
Seiten seines Wesens. Die besondere Form allein vermittelt den besonderen 
Sinn, oder der besondere Sinn wahlt sich die besondere Form. Es liegt 
daher in der Natur des Symbols, daB es nur in objektivierter Gestaltung 
wirksam ist. 

Auch Traume und archetypischePhantasien sind echte Symbole. Sie 
driicken immer komplexe psychische Tatbestande aus, die bewuBtseins
fahig sind und sich noch oder gar nicht rational ausdriicken lassen. Sie 
unterscheiden sich aber sowohl voneinander wie yom vereinigenden Symbol 
durch die Struktur und den Umfang des komplexen Gebildes, wie auch 
durch dessen Relation zum BewuBtsein. 

Der Traum kann grosso modo definiert werden als· ein Symbol, das 
ein im gegebenen Moment konstelliertes, auf die personliche Psychologie 
des Individuums bezogenes komplexes Material darstellt. Dieses Material 
laBt sich durch die Methode der konstruktiven Interpretation - von den 
Ausnahmen der archetypischen Traume abgesehen - in bewuBte Sprache 
iibersetzen und muB yom Individuum psychologisch a8similiert und im 
personlichen konkreten Leben angewendet werden. 

Die archetypische Phantasie ist ein Symbol, das zum gegebenen Moment 
gehOrendes objektiv-psychisches, kollektives Material ausdriickt. Das 
MateriallaBt sich nur vergleichsweise verstehen und muB weniger gedeutet 
als gestaltet und erfahren werden. Die kollektiven Bestandteile der psycho
logisch inferioren Funktionen sind kontaminiert mit kollektiv-psychischem 
Material iiberhaupt, und die Intensivierung der inferioren Funktionen 
fiihrt daher notwendigerweise zur Belebung des kollektiven UnbewuBten. 
Diejenigen Inhalte und Tatigkeiten der inferioren Funktionen, welche yom 
Ego nicht assimiliert werden konnen, weil sie im Gegensatz zur Personlich
keit stehen, werden so in symbolischer Form erlebt. Die symbolische 
Sprache kann nicht in BewuBtseinssprache iibersetzt werden; es konnen 
fiir die einzelnen Inhalte und Vorgange zwar Begriffe gepragt werden, 
die aber dem Geschehen gegeniiber inkommensurabel sind. 
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Die Aktivierung der archetypischen Phantasien ist ein ProzeB, der 
nicht willkiirlich stillgestellt werden kann und so lange andauert, bis das 
die jeweilige Situation kompensierende kollektiv-unbewuBte Material er
schl>pft ist. Das Ego muB sich daher dem symbolischen autonomen ProzefJ 
anpa8sen. Der autonome ProzeB ist die Erfahrung des Objektiv-Psychischen, 
solange dieses dem Ego entgegensteht. Daher erscheint das Objektiv
Psychische personifiziert in typischell Gestalten und Persl>nlichkeiten, mit 
denen das lch sich auseinandersetzen mu.6. . 

Durch die Annaherung des Objektiv-Psychischen an das BewuBtsein 
verandert sich die Phanomenologie der archetypischen Symbole. Das 
kollektive UnbewuBte erscheint nicht mehr in personifizierter Gestalt, 
sondern als Bild des vereinigenden Prozesses seIber in Form von typischen 
Situationen und Ortlichkeiten, von symbolischen Mitteln und Wegen, 
von hilfreichen oder gefahrlichen Tieren, Pflanzen und Elementen. Bei 
alledem bleibt aber das Charakteristische des autonomen Prozesses be
stehen: das Ich erlebt in symbolisch dramatisierter Weise die objektiv
psychische Situation und ist in sie einbezogen. 

Das vereinigende Symbol tritt erst auf, wenn der objektiv-psychische 
ProzeB seinen Hl>hepunkt erreicht hat, d. h. wenn das Psychische als ebenso 
real, als ebenso wirksam und psychologisch ebenso wahr erfahren worden 
ist wie die Welt der auBeren Realitat. Damit steht das Ego wieder einer 
neuen Situation gegeniiber: Es ist in Relation zur psychischen Totalitat 
gesetzt; aber die Totalitat wird nicht als Einheit erfahren, sondern im 
Gegenteil als hl>chste Gegensatzspannung. AuGere und innere Realitat 
sind gleichwertig geworden, aber unvereinbar. AuGen ist die rationale 
Welt des Jetzt und Hier, des Besonderen und Einmaligen, der konkreten 
Menschen und Dinge und der bestimmten Begriffe und Werte. lnnen 
ist die irrationale Wirklichkeit des Zeitlosen, Unbestimmten, Allgemein
Menschlichen, der vieldeutig schillernden Gestalten, der ahnungsreichen 
Ideen und unbeschreiblichen Gefiihle und der fortwahrend sich um
wandelnden Ml>glichkeiten 1. 

Beide Wirklichkeiten sind gleich wahr und gleich bedingend. Sie 
besitzen gleich viel energetische lntensitat, und damit ist jede Bewegung 
zunachst stillgestellt. Das Ich kann weder die Position· der auBeren 
Realitat, noch die Position des Objektiv-Psychischen beziehen, da beide 
gleich giiltig und zwingend sind. Das Ego mu.6 sich daher von beiden 
Positionen distanzieren und an seinem innersten Persl>nlichkeitskern fest
halten, um nicht in die Gegensatze auseinandergerissen und aufgelost 
zu werden. Durch dieses Festhalten an einem Standpunkt aufJerhalb der 
Gegensatze geschieht eine Wirkung auf die Konfllktpositionen, deren 
Resultat ein Symbol ist, das nunmehr gleichwertige Elemente sowohl 
der auBeren wie der objektiv-psychischen Realitat enthalt, dessen Gestalt 
keinem von beiden allein entspricht, wie sie auch nicht eine bloGe Addition 
beider Elemente ist, sondern eine Vereinigung beider auf hl>herem Niveau 
darstellt. 

1 Psychologisch ausgedriickt ist es die Gegensatzspannung .zwischen der typo
logisch superioren und inferioren Einstellung und Funktion. 
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Indem das Ego sich vom Konflikt der Gegensatze distanziert und 
seine individuelle Festigkeit bewahrt, werden die gegensatzlichen Positionen 
des Totalen Psychischen in einem symbolischen Produkt vereinigt. In 
diesem Produkt driickt sich die psychische Totalitat, so wie sie im gegebenen 
Moment konstelliert und erfahrbar ist, symbolisch wirksam aus. Damit 
steht das Ego nicht mehr nur dem Objektiv-Psychischen gegeniiber, sondern 
es ist eine ganz andere Situation gegeben: die Hinwendung des Ego zum 
Totalen Psychischen. 

Die Integritat des Ego ist somit die Bedingung des symbolisch wirk
samen Ausdrucks des Totalen Psychischen. 1m Totalen Psychischen ist 
das Ego aber auch enthalten, es ist sein Inhalt, die eine Komponente neben 
der Komponenteder bewuBten Realitatsfunktion und der Funktion des 
Objektiv-Psychischen. Das Resultat oder die vierte Komponente als 
Zusammenwirken aller Faktoren ist die symbolbildende Funktion, deren 
Produkt daher die psychische Gesamtsituation ausdriickt. Und zwar der 
momentanen Gesamtsituation des Individuums sowohl wie auch seiner 
vergangenen und zukiinftigen Situation. Durch den ProzeB der Be
ziehung zum Objektiv-Psychischen ist die "Einmaligkeit des Gegenwarts
bewuBtseins mit der Urvergangenheit des Lebens verschmolzen worden". 
Die Beriihrung der archetypischen Schichten ist aber die Beriihrung des 
Lebens der Psyche iiberhaupt, der schopferischen Tatigkeit ihres Wesens, 
das auch die zukiinftigen Keime der Personlichkeit in sich tragt. 

Mit dieser neuen Relation des Ego zum Totalen Psychischen verlegt 
sich der Akzent der objektiven psychischen Tatigkeit von dem autonomen 
ProzeB der archetypischen Phantasien auf die symbolische Tatiykeit der 
psychischen Totalitat. 

Die psychische Totalitat kann sich nur symbolisch ausdriicken, eben 
weil sie die totale Struktur und die totalen Moglichkeiten des Individuums 
umfaBt, das individuelle BewuBtsein aber notwendigerweise begrenzt ist. 
In der symbolischen Gestalt wird der jeweils bewuBtseinsfahige Aspekt 
der totalen Personlichkeit dem BewuBtsein nahegebracht. In diesem Sinne 
ist auch das vereinigende Symbol eine kompensatorische Funktion, da es 
BewuBtseinserweiterung vermittelt und das Ego mit den totalen psychischen 
Gegebenheiten im Zusammenhang halt. Es geht aber, anders als der 
Traum und der autonome psychische ProzeB, nicht aus einer mangelhaften 
oder einseitigen Einstellung des BewuBtseins hervor, sondern aus der 
natiirlichen und unvermeidlichen Beyrenztheit des individuellen BewuBt
seins gegeniiber der Ganzheit aller psychischen Daten. Das Symbol 
bringt denjenigen Aspekt der psychischen Totalitat zum Ausdruck, der 
im gegebenen Moment notwendig und moglich ist. 

Das vereinigende Symbol, als Ausdruck der psychischen Gesamt
situation, entstammt also allen momentan konstellierten psychischen 
Faktoren, den bewuBten wie den unbewuBten, den rationalen wie den 
irrationalen, den besonderen und den allgemeinen, den subjektiven, dem 
Ego angehorenden, wie den objektiven des Totalen Psychischen. Es faBt 
aIle Gegensatzlichkeiten in einem Bild zusammen, das den bestmoglichen 
Ausdruck . fiir diese Situation darstellt. Das symbolische Bild bedeutet 
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und bewirkt zugleich die im Augenblick vollkommenste Vereinigung aIler 
im Individuum vorhandenen Gegensatze in einer Gestalt. 

Wie das Symbol aus der Gesamtheit der Faktoren entstanden ist, 
so wirkt es auf die gesamte Psyche ein und spricht aIle Funktionen an. 
Der Intellekt denkt iiber die geschichtlichen und ideellen Zusammenhange 
nach, das Gefiihl ermiBt seinen Wert, die Empfindung nimmt seine be
sondere Wirklichkeit in dieser Gestalt wahr, die Intuition ahnt seine 
Bedeutungs- und Entfaltungsmoglichkeiten. 

An der Phanomenologie des Symbols werden seine Ursprungskompo
nenten sichtbar: 

"Indem das Symbol ans der hochsten und letzten geistigen Errungenschaft 
des Individuums hervorgeht, und zugleich die tiefsten Grlinde seines Wesens ein
schliellen mull, so kann es nicht einseitig aus den hochst differenzierten geistigen 
Funktionen hervorgehen, sondern es mull auch im gleichen Malle den niedersten 
llnd primitivsten Regungen entstammen. Damit diese Zusammenwirkung gegen
satzlicher Zustande iiberhaupt moglich wird, miissen sie beide in vollstem Gegensatz 
bewullt nebeneinander stehen. Dieser Zustand mull eine heftigste Entzweiung mit 
sich selbst sein 1." 

Das vereinigende Symbol ist somit auch ein Mittler zwischen den 
superioren und den inferioren Funktionen. Es spricht beide gleicherweise 
an, die undifferenzierten Funktionen vermoge seiner konkreten Natur 
und die differenzierten Funktionen vermoge seines bedeutungsvollen 
Gehaltes. Die auBerste Gegensatzspannung zwischen den superioren und 
den inferioren Funktionen, und dementsprechend zwischen den gegen
satzlichen Einstellungsmechanismen, bringt aus dem vor aller Differen
zierung und aller Gegensatzlichkeit liegenden psychischen Urgrund den 
symbolischen Inhalt hervor, der sich zu den Gegensatzen kompensatorisch 
verhalt und damit den mittleren Grund bildet, auf dem sie sich vereinigen 
konnen. Das Symbol ist somit der vereinigende Ausdruck fiir den Konflikt 
im BewuBtsein wie fiir den einheitlichen Zustand im UnbewuBten und 
erfaBt die totale Situation in einem komplexen Gebilde, das neuen Sinn 
enthalt und das energetische Potential ist fiir den Fortschritt des Lebens. 

Das vereinigende Symbol wirkt dadurch als neuer psychischer Inhalt, 
welcher der Gesamteinstellung fiir lange Zeit Richtung gibt. Mit dem 
allmahlichen Assimilieren und Verstehen des Symbols entstehen wieder 
neue Gegensatzlichkeiten, da das Symbol nun nicht mehr die Gesamt
situation ausdriickt, sondern yom BewuBtsein assimiliert ist. Damit wird 
das bestehende Symbol zu einem ungeniigenden Ausdruck der totalen 
Gegebenheiten, und aus der neuen Gegensatzspannung muB, wenn sie an 
ihre Spitze gelangt ist, mit der Zeit ein neues Symbol entstehen. 

Der Vorgang der Symbolbildung wird als transzendente Funktion be
zeichnet 2• Die transzendente Funktion ist eine komplexe Funktion, die 
sich auf die Daten des BewuBtseins und des UnbewuBten griindet und die 
den trbergang von bekannten zu unbekannten Faktoren und damit von 
einer Einstellung in eine andere schafft. Ihre Bedingungen sind die 

1 Psychologische Typeu, Definition 51. 
2 Siehe: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten. 
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Konfliktpositionen und ihr ProdUkt ist das Symbol. Sie umfaBt also die 
Voraussetzung wie das Resultat der Symbolbildung. 

Das vereinigende Symbol, als Ausdruck der psychischen Totalitat, 
steht somit zwischen BewuBtem und UnbewuBtem und bewirkt dadurch 
die Zentrierung der Personlichkeit. Das Zentrum ist nun nicht mehr das 
Ego, sondern ein virtueller schopferischer Punkt in der Mitte zwischen 
auBerer und innerer Realitat. Der neue Mittelpunkt ist das Totale Psychi
sche, das seine jeweils moglichen und notwendigen Aspekte dem Ego 
im vereinigenden Symbol erfahrbar macht. Das Ego hat nun keine un
veranderliche Position mehr, sondern bewegt sich in der Richtung des 
Symbols, durch welches es mit den jeweils konstellierten Faktoren des 
Totalen Psychischen in Verbindung gesetzt ist. 

Mit dem vereinigenden Symbol ist das momentane Gleichgewicht 
zwischen Ego und Objektiv-Psychischem hergestellt. Das Ego ist auf 
das Totale Psychische, auf auBere und innere Realitat, symbolisch bezogen. 
Das energetische Gefalle geht vom Totalen Psychischen auf das Ego hin. 

Das vereinigende Symbol ist selbstverstandlich keine endgiiltige Losung, 
sondern eine Aufgabe. Es ist eine symbolische Losung und eine symbolische 
Richtung. Den praktisch gangbaren "mittleren Weg" fiir die Einigung 
der Gegensatze der auBeren und der inneren Realitat zu finden, die 
Individualitat bewuBt und tatsachlich im Leben zu gestalten, der Welt 
und der Seele gleicherweise gerecht zu werden, ist die Angelegenheit - viel
leicht die wichtigste Angelegenheit - des einzelnen Menschen. 

Das Symbol der Zentrierung der Personlichkeit ist auch darin ein 
vereinigendes Symbol, daB es sowohl auf das Ego wie auf das Totale 
Psyc.hische hinweist. Es driickt die spezifische augenblickliche Beziehung 
des Ego zum Totalen Psychischen aus, die besondere Qualitat der Er
fahrung - wie auch die Manifestation des Totalen Psychischen in diesem 
Moment, den jeweilig iiberwiegenden Aspekt der auBeren oder inneren 
Realitat und die Ausgleichung durch die andere Seite. Es hangt von den 
individuellen Faktoren ab, ob der Akzent mehr auf dem Ego oder auf dem 
Non-Ego liegt. 

Das Totale Psychische wird in seiner Erfahrbarkeit Selbst1 genannt -
zur Unterscheidung vom Ich. Es kann definiert werden als relative und 
sukzessive Wahrnehmung und BewuBtheit des Ego in bezug auf das Totale 
Psychische - wie auch als symbolische Funktion,mittels welcher das 
Totale Psychische sich dem Ego manifestiert. Einebegriffliche Defini
tion des Selbst ist aber in jeder Beziehung inadaquat. Es ist nur der 

1 Die psyclwlogische Auffassung des Selbst muB streng unterschieden werden 
von metaphysischen ldeen, wie sie vor allem das indische Denken charakterisieren, 
und ebenso auch von ahnlichen Anschauungen der abendlandischen Mystik. Allen 
Aussagen fiber eine das BewuBtsein transzendierende psychische GroBe mag in 
letzter Linie vielleicht eine analoge Erfahrung zugrunde liegen. Jedoch ihre Formu
lierung, das Wie ihrer Erfahrbarkeit und das Was ihres Wesens, und vor allem die 
Herstellung der Relation zu ihr sind - entsprechend den fundamental differieren
den BewuBtseinslagen - totaliter verschieden. 

Komplexe Psychologie. 7 
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Erfahrung zuganglich, und auch ihr nur bruchstiickweise. Die Integration 
des jeweilig vermittelten symbolischen Aspektes des Totalen Psychischen 
ist gleichbedeutend mit der empirischen Manifestation der individuellen 
psychischen Grundstruktur. Die Beziehung des Ich zum Selbst vermittelt 
dem Individuum eine Empfindung seines eigentlichsten innersten Wesens. 
Das Ego wird damit zur bewuBten Individualitat. Das individuierte Ich 
ist der Trager und Vermittler des Selbst und seiner 
"dunkel geahnten, aber um so deutlicher empfundenen Krafte. Dieses ,Etwas' 
ist uns fremd und doch so nah, ganz uns selbst und doch uns unerkennbar, ein vir
tueller Mittelpunkt von solch geheimnisvoller Konstitution, daB es alles fordern 
kannl." 

Das Selbst ist das Resultat einer Einstellung, die sowohl die bewuBten 
wie die unbewuBten, die kollektiven wie die individuellen psychischen 
Komponenten einbezieht. Mit dieser Einstellung ist das Ego weder nur 
mit dem nach auBen gerichteten BewuBtsein identisch, noch steht es dem 
autonomen und nicht assimilierbaren symbolischen ProzeB gegeniiber, 
sondel'll es ist in Wechselwirkung mit allen psychischen Faktoren, wodurch 
die strukturelle Ganzheit am Leben beteiligt ist. Die Ganzheit ist nun 
Subjekt, und das Ego erscheint als ihr einziger Inhalt und als Objekt ihrer 
Wirkung. "Das individuierte Ich empfindet sich als Objekt eines un
bekannten und iibergeordneten Subjektes." 

"Das Selbst konnte charakterisiert werden als eine Art von Kompensation fur 
den KonfIikt zwischen Innen und AuBen. Diese Formulierung diirfte nicht ubel 
passen, insofern das Selbst den Charakter von etwas hat, das ein Resuitat, ein 
erreichtes Ziel ist, etwas, das nur allmahlich zustande gekommen und durch viele 
Muhen erfahrbar geworden ist. So ist das Selbst auch das Ziel des Lebens, denn 
es ist der volligste Ausdruck der Schicksalskombination, die man Individuum nennt, 
und nicht nur des einzelnen Menschen, sondern einer ganzen Gruppe, in der einer 
den anderen zurn volligen Bilde erganzt. - Mit der Empfindung des Selbst als etwas 
Irrationalem, undefinierbar Seiendem, dem das Ich nicht entgegensteht und nicht 
unterworfen ist, sondern anhangt, und um welches es gewissermaBen rotiert, wie 
die Erde urn die Sonne, ist das Ziel der Individuation erreicht 2." 

Das Totale Psychische kann nur aus seinen Wirkungen erfaBt werden. 
Die Wirkungen sind einerseits das vereinigende Symbol, und andererseits 
die Wirkung des Symbols auf die Personlichkeit. Die Personlichkeit ist 
der Vermittler und der empirische Ausdruck des Totalen Psychischen. 
Das mit ihm in Beziehung stehende Ego ist die bewufJte Individualitat. 
Die sukzessive Integrierung des Totalen Psychischen ist der Individuations
prozeB und das individuell gelebte Leben. 

Die symbolische Gestalt braucht sich nicht unter allen Umstanden 
in einem Bilde auszudrticken. Was Symbol ist odeI' als Symbol wirken 
kann, laBt sich manchmal nur nachtraglich aus der Wirkung feststellen. 
Es kann eine Tat symbolisch sein, ein Mensch kann in einer Situation odeI' 
ffir einen anderen Menschen zum Symbol werden, ein Augenblick voll 
intensivstem, unaussprechlichem Geftihl kann die Bedeutungsschwere odeI' 
die befreiende Losung des Symbols enthalten. Die lebende Gestalt des 
vereinigenden Symbols ist irrational, wie das Wesen del' Psyche, das 

1 und 2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten. 
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sich durch sie ausOriickt. Feststellbar sind einzig die Bedingungen, die 
ein Symbol erschaffen: 

"Die eine QueUe ist das UnbewuBte, welches spontan solche Bilder erzeugt; 
die andere QueUe ist das Leben, das, mit volligster Hingabe gelebt, Ahnungen vom 
Selbst, vom individueUen Wesen gibtl." 

Der IndividuationsprozeB. 
Der IndividuationsprozeB ist die empirische Verwirklichung der psychi

schen Totalitat. Individualitat ist die untrennbare strukturelle Einheit 
des Individuums. Individuation ist die BewufJtwe:rdung dieser Einheit 
und die damit erfolgende Einreihung des Ego in die Gesamtheit der 
psychischen Gegebenheiten, d. h. in den yom aktuellen psychologischen 
Moment jeweils konstellierten Aspekt der Gesamtheit. 

Individualitat besteht a priori, aber unbewuBt. Die unbewuBten 
Komponenten der psychischen Totalitat erscheinen daher an und im 
Objekt. Die Individuation ist ein DijjerenzierungsprozefJ, der das projizierte 
psychische Material aus der Identitat mit dem Objekt lost und dem Subjekt 
integriert. Damit wird das Individuum sich seiner strukturellen Ganzheit 
bewuBt. 

Die psychische Totalitat enthaIt allgemeine und besondere Kompo
nenten. Die Konfrontierung mit den kollektiven Komponenten hat die 
BewuBtwerdung des individuellen Personlichkeitskerns zur Folge. Das Ziel 
der Individuation ist die Entwicklung der individuellen Personlichkeit, 
womit neben der strukturellen Einheit die strukturelle Einzigartigkeit des 
Individuums bewuBt wird. Die Einzigartigkeit ist nur empirisch erfaBbar. 
Sie ist das Resultat der besonderen Art und Weise, mit der das Individuum 
auf die auBeren und inneren kollektiv-psychischen Komponenten reagiert 
und wie es sich zu ihnen verhalt. Die individuelle Einzigartigkeit ist 
einesteils eine apriorische Gegebenheit, andernteils eine Einstellung, namlich 
die BewuBtheit iiber das Vorhandensein der gesamtpsychischen Daten 
und das besondere Verhalten zu ihnen. 
. Die strukturelle Einzigartigkeit ist im Leben des Individuums an
deutungsweise sichtbar, auch wenn es sich ihrer unbewuBt ist. Sie wird 
aber wegen ihrer UnbewuBtheit von realitatsbezogenen wie von inner
psychischen kollektiven Faktoren zugedeckt und scheint dann wie nicht 
vorhanden. Solange das Individuum sich an kollektive N ormen anzupassen 
und sich darin zu behaupten hat, ist dieser Tatbestand ein psychologisch 
richtiger. Er ist die allgemeine Aufgabe der ersten Lebenshalfte. Erst 
nach Erfiillung dieser Aufgabe stellt sich die nachste, das heiBt die An~ 
passung an die psychische Realitat. Man kann daher bei jedem Lebens
alter von einer gewissen Individuation sprechen; der psychologische 
IndividuationsprozefJ ist aber eine Erscheinung der zweiten Lebenshalfte, 
und erfolgt iiberdies nur bei solchen Individuen, deren Totales Psychi
sches nicht in einer schon gegebenen symbolischen Form ausgedriickt 
werden kann. 

1 Das Geheimnis der goldenen Blute. 
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"Die, Eigenart des Individuums ist keineswegs als eine Fremdartigkeit seiner 
Substanz oder seiner Komponenten zu verstehen, sondern viel eher als ein eigen
artiges MischungsverhiiJtnis oder als gradueller Differenzierungsunterschied von 
Funktionen und Fahigkeiten, die an und fUr sich universal sind. Jedes menschliche 
Gesicht hat eine N ase, zwei Augen usw., aber diese universalen Faktoren sind variabel, 
und es ist diese Variabilitat, welche individuelle Eigenart ermoglicht. Individuation 
kann daher nur einen psychologischen EntwicklungsprozeB bedeuten, der die ge
gebenen individuellen Bestimmungen erfiillt, mit anderen Worten, den Menschen 
zu dem bestimmten Einzelwesen macht, das er nun einmal ist. 

Insofern nun das menschliche Individuum als lebendige Einheit aus lauter 
universalen Faktoren zusammengesetzt ist, ist es vollig kollektiv und daher in 
keinerlei Gegensatz zur Kollektivitat. Eine individualistische Betonung der Eigenart 
setzt sich daher in Widerspruch mit dieser Grundtatsache des lebendigen Wesens. 
Die Individuation hingegen erstrebt eben gerade eine lebendige Zusammenwirkung 
aller Faktoren. Da die an sich universalen Faktoren aber stets nur in individueller 
Form vorhanden sind, so bringt ihre vollige Beriicksichtignng auch eine in d i v i due 11 e 
Wirkung hervor, die durch nichts anderes, am wenigsten durch Individualismus, 
iiberboten werden kann. 

Der Zweck der Individuation ist nun kein anderer, als das Selbst aus den 
falschen HUllen der Persona einerseits und der Suggestivkraft unbewuBter Bilder 
andererseits zu befreien 1. " 

Individuation konnte daher mit "Selbstwerdung" iibersetzt werden. 
Das Selbst zeigt aber, je nach Lebensalter und Lebenslage des Menschen, 
andere Aspekte der notwendigen Verwirklichung. Daher ist die Psychologie 
des Individuums in seinen verschiedenen Altersstufen eine verschiedene. 
Der individuelle Kern kann zwar in allen sichtbar sein; jedoch hat jede 
Altersstufe ihre bestimmte Problematik, bei der individuelle Variation, 
aber kein willkiirliches Ab- und Ausweichen moglich ist ohne einschneidende 
Storung, d. h. Entzweiung mit der fundamentalen psychischen Gesetz
maBigkeit. 

Das archetypische Bild, das diese psychische GesetzmaBigkeit seit 
Urzeiten symbolisiert, ist das Bild des Sonnenlaufes. Wie die Sonne fiir 
unser Auge des Morgens am Horizont aufsteigt, am Mittag den Zenith 
erreicht und am Abend ins Meer versinkt, steigt die seelische Lebenskurve 
des Menschen in der Jugend auf, entfaltet sich im Lebensmittag und neigt 
sich mit dem Beginn der zweiten Lebenshalfte allmahlich dem Tode zu. 
Dies heiBt in psychologischer SpraGhe: das psychische Leben des Kindes 
geht aus tiefer UnbewuBtheit hervor, der junge Mensch wird seiner selbst 
und der auBeren Wirklichkeit bewuBt und erreicht als Erwachsener jene 
BewuBtheit, die das Vollbringen der notwendigen Lebensaufgaben er
moglicht. Dann wendet sich die psychische Energie allmahlich dem Innern 
zu, indem das UnbewuBte von neuem aktiviert ist und so der auBeren 
Anpassung die Anpassung an die Psyche folgt - in letzter Linie wohl 
als Vorbereitung auf den Tod. Der IndividuationsprozeB im eigentlichen 
Sinne ist daher ein Problem des reifen Menschen. 

Das kleine Kind ist noch ganz identisch mit dem kollektiven Un
bewuBten; es lebt psychologisch noch nicht sein eigenes Leben und ist 
von der Psyche der Eltern noch ununterschieden. Erst ungefahr in den 
Pubertatsjahren beginnt die Unterscheidung und Betonung des Ich und 

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten. 
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damit der Anfang einer wirklichen BewuBtwerdung. Das BewuBtsein 
ist nun normalerweise ganz nach AuBen gerichtet, und das psychologische 
Problem ist die Bewaltigung der Aufgaben, die das Leben an den er
wachsenen Menschen stellt: Beruf, Heirat, Beziehungen und Verpflichtungen 
aller Art. Zu diesem Zwecke geschieht die hochstmogliche Differenzierung 
der superioren Funktionen und damit die absichtliche Hintanhaltung aller 
storenden und allzu subjektiven psychischen Faktoren. Zu den storenden 
Faktoren gehort auch ein zu weitgehendes Mitschleppen der Vergangen
heit, d. h. der Einstellung, die in der Kindheit und Jugend maBgebend 
war, also auch der ursprUnglichen UnbewuBtheit. Das Totale Psychische, 
aus dem das Kind hervorging, ist in der ersten Lebenshalfte das Hindernis, 
das der Anpassung an die auBere Realitat am meisten im Wege steht. 
Denn groBtmogliche Objektivitat der AuBenwelt und ihren Anforderungen 
gegeniiber ist die Aufgabe und das Ziel des Erwachsenen in der ersten 
Lebenshalfte. 

Um die Lebensmitte herum verandert sich die psychische Situation 
und damit die Psychologie des Individuums1. Die psychische Energie, 
die bisher im Ausbauen und Festigen der personlichen Einstellung und 
der sozialen Lage investiert war, wendet sich nun demjenigen Objekt zu, 
das bis dahin im Hintergrund stand, namlich der Psyche selbst mit ihrem 
spezifischen Leben und ihren besonderen Anforderungen. Das BewuBt
sein muB sich von der Erfassung der AuBenwelt der Erfassung des Psychi
schen zuwenden, und das Ego sieht sich nunmehr in einer Lage, wo es 
nicht mehr die Suprematie besitzt, sondern wo noch andere Faktoren ihr 
Recht verlangen. Denn es scheint zur Vollendung des menschlichen Lebens 
zu gehoren, daB nicht nur die Anpassung nach AuBen, sondern auch die 
Anpassung nach Innen konsequent und objektiv geleistet werde. 

Das Erste, was durch die Orientierung nach Innen zum psychologischen 
Problem wird, ist die Erkenntnis der Identifizierung des Ego mit der will
kiirlich zurechtgeformten Personlichkeit, der Persona, die auf der Grund
lage der superioren Funktionen und der typologischen Einstellung teils 
instinktiv, teils absichtlich zustande kommt. Damit werden die inferioren 
Funktionen, die bisher nur als unangenehme MiBverstandnisse und Ein
briiche in die superioren Funktionen behandelt wurden, zum Objekt der 
psychologischen Auseinandersetzung. Und zwar kann dieses Problem aus 
Einsicht entstehen, indem das Individuum fiihlt, daB sein Leben eine Art 
von Leerlauf geworden ist. Meist aber ist der Mensch schon in eine Situation 
geraten, in welche ihn die aktivierten inferioren Funktionen gebracht 
haben und die mit den superioren Funktionen allein nicht bewaltigt werden 
kann, so daB aus beiden GrUnden die psychologische Situation von auBen 
gesehen sich anfiihlt, als ob man stecken geblieben oder in einer Sackgasse 
gelandet sei. Aus diesem Zustand fiihrt die BewuBtmachung der inferioren 
Funktionen heraus. Diese Aufgabe ist aber deshalb hochst schwierig und 
kompliziert, weil die inferioren Funktionen mit allen iibrigen unbewuBten 
Inhalten kontaminiert sind und daher die Assimilierung und Differen
zierung der inferioren Funktionen zu der Auseinandersetzung mit dem 
kollektiven UnbewuBten fiihrt. 

1 Siehe: Die Lebenswende. In: Seelenprobleme der Gegenwart. 
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Damit steht das Ego in einer innerpsychischen Welt, mit demes 
zunachst genau so identisch ist, wie das Kind seiner auBeren Umgebung 
gegeniiber. Und wie das Kind allmahlich seine Umgebung erkennen und 
sein Ich davon unterscheiden lernt, so sieht sich der Mensch der zweiten 
Lebenshalfte mit einer Welt von psychischen'Phanomenen und Objekten 
konfrontiert, die er erfahren und erkennen und von denen er sein Ego 
unterscheiden muB. 1m volligen Unterschied zu den Inhalten des per
sonlichen UnbewuBten konnen die kollektiven unbewuBten Inhalte nicht 
in das Ego einbezogen und ihm assimiliert werden, sondern stehen ihm 
als psychische Objekte und Tatsachen gegeniiber. Die Identifizierung mit 
ihnen hat eine Inflation des Ego zur Folge, d. h. psychologisch eine 
Auflosung des Ich, wodurch es zum Spielball der objektiv-psychischen 
Faktoren wird. 

Die den· inferioren Funktionen anhangenden kollektiven Elemente, 
die nicht zum Ego gehoren, prasentieren sich indessen durchaus und 
intensiv so, als ob sie personlich seien. Die Unterscheidung kann nur 
dadurch geschehen, daB das Ego seine individuelle Festigkeit bewahrt, 
zugleich aber auch dem psychologischen Non-Ego Existenz und Aktivitat 
zuerkennt und sie als Inhalte seines umfassenderen Subjektseins versteht 
und erfahrt. Damit beginnt der ProzeB der Auseinandersetzung mit dem 
Objekt-Psychischen. 

Es ist in einem kurzen theoretischen UmriB des Individuationsprozesses 
unmoglich, mehr als eine bloBe Erwahnung einzelner Phanomene des 
kollektiven UnbewuBten zu geben. Zu einem umfassenden Verstandnis 
ware es notwendig, das Material und den autonomen ProzeB ausfiihrlich 
darzustellen. Es muB dazu auf JUNGs Schriften verwiesen werden. 1m 
Grunde wird allerdings auch ihr Studium ein volliges Erfassen dieser 
eigentiimlichen Psychismen nicht ermoglichen, da nur die eigene Erfahrung 
ein adaquates Bild von ihnen zu vermitteln vermag. Der objektiv
psychische ProzeB ist dem BewuBtsein nicht zuganglich ohne spezifische 
psychologische Kenntnis und Technik und ohne eine besondere psycho
logische Einstellung. Es ist darum hervorzuheben, daB es sich beim 
kollektiven Psychischen urn Phanomene und Erfahrungen handelt, die 
JUNG als Erster wissenschaftlich erkannt und beschrieben hat. 

Die Bilder des kollektiven UnbewuBten sind zwar nicht erst durch die 
Komplexe Psychologie anschaulich geworden. Sie sind im Gegenteil 
- wenn auch in schon iiberarbeiteter Form - vor aller Augen in Gestalt 
der mythischen und religiosen Symbole, angefangen beirn primitiven Geist 
bis hinauf zu den differenziertesten Religionen. Indessen sind sie nie als 
psychische Bilder verstanden worden, als Bilder namlich, welche das 
Leben und Wesen der Psyche selbst sind und ausdriicken. Auch wo 
einzelne, z. B. groBe Dichter und Kiinstler, ihren Stoff aus dieser inneren 
Erfahrungswelt schopfen, wird er nicht als objektiv-psychische Erfahrung 
gesehen, sondern asthetisch motiviert, ohne Riickbeziehung auf das ihn 
gestaltende Subjekt oder auf den allgemein menschlichen Gehalt. Und 
zwar geschieht dies nicht nur von den Interpreten, sondern von den 
Schaffenden selbst. GewiB ist die asthetische Bearbeitung eines psychischen 
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Inhaltes etwas Spezifisches, das Wesen des Kiinstlers Bestimmendes. 
Das hindert aber nicht, daB der Stoff seiner unbewuBten Phantasie ent
stammt, der "miitterlichen Schopferkraft des mannlichen Geistes " , und 
daher das Menschliche irgendwie angeht. Genau wie auch eine hoch
differenzierte religiose oder philosophische Idee, wenn sie aus dem Un
bewuBten hervorgewachsen ist, unter Umstanden Wesentlicheres iiber 
den Sinn und Geist einer historischen Epoche vermittelt, als was die 
Zeitgenossen selbst dariiber dachten. 

Demgegeniiber bringt die Komplexe Psychologie zwei neue Tatsachen: 
eine Erfahrung und eine Erkenntnis. Das psychische Bild wird als U r
phanomen erlebt, nicht in einer yom BewuBtsein verarbeiteten, dogmati
sierten Form - die es auch schon in der primitiven Mentalitat besitzt -, 
sondern so, wie es aus dem psychischen Stoff unmittelbar hervorgeht. 
Es ist deshalb weder asthetisch, noch gedanklich, noch iiberhaupt irgendwie 
differenziert, sondern von schillernder Gestalt und vielfaltiger Bedeutung. 
Das unbewuBte Bild ist ein Keim, gewachsen auf dem seelischen Urgrund, 
der Imagination, die vor der Differenzierung der psychologischen Funktionen 
Gedanke und Gefiihl, Ahnung und Empfindung, auBere und innere Wirk
lichkeit in einem Symbol zusammenschaut, das als Stoff und Inhalt, 
Form und Idee Grundlage ist fiir den bewuBten Geist. 

Zweitene beziehen sich diese keimhaften Bilder nicht auf irgendeine 
"AuBenwelt" asthetischer oder intellektueller Natur, sondern sie gehen 
den Menschen seIber ganz unmittelbar an. Sie sind in seiner Seele ge
wachsen, aus seinem subjektivsten Leben, aus diesem und jenem per
sonlichen Konflikt entstanden. Sie sind sein seelisches Drama, sie sind 
Wesen aus seiner Psyche, ja sie sind das Wesen der Psyche selbst. Sie 
sind das Auch-Ich des Menschen, das Andere in ihm, das ihn erst ganz 
macht. Sie sind die Mittler, die das autonome Leben der Psyche ver
wirklichen. 

Durch die Wirkung des Objektiv-Psychischen auf das BewuBtsein 
wird ein Zustand hergestelIt, in welchem der Mensch anfangt, mit seinem 
Wesen zu experimentieren, wo "nichts mehr fiir immer gegeben und 
hoffnungslos versteinert ist", ein Zustand, in dem aber auch keine absolute 
Sicherheit mehr herrscht, sondern alles im Werden und daher mehr oder 
weniger relativ ist. 

Damit, daB das bloBe GegenwartsbewuBtsein durch die Integration 
des kollektiven UnbewuBten erganzt wird, entsteht ein erweitertes BewuBt
sein, das historische Kontinuitat fiihlt. Indem aber das IchbewuBtsein, 
als gewissermaBen hochste Spitze des gegenwartigen Zeitgeistes, mit dem 
kollektiv-unbewuBten Menschheitsgeiste zusammenstoBt, wird auch dieser 
letztere aus dem schattenhaften und immer gleichen Zustand des bloB en 
psychischen Seins erweckt und verwandelt, so daB er wohl sein allgemeines 
Wesen behalt, aber dennoch diesem einen Individuum in diesem einen 
Augenblick die allerpersonlichste Erfahrung und den einzigartigen Sinn 
seines Lebens erschlieBtl. 

1 Die Erfahrung des Objektiv.Psychischen hat von jeher ihren Niederschlag 
gefunden in den "urtiimlichen Bildern". Es sind die Bilder der "Nachtmeerfahrt", 
des Kampfes mit dem Drachen, der das Kleinod hiitet, der Gefahren der Seele in 
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"Dieses weitere BewuBtsein ist niclit mehr jener empfindliche, egoistische 
Knauel von personlichen W1inschen, Befiirchtungen, Hoffnungen und Ambitionen, 
der durch unbewuBte personliche Gegentendenzen kompensiert oder etwa auch 
korrigiert werden muB, sondern es ist eine mit dem Objekt, der Welt, verkniipfte 
Beziehungsfunktion, welche das Individuum in eine unbedingte, verpflichtende und 
unauflosbare Gemeinschaft mit der Welt versetzt. Die auf dieser Stufe entstehenden 
Verwicklungen sind nicht mehr egoistische Wunschkonflikte, sondern Schwierig
keiten, die sowohl mich wie den anderen angehen. Es handelt sich auf dieser Stufe 
in letzter Linie um kollektive Probleme, welche das kollektive UnbewuBte in Bewe
gung setzen, weil sie einer kollektiven und nicht einer personlichen Kompensation 
bediirfen. Hier konnen wir es nun erleben, daB das UnbewuBte Inhalte prodnziert. 
die nicht bloB fiir den betroffenen Einzelnen, sondern auch fiir die Andern. ja Bogar 
fiir viele und vielleicht fiir alle giiltig sind 1." 

Der Individuationsproze13 in dieser spezifischen Form hat zwei Voraus
setzungen, die ihn in Bewegung bringen konnen. Die eine ist die psycho
logische Analyse, die andere eine Lebenssituation, welche die totale Ein
setzung des Menschen verlangt. Beide Voraussetzungen haben eine ge
wisse LebensreiIe und die selbstverstandliche Erfiillung der normalen 
Pflichten einer angepa13ten Existenz zur Bedingung. 

Beiden gemeinsam ist jedoch das unerla13liche Kriterium der psycho
logischen Beziehung zu einem anderen Menschen, welcher der Problematik 
objektiv gegenubersteht, d. h. nicht seIber in sie verwickelt ist. 1m FaIle 
der Analyse ist es der professionelle Psychologe, im Fane der spezifischen 
Lebenssituation ein Mensch, der seIber die Erfahrung des Objektiv
Psychischen gemacht hat und die notigen psychologischen Kenntnisse 
besitzt. 

Die Relation zum Andern ist deshalb unerli:i.13lich, weil dieser dem 
autonomen Proze13 gegenuber die besondere menschliche W irklichkeit ver
tritt und dem SUbjekt dadurch das Festhalten und die DiIferenzierung 
seinei' menschlichen Beziehungsfunktion ermoglicht. Nur indem die Be
ziehungsfunktion in ihrer Integritat erhalten bleibt, ist dem kollektiven 
Psychischen gegenuber ein objektiver Standpunkt gewahrleistet. 

In der psychologischen Analyse werden die archetypischen Inhalte 
mit dem Einsetzen des autonomen Prozesses unvermeidlicherweise auf den 

der Unterwelt und im Zustand nach dem Tode und vor der Wiederverkorperung. 
wie sie im agyptischen und tibetanischen Totenbuch beschrieben sind; es sind die 
kosmogonischen Symbole der gnostischen Philosophien, der ins Stoffliche verhiillten 
Vorgange des alchemistischen Verwandlungsprozesses, und so fort. Es sind die 
Bilder des essentiellen Problems der Menschheit, des Problems der BewuBtwerdung, 
des Kampfes des BewuBtseins gegen die UnbewuBtheit, die ihm zunachst als damoni
scher Feind gegeniibersteht, die aber zugleich den kostbarsten Schatz enthalt: das 
schopferische Leben des Psychischen und die BewuBtseinserweiterung, die mit 
seiner Integration gewonnen wird. Die BewuBtseinserweiterung besteht in der 
Wiederverkniipfung des ephemeren, rationalen, nach AuBen orientierten, vom 
Instinkt abgeriickten BewuBtseins mit den Symbolen, die "ewig lebendig die Unter
griinde unserer Seele erfiillen. Volligstes Leben ist nur in lJbereinstimmung mit 
ihnen moglich, Weisheit ist Riickkehr zu ilInen. Es handelt sich in Wirklichkeit 
wedel' um Glauben noch um Wissen, sondern um die Ubereinstimmung unseres 
Denkens mit den Urbildern unseres UnbewuBten, welche die unvorstellbaren Mutter 
jedes Gedankens sind, welchen auch immer unser BewuBtsein zu ergrubeln vermag". 
(Die Lebenswende.) 

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten. 
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Psychologen projiziert1 und damit ist das adaquate menschliche Verhalten 
des Subjektes in Frage gestellt. Die phantastischen Elemente miissen 
daher vom Projektionsobjekt unterschieden und als innerpsychische 
Faktoren erkannt werden. Nur wenn die menschliche Realitat des auBeren 
Non-Ego wahrgenommen wird, kann auch die Realitat des Objektiv
Psychischen vom Ego unterschieden werden. Mit dem Eintreten des 
Individuationsprozesses werden daher zweierlei besondere Beziehungen 
zum Problem: eine individuelle Beziehung zum menschlichen und eine 
individuelle Beziehung zum innerpsychischen Objekt - entsprechend 
den beiden Beziehungskategorien des menschlichen Wesens: der Beziehung 
zum anderen Menschen und der Beziehung zu sich seIber. Die Relation 
zwischen Subjekt und Objekt ist eine fundamentale Gegebenheit des 
Menschen und umfaBt in allererster Linie seine menschlichen Beziehungen. 
Wenn dort psychologisch etwas Wichtiges nicht in Ordnung ist, so fehlt 
auch der Menschlichkeit des Subjektes ein wichtiges Stiick. 

RICKERT bezeichnet die Einheit der Subjekt-Objekt-Relation als hetero
logisches Prinzip. Die psychologische Analyse konnte somit nach RICKERT 
ein heterothetisches Verfahren genannt werden. Heterothesis ist ein Denk
prinzip, das die Antithesis nicht als Negation bewertet, da die Thesis 
das Eine, Identische nur mit Riicksicht auf die Thesis des Andern 
hervorbringt. 

"Eine logische ,Prioritat' des Einen vor dem Andern gibt es in keiner Weise. 
Sie gehoren nicht nur notwendig zusammen, sondern sind auch logisch einander 
vollig ,aquivalent'. DasEine und das Andere erganzen einander positiv und bilden 
zusammen das Ganze. tJberall stellt sich das letzte, was wir zu denken vermogen, 
als eine Zweiheit dar. Wollen wir die Welt theoretisch erfassen, so miissen wir sie 
als das Eine und das Andere denken 2." . 

Man konnte die psychologische Analyse in der RICKERTschen Termino
logie daher abgekiirzt definieren als einen ProzeB, der aus der Identitat 
durch die Heterothesis zur Synthesis gelangt, was psychologisch bedeutet: 
das auf die psychischen Tatsachen unbezogene BewuBtsein wird durch 
die Analytische Situation an die Realitat des Non-Ego herangefiihrt und 
gewinnt dadurch eine Beziehung zum Totalen Psychischen. Dabei ist 
allerdings Voraussetzung, daB in der Analytischen Beziehung das hetero
logische Prinzip auch von seiten des Psychologen mit der gleichen Un
bedingtheit anerkannt werde. Er "analysiert" nicht mit theoretischer 
Distanz ein Objekt, sondern ist 
"ebensosehr ,in der Analyse' wie der Patient. Denn wie man es auch drehen und 
wenden mag, die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist eine personliche Beziehung 
innerhalb des unpersonlichen Rahmens der arztlichen Behandlung. Es ist mit 
keinem Kunstgriff zu vermeiden, daB die Behandlung das Produkt einer gegenseitigen 
Beeinflussung ist, an welcher das ganze Wesen des Patienten sowohl wie das des 
Arztes teilhat. In der Behandlung findet die Begegnung zweier irrationaler Gegeben
heiten statt, die nicht abgegrenzte, bestimmbare GroBen sind, sondern neben ihrem 
vielleicht bestimmbaren BewuBtsein eine unbestimmbar ausgedehnte Sphare von 

1 Siehe JUNG: Das UnbewuBte im normalen und kranken Seelenleben, 2. Auf I. 
Ziirich: Rascher & Cie. 1926. 

2 RICKERT: Allgemeine Grundlegung der Philosophie. Tiibingen: J. C. B. Mohr 
1921. 
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UnbewuBtheit mitbringen. Darum ist auch fiir das Resultat einer seelischen Behand. 
lung die Personlichkeit des Arztes, sowie des Patienten, oft so unendlich viel wich. 
tiger, als was der Arzt sagt und meint, obschon letzteres ein nicht zu unterschatzender 
Storungs. oder Heilfaktor sein kann. Das Zusammentreffen von zwei Personlichkeiten 
ist wie die Mischung zweier verschiedener chemischer Korper: tritt eine Verbindung 
iiberhaupt ein, so sind beide gewandelt 1." 

J UNG nennt darum die Methode der psychologischen Analyse ein 
dialektisches Verfahren, ein Zwiegesprach oder eine Auseinandersetzung 
zwischen zwei Personen: 

"Eine Person ist - im Sinne der Dialektik - ein psychisches System, welches, 
im Falle der Einwirkung auf eine andere Person, mit einem anderen psychischen 
System in Wechselwirkung tritt. 1m Gebiet eines dialektischen Verfahrens muB 
der Arzt aus seiner Anonymitat heraustreten und Rechenschaft von sich seIber 
geben, genau das, was er von seinem Patienten verlangt z." 

Das dialektische Verfahren aHein wird der Individualitat des Indi
viduums gerecht. Es ist 
"ein volliger Verzicht auf Theorien und Praktiken zugunsten einer moglichst un· 
prajudizierten Haltung. Der Therapeut ist nicht mehr das handelnde Subjekt, 
sondern ein Miterlebender eines individuellen Entwicklungsprozesses. Unter allen 
Umstanden ist die oberste Regel eines dialektischen Verfahrens, daB die lndivi· 
dualitat des Kranken dieselbe Wiirde und Daseinsberechtigung wie die des Arztes 
hat, und darum alle individuellen Entwicklungen im Patienten als giiltig zu betrachten 
sind, insofern sie sich nicht selbst korrigieren. - Eine andere Quelle des dialektischen 
Verfahrens ist die Tatsache der mehrfachen Deutbarkeit symbolischer Psychismen. 
Die lndividualitat des Patienten entscheidet in letzter Linie iiber die Deutung." 

Die individuelle Beziehung zum Psychologen ist die Vorstufe der 
individueHen EinsteHung des Individuums gegeniiber den anderen Menschen 
und der AuBenwelt iiberhaupt - eine Aufgabe, die innerhalb der psycho
logischen Analyse nur begonnen, aber erst in der Wirklichkeit gelost 
werden kann, wie auch die Integrierung der Symbole des autonomen 
Prozesses ebenfalls der volligen Verwirklichung im Leben bedarf. Die 
psychologische Analyse gibt nur das Mittel in die Hand, mit welchem die 
Beziehung zum Totalen Psychischen anerkannt und erfahren werden kann. 
Bei einer spateren Konstellierung neuer Probleme aktivieren sich wiederum 
neue unbewuBte Inhalte, denn das Ganze des Menschen ist erst mit dem 
Tode zu Ende gelebt. 

Wenn durch eine Lebenssituation die Forderung der Individuation an 
einen Menschen herantritt, so sieht er sich dadurch ebenfalls in eine "Ana
lytische Situation" gestellt. Das heiBt, er ist mit einem Problem kon
frontiert, das er ohne Auseinandersetzung mit dem kollektiven UnbewuBten 
nicht zu losen vermag. 

Die Situation besteht darin, daB das Objektiv-Psychische aktiviert 
ist und seine Inhalte auf ein menschliches Objekt projiziert werden, wo
durch die schwierigsten Verwicklungen und heftigsten Erschiitterungen 
entstehen. Alles Psychische, das konstelliert, aber aus Tragheit, Un
achtsamkeit oder Furcht im unbewuBten Zustande belassen wird, besitzt 

1 Probleme der modernen Psychotherapie. 
2 Grundsatzliches zur praktischen Psychotherapie. 



Struktur. 107 

energetische Intensitat und Wirksamkeit und wandert, wenn das Subjekt 
sich davon dissoziiert, nach dem Gesetz des geringsten Widerstandes in 
die Umgebung und in diejenigen Objekte ab, mit denen es besonders 
stark verbunden ist. Infolgedessen werden auch die Andern davon affiziert 
und unter Umstanden gezwungen, die Rolle des ihnen delegierten Seelen
teiles zu spielen. Der Andere erleidet dann die Wirkungen, die das 
Subjekt umgeht. 

Es ist darum klar, daB es den menschlichen Beziehungen nur forderlich 
ist, wenn die "participation mystique" mit den Mitmenschen so weit als 
moglich aufgehoben und der durch den Andern dargestellte psychische 
Inhalt dem Subjekt integriert wird. Es kann sich allerdings erst nach 
erfolgter Unterscheidung der Projektionen yom Projektionsobjekt heraus
steIlen, ob dieses nur GefaB war ftir subjektive Inhalte, oder ob im Gegen
teil der Projektion die Notwendigkeit zu einer volligeren, d. h. individuellen 
Beziehung zugrunde lag. Daher beruht der Widerstand gegen die psycho
logische Einsicht oft nicht nur auf dem Widerwillen, tiber sich seIber 
klar zu werden, sondern auch auf der Furcht, mit der Zurticknahme der 
Projektionen dem Objekt seinen Wert zu entziehen. Die individuelle 
Bedeutung des Objektes ist aber eine Schicksalsfrage, die nicht im Belieben 
der Beteiligten liegt. "Seele zu haben, ist das Wagnis des Lebens." 

Die mit dem IndividuationsprozeB erfolgende Integrierung des Objektiv
Psychischen erzeugt nicht etwa einen Zustand der Beziehungslosigkeit 
und unbertihrbaren Isolierung, sondern ist im Gegenteil die Grundlage 
einer unbedingteren Verbundenheit, als sie die bloBe Oberflachenberiihrung 
mittels der superioren Funktionen und der Persona-Einstellung ermoglicht. 
Die inferioren Funktionen konnen nur relativ differenziert werden und 
behalten daher ihre Eigenschaft der Bezogenheit auf Aligemein-Psychisches 
immer bei. Damit ist eine totalere und natiirlichere Verbundenheit mit 
dem Menschlichen gegeben, eine bewuBte und erlebte Partizipation, die 
sowohl im Erleiden von Einwirkungen, wie auch in Wirkungen der indi
viduellen Eigenart auf die Andern besteht. 

Die Erfahrung des Objektiv-Psychischen ist gebunden an den aIler
banalsten und geringsten Durchgangspunkt, namlich an das Ernstnehmen 
der allersubjektivsten personlichsten Tatsachlichkeit. Die Seele erfahrt 
nur der, der sich nicht urn sich seIber herumdrtickt. 

Das psychische Objekt, dem der Mensch in seiner inneren Welt daher 
zuerst entgegentritt, ist die Figur des Schattens. Der Schatten ist immer 
von gleichem Geschlecht wie das Subjekt, aber von wesentlich anderer 
Beschaffenheit als das Ego. Er ist dessen dunkles Spiegelbild. Schatten 
ist, was nicht im Lichte des BewuBtseins steht und was nicht zur Rohe 
der bewuBten Leistungen aufsteigen kann, weil es an der inharenten 
menschlichen Unzulanglichkeit, Tragheit und Bosheit teilhat. Der Schatten 
enthalt aIle Un- und Gegenwerte des Ego. Er ist moralisch und geistig 
von minderwertigerer Qualitat und tiberdies nicht auf derselben Rohe 
des Zeitgeistes wie das Ich; es hangen ihm allerhand Reste der naheren 
und ferneren Vergangenheit an. Insofern die menschliche N atur an den 
universalen Eigenschaften partizipiert, enthalt die kollektive Psyche die 
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Moglichkeiten aller Hohen und Tiefen der Menschheit. Der Schatten 
steht daher immer auf der anderen Seite, dort wo das Ego nicht steht. 
Er ist das alter ego, das lch, das ich auch bin, nicht in meiner individuellen 
BewuBtseinswelt, sondern in der Welt der totalen psychischen Wirklichkeit. 
Der Schatten ist nicht identisch mit dem Ego, und seine BewuBtmachung 
nimmt diesem keine seiner Qualitaten weg, aber sie werden iiber das 
Personliche und Zeitgebundene hinaus zum AllgemeinmenschIichen erganzt. 

Wie die Persona alles das enthalt, was man den auBeren kollektiven 
Werten entsprechend vor sich selbst und den anderen sein und darstellen 
will, so erscheint im Schatten alles, was ebenfalls zur kollektiven mensch
lichen Natur gehort, was man aber aus moralischen, asthetischen, gedank
lichen und anderen Griinden verwirft und nicht aufkommen laBt, weil 
es mit den bewuBten Prinzipien nicht iibereinstimmt und als unpraktisch 
oder unsinnig erscheint; weswegen die Wirksamkeit des Schattens ofter 
einemKobold gleicht, dereinen mit den unerwartesten und unangenehmsten 
Streichen iiberrascht und erschreckt. Er ist dort am Werke, wo man sich 
gehen laBt, wo einem eine Dummheit passiert, wo man zu seinem eigenen 
Entsetzen in einer anscheinend selbstlosen Tat auch hochst egoistische 
Motive entdeckt oder neben einem hohen Gefiihl eine niedrige Kritik des 
Objektes auftaucht, oder wo man sich auf Gemeinheiten ertappt. 

Der Schatten ist der dunkle Bruder, der das Ego iiberallhin begleitet, 
er ist das Andere in uns, das auch mitleben will, damit wir ganz seien. 
Er ist immer dort, wo das Ego nicht ist. Wenn es oben ist, ist er unten; 
wenn es tiichtig ist, so ist er unzuverlassig; sind wir dem Temperament 
nach modern, so ist der Schatten altmodisch; sind wir konservativ, so 
ist er rebellisch. Der Schatten kompensiert nicht die einseitige bewuBte 
Einstellung, sondern er ist komplementar zu unserer wirklichen Person
lichkeit, die immer nur ein Ausschnitt des Aligemeinmenschlichen sein 
kann, eine Variante und besondere Spielart des menschIichen Wesens. Sind 
wir daher das Eine, so ist der Schatten das Andere, unsere halb sub
stanzielle Spiegelgestalt in der dunklen Hintergrundswelt. Wenn wir uns 
dessen bewuBt sind und ihn mitleben lassen, so halten wir uns an MaB 
und Mitte und werden damit dem paradoxalen Wesen der Psyche gerecht. 
Denn wenn wir uns wirklich und unbedingt in eine Situation hineinbegeben, 
dann ist auch der Schatten in allem, was wir sind und tun. Und wenn 
wir tolerant genug sind, den "Nachsten" in uns anzuerkennen und ihm 
wo notig sein Recht zu geben, verstehen wir nicht nur unsere eigene, 
sondern auch die Natur des Andern besser, als wenn wir uns iiber ihn 
erheben; und dann braucht er sich auch nicht gewaltsam und gegen uns 
durchzusetzen. Die lntegrierung des Schattens ist der Beginn einer 
objektiven Einstellung zur eigenen Personlichkeit. 

Der Schatten tritt in Traumen und Phantasien auf als dunkle, sozial, 
moralisch oder geistig inferiore Figur. Er ist ein Archetypus, der auch 
in der Psychologie der Primitiven eine groBe Rolle spielt. Er ist dort 
konkretisiert im wirklichen Schatten, der einen Teil des lndividuums 
bildet. Man dad daher jemanden nicht auf seinen Schatten treten, da 
man damit die lntegritat des Betreffenden verletzt, d. h. magische Wirkung 
auf ihn ausiibt. 
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Das Schicksal des Menschen, del' seinen Schatten verliert und damit 
seine Menschlichkeit, hat CHAMISSO im "Peter Schlemihl', symbolisiert. 
Es gibt abel' mitunter auch Menschen, denen das Gegenteil passiert, indem 
das Ego sich mit dem Schatten verwechselt und dann in del' Wirklichkeit 
die Rolle des Schattens spielt. Es sind die Ungliicksraben und Pechvogel, 
denen nichts gliickt und die von einem MiBgeschick ins andere tappen. 
Sie sind aus irgendeinem Grunde auf die psychische Riick- und Schatten
seite geraten und haben daher keine richtige Beziehung wedel' zur Au Ben
welt, noch zu sich selbst. Sie machen sich an allem Ungliick verantwortlich 
und sind an allem Bosen, das passiert, mitschuldig. Sie leben das in 
Wirklichkeit, was im psychischen Raume erlebt werden sollte. 

Etwas Ahnliches geschieht abel' zunachst im autonomen ProzeB durch 
die Begegnung mit dem Schatten. Del' Schatten hat eine personliche und 
eine unpersonliche Seite, halb gehort er zum Ich, halb ist er Inhalt del' 
Kollektivpsyche. Beide Seiten sind abel' nicht getrennt, sondern im 
Gegenteil ununterschiedlich verschmolzen, und weiter ist del' Archetypus 
des -Schattens mit allen hinter ihm liegenden Archetypen sozusagen 
ineinandergeschichtet. Erst die Einwirkung des BewuBtseins unterscheidet 
die einzelnen Figuren und Komponenten, die im unbewuBten Zustande 
bloBe intensive Wirksamkeit sind. 

Die Objektivierung des Schattens geschieht dadurch, daB das Ego 
durch allergriindlichste Selbstkritiksich seines eigenen Wesens bewuBt 
wird. Dadurch wird del' Schatten als archetypische Figur zwar abgegrenzt, 
abel' seine Wirksamkeit ist damit nicht aufgehoben, sondel'll kann sich 
nun erst entfalten. Del' Schatten vermittelt Erlebnisse, die das Ego in 
symbolische Situationen von allgemein-menschlichem Charakter ver
setzen, soweit sie auf del' wirklichen Schattenseite liegen. Es sind Er
lebnisse des Dunkeln und des Bosen, des Untermenschlichen, des "haB
lichsten Menschen". Es ist alles das, was del' Mensch auch ist, wenn er 
nicht human, sondel'll bloBe bestia humana ist. Ich als Person in meinem 
So-Sein bin das nicht, abel' ich als Mensch iiberhaupt bin das auch1• 

1 In der Psychologie der Primitiven wird der Schatten auch als Buschseele 
bezeichnet, das istein Seelenteil, der nicht in der menschlichen Gesellschaft, sondern 
in der Wildnis zu Hause ist und einem in der Gestalt eines Tieres begegnet, in 
welches Tier man sich unter Umstii.nden verwandeln kann, meist zu Zwecken boser 
Magie. 

Der auBermenschliche Schatten des HeIden - als einer gewissermaBen iiber
menschlichen Personlichkeit - wird durch einen Traum Hannibals symbolisiert: 
"Hannibal sah sich nach der Eroberung von Sagunt im Traume von Jupiter in den 
Gotterrat berufen. Bei seiner Ankunft befahl fum Jupiter, Italien zu bekriegen, 
und gab fum einen Geleitsmann aus der Versammlung mit. Von diesem gefiihrt, 
trat er den Marsch mit dem Heere an. Von seinem FUhrer aber erhielt er die War
nung, sich nicht umzusehen. Doch zuletzt konnte er das nicht Hinger aushalten 
und blickte, von Neugier iiberwiiltigt, hinter sich. Da erblickte er ein griiBliches, 
ungeheures Tier, mit Schlangen umflochten, das mit jedem Tritte alle Anpflanzungen, 
Biische, Hauser zerstorte. Verwundert fragte er den gottlichen Gefahrten, was 
dieses Scheusal zu bedeuten habe Y Dieser aber entgegnete: ,Italiens Ruin' und 
ermahnte fun, nicht zu saumen und sich nicht um das, was hinter fum in seinem 
Rucken geschehe, zu bekummern." (Zitiert aus IGNAZ JEZOWER: Das Buch der 
Traume. Berlin: Ernst Rowohlt 1928.) 
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Durch. die Anerkennung des Schattens wird der Mensch mit seiner 
eigenen Gegensatzlichkeit konfrontiert. Der archetypische Anteil des 
Schattens fiihrt das Individuum weiter in die Gegensatzlichkeit hinein 
und damit in die gegensatzliche Natur des UnbewuBten iiberhaupt. 

Die hinter dem Schatten stehende und auf ihn folgende archetypische 
Gestalt ist eine Erscheinung, die dem Ego gar nicht mehr, sondern ganzlich 
dem kollektiven UnbeWuBten zugeh6rt. Sie ist sowohl gegensatzlich zum 
Ich, wie auch in sich seIber von paradoxalem Wesen. DaB sie durchaus 
Objekt ist, zeigt sich schon darin, daB sie, wenn sie objektiviert wird, 
psychologisch von entgegengesetztem Geschlecht ist, beirn Manne also 
von weiblicher und bei der Frau von mannlicher Qualitat. Es ist die 
Figur des Seelenbildes1• 

Das Seelenbild ist ein autonomer Funktionskomplex, der Persanlich
keitscharakter hat. Es ist also ein abgegrenzter Komplex, der von der 
Psyche als Gesamtheit aller Vorgange, der bewuBten wie der unbewuBten, 
unterschieden ist und einen Inhalt der Gesamtpsyche bildet. Diese Unter
scheidung zwischen Seele und totaler Psyche oder totalem Wesen ist 
sozusagen in allen Kulturen zu finden und ist eine urtiimliche Erfahrung, 
die in der primitiven Psychologie eine iiberaus wichtige Rolle spielt. Es 
passiert dem Primitiven haufig, daB ihm seine Seele abhanden kommt 
oder daB eine fremde Seele von ihm Besitz ergreift, was als durchaus 
falscher Zustand empfunden wird. Der Seelenverlust entspricht psycho
logisch der unbewuBten Projektion des Seelenbildes auf eine Person des 
anderen Geschlechtes, wodurch das Subjekt in zwanghafte Abhangigkeit 
vom Objekt seiner Projektion gerat. Es ist "verhext" und "bezaubert" 
worden, d. h. es finden unerklarliche intensive "Be"wirkungen statt. 
Die Besessenheit ist das Gegenteil des Seelenverlustes, d. h. der Projektion: 
eine psychologische I ntrojektion. Das Seelenbild wirkt direkt aus dem 
UnbewuBten und affiziert das Ego derart, daB dieses identisch wird mit 
den Eigenschaften und dem Verhalten des innerpsychischen Objektes. 
Das Resultat davon ist der Mann, der von seinen Launen, Emotionen und 
Affekten beherrscht wird, also in eine Art minderwertiger weiblicher 
Psychologie hineingerat und sich statt nach Sachlichkeit und Objektivitat 
nach "Gefiihlen" orientiert. Oder umgekehrt die Frau, die sich in quasi 
logischen, starren und generalisierenden Meinungen und Argumentationen 
versteift, am Eigentlichen und Individuellen immer gerade vorbei
geht und keinem Appell des Gefiihls und des gesunden Menschen
verstandes zuganglich ist. Denn es sind nicht wirkliche Dberlegungen, 
sondern Insinuationen des unbewuBten mannlichen Prinzipes, welche die 
Frau in inferiore Mannlichkeit verkehren und damit animas und aggressiv 
machen. Sie ist von ihrem innerpsychischen Objekt, dem Animus 2, be
sessen, wie der Mann seinem weiblichen Seelenbild, der Anima 3 , verfallen 
ist. Auch im FaIle der Introjektion ist eine zwanghafte Abhangigkeit 
vorhanden, namlich die Abhangigkeit vom objektiv-psychischen ProzeB. 

1 Eine ausfiihrlichere Darstellung des Seelenbildes vor anderen Archetypen 
ist hier deshalb notwendig, weil mit der Aktivierung des Seelenbildes der eigent
liche ProzeB der Auseinandersetzung mit dem Objektiv-Psychischen einsetzt. 

2 und 3 Seelischer Sinn und seelisches Leben; eigentatig Seelisches. 
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Inferior ist aber in Wirklichkeit nicht das Seelenbild, sondern der Zu
stand und die UnbewuBtheit dariiber, daB es aktiviert ist, indessen die 
Beziehung zu ihm und seine Objektivierung fehlt. Die ausschlieBlich 
extravertierte Orientierung unseres BewuBtseins ist die Ursache, daB das 
Seelenbild sich ohne weiteres dem Ego superponiert, als personlicher 
Faktor miBverstanden wird und damit desintegrierend auf die Personlich
keit wirkt. Seine Wirkung wird dann als auBere Kausalitat gedeutet und 
in extravertierter Weise gehandhabt, wodurch die eigene und die Wirk
lichkeit der Mitmenschen bedrohlich unterminiert ist. 

Der Komplex des Seelenbildes umfaBt im Grunde die Einstellung des 
Individuums seiner seelischen Innenwelt gegeniiber. Diese Einstellung 
ist komplementar zur Einstellung in der auBeren Realitat. Der Mann 
ist daher dem Objektiv-Psychischen gegeniiber weiblich, die Frau mannlich 
eingestellt. Jedoch ist das Wort Einstellung nicht ganz richtig, da es 
eine bewuBte Orientierung bezeichnet. Es ist daher besser, zu sagen, das 
Seelenbild driicke ein Verhalten aus. Solange man sich iiberhaupt dariiber 
unbewuBt ist, daB eine psychische Realitat besteht, von der man affiziert 
wird, ist das aus ihr resultierende Verhalten triebhaft und undifferenziert 
und verandert vor allem das Verhalten des Ego gegeniiber der auBeren 
Realitat. Darum benimmt sich der Mann dann wie eine Frau, die von 
ihren Launen und Emotionen getrieben wird, und die Frau wie ein recht
haberischer Mann, der seine Behauptungen nie kritisiert, noch iiberhaupt 
selbst ausdenkt, sondern sie aus allen moglichen Quellen unbesehen iiber
nimmt. Die Anima driickt also nicht die eigenen Gefiihle eines Mannes 
aus, wie der Animus nicht die eigenen Ideen der Frau, sondern es sind 
kollektive Gefiihle und Meinungen, die im Allgemeinen gelten und an 
sich wahr sind, die individuelle Situation aber gerade nicht treffen, und 
zwar darum nicht, wei! sie sich nicht auf die auBere personliche, sondern 
auf die innere kollektive Situation beziehen. Durch die Vermischung mit 
dem autonomen Komplex des Seelenbildes gerat das Individuum in 
zwanghafte Zustande, aus denen heraus es Dinge sagt und tut, die nicht 
aus seinem eigentlichen Wesen hervorgehen und wodurch heillose und 
unter Umstanden tragische Verwicklungen entstehen. Das Ich ist aus seiner 
normalmenschlichen Haltung ver-riickt worden, wei! die psychische Energie 
autonome Komplexe, Faktoren des Non-Ego aktiviert hat. Hinter allen 
diesen Storungen steht eine psychische Tatsache, ein kollektives typisches 
Verhalten, dessen Niederschlag die Psyche in einem archetypischen Bild 
von jeher festgehalten hat und das daher, wenn notwendig, reproduzierbar 
ist. Die Objektivierung und Unterscheidung des Ego von dem autonomen 
Komplex ist daher von vitaler Bedeutung fiir das Individuum selbst und 
ebenso fiir die Integritat seiner Beziehung zur Wirklichkeit. Falls es dies 
nicht selbst einsehen sollte, so wird seine nachste Umgebung den Zustand 
der Alteration um so mehr spiiren. Die Notwendigkeit der Unterscheidung 
yom Seelenbild wird daher meist akut, wenn seine Wirkung als Storung 
in eine lebenswichtige Beziehung oderUnternehmung einbricht. Das 
Kriterium, das zur Unterscheidung fiihrt, liegt daher in der Moglichkeit, 
die eigene oder die Kritik der Mitmenschen iiber den inneren Zwang 
zu stellen. 
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1m bloBen natiirlichen Zustande geschieht dies allerdings nicht, es 
ist im Gegenteil "natiirlich", daB man mit seinem Seelenbild identisch 
wird. Es gibt z. B. viele Ehen, bei denen sich um die Lebenswende das 
Verhaltnis umkehrt, wo der Mann so emotional wird, wie es die Frau 
am Anfang war, oder wo die Frau mit mannlicher Energie ein Geschaft 
fiihrt, in dem der Mann als Angestellter funktioniert. In einem gewissen 
Sinne kann dies ganz richtig sein, denn das unbewuBte Gegenstiick will 
sich auch in der auBeren Wirklichkeit ausdriicken. Es gibt aber tragischere 
Verwicklungen, wenn z. B. ein Mann, der erwachsene Kinder hat, das 
Seelenbild in eine junge Frau projiziert und sich dann um ihretwillen 
scheiden laBt, oder wenn eine reife Frau plotzlich dem "unbekannten, 
langst geahnten Geliebten" begegnet und mit ihm davongeht. Ebenso 
tragisch kann aber die Introjektion des Animuskomplexes wirken, wenn 
eine Frau endlich die "langst gesuchte Wahrheit" entdeckt, sei es in 
Form von "Intuitionen" mit Offenbarungscharakter, oder in der Person 
irgendeines "Meisters", der eine neue Lehre verkiindet, mit welcher 
alleinseligmachenden Wahrheit die betreffende Frau von nun an ihre 
Mitmenschen begliickt bzw. vergewaltigt, wobei aIle menschlichen Gefiihle 
und aIle verniinftige Kritik dem Moloch der "Uberzeugung" geopfert 
werden. Der umgekehrte Fall passiert dem Manne, der aus lauter Gefiihls
verstrickungen und -bedingtheiten, aus falschen Riicksichten oder retro
spektiven "traumatischen" Gefiihlserlebnissen nicht dazu kommt, seine 
Position in der Welt als Mann richtig zu erreichen oder sonst irgendwie 
das Werk zu vollenden, zu dem ihn Beruf oder Begabung bestimmten. 

In allen diesen Fallen fehlt das Ethos und die Erkenntnis, sich von 
der Uberwucherung durch den autonomen Komplex zu befreien und der 
bloBen Dynamis standzuhalten. Es ist darum ein Merkmal der moralischen 
und erkenntnisma13igen Kultur, ob jemand imstande ist, sein Ich von der 
Vermischung mit dem Seelenbilde zu losen und eine Einstellung zu gewinnen, 
die der inneren und der auBeren Wirklichkeit gleich gerecht wird. Gelingt 
dies, und wird das Seelenbild als Symbol der zu erwerbenden Einstellung 
zu den innerpsychischen Tatsachen gesehen, so nimmt es nunmehr erst 
wirklich Gestalt an mit allen Eigenschaften einer eigentiimlichen Per
sonlichkeit. Damit erhalt esseine eigentliche Funktion als Wegweiser 
und FUhrer zur Erfahrung der psychischen Realitat, oder mit anderen 
Worten als Mittel der BewuBtseinserweiterung. 

Der Archetypus des Seelenbildes ist wie aIle Archetypen ein apriorisches 
Bereitschaftssystem, das durch bestimmte Bedingungen in Funktion ge
setzt wird. Es bleibt so lange inhaltlos und unbewuBt, bis eine Erfahrung 
gemacht wird, welche die latenteBereitschaft beriihrt und aktiviert. Das 
geschieht erst in einem Alter, in dem der Mensch iiber die Wirkungen der 
Elternbilder hinausgewachsen ist. Die unbewuBte Wirkung der Eltern
imagines hort nicht mit der Kindheit auf. Die Elternimagines werden 
teils auf die weitere Umgebung, auf Institutionen und Prinzipien iiber
tragen, teils wirken sie als Verpflichtung im Subjekt selbst, und ihre 
Wirksamkeit dauert so lange an, bis man ungefahr seIber zu dem geworden 
ist, was sie reprasentieren. Damit ist der Elternarchetypus unwirksam 
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geworden, und die psychische Energie belebt einen neuen Archetypus, 
den Archetypus des Seelenbildes1• Seine Aktivierung falit in der Regel 
zusammen mit dem Beginn der zweiten Lebenshalfte, weil dann der An
passung an die AuBenwelt vorderhand Geniige getan und das Mogliche 
erreicht worden ist. Der Archetypus oder Komplex des Seelenbildes ist 
darum zugleich der Ausdruck und das Mittel fiir das Problem der Orien
tierung auf die psychische Realitat und Totalitat. Das autonome Wesen 
der Psyche selbst ist aktiviert worden. Seele ist das Lebendige, aus sich 
seIber Tatige, das aus sich selbst lebende psychische Wesen, das der 
Autarkie des IchbewuBtseins ein Ende setzt. Deshalb hat der nunmehr 
aktivierte Archetypus die Gestalt des Seelenbildes. 

Zur Totalitat des Psychischen gehoren auch diejenigen Eigenschaften, 
die von Natur aus in der ersten Lebenshalfte mehr oder weniger latent 
bleiben, also beim Manne weibliche und bei der Frau mannliche Charakter
ziige. Der komplementare Geschlechtscharakter des Seelenbildes ist das 
zur bewuBten Personlichkeit schlechthin Gegensatzliche und darum die 
Form, in der das Objektiv-Psychische sich als Non-Ego und eigentliches 
Objekt zunachst prasentiert. Der Komplex des Seelenbildes ist psycho
logisch aus vier Faktoren zusammengesetzt: erstens aus den eigenen 
komplementaren Geschlechtseigenschaften; zweitens aus dem Beziehungs
system, das beim Manne auf die Imago der Frau und bei der Frau auf 
die Imago des Mannes orientiert ist; drittens aus dem archetypischen 
Bild des gegengeschlechtlichen Objektes, also aus den Niederschlagen alier 
Erfahrungen der Ahnenreihe am anderen Geschlecht; und endlich aus der 
archetypischen Form, in der sich die unmittelbare Erfahrung der Eigen
tatigkeit des Psychischen der mannlichen oder der weiblichen Mentalitat 
von jeher mitgeteilt hat. 

Die Aktivierung des Archetypus des Seelenbildes ist ein Ereignis von 
schicksalhafter Bedeutung, denn sie ist das unmiBverstandliche Anzeichen 
dafiir, daB die zweite Lebenshalfte begonnen hat. Wenn der Schatten 
das Erlebnis der Gegensatzlichkeit der eigenen Personlichkeit war, so ist 
die Begegnung mit dem Seelenbilde das Mittel und der Weg, durch den 
sich die bisherige einheitliche Richtung des Lebens andert. Das Objektiv
Psychische ist zur unausweichlichen Realitat geworden, und das BewuBt
sein hat sich deshalb konsequent mit ihr auseinander zu setzen und die 
Orientierung nach Innen als ebenso vitale Angelegenheit zu betrachten, 
wie in der ersten Lebenshalfte die Orientierung nach AuBen. Der Vergleich 
stimmt aber insofern nicht vollig, als die Entwicklung der Realitats
funktion und die Einstellung zur auBeren Wirklichkeit es notwendig 
machten, sich von der psychischen Realitat, welche das kleine Kind 
noch ganz umklammert halt, wegzubewegen und sie moglichst unwirksam 
zu halten - mit anderen Worten: ein einheitlich nach aufJen gerichtetes 
BewuBtsein zu entwickeln. 

Die Begegnung mit dem Seelenbild bedeutet das Ende der einheitlichen 
Einstellung. Die psychische Realitat kann nur dann als solche erkannt 

1 Siehe: Seele und Erde. 
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und erlebt werden, wenn die auBere Realitatsposition des BewuBtseins 
ebenso konsequent festgehalten wird. Nicht nur die Integritat der Per
sonlichkeit ist die Bedingung fiir die Objektivierung des Seelenbildes, 
sondern das Festhalten an der Integritat der Realitatsposition in ihrem 
So-Sein; denn sie ist das, worin sich die Personlichkeit willentlich hinein
gestellt und was sie bewuBt erschaffen hat. Ein Aufgeben davon ware 
daher Fahnenflucht, und schlimmer, ein Verrat an der eigenen Wahrheit. 

Die Begegnung mit dem Objektiv-Psychischen stellt daher das Indi
viduum vor das Problem der Beziehung zu zwei Wirklichkeiten, der 
iuneren und der auBeren. Es ist ein Problem von akutester Schade, eben
sosehr ein ethisches wie ein erkenntnishaftes Problem. Mit der Akti
vierung des Objektiv-Psychischen ist das Individuum involviert in den 
paradoxalen Aspekt des psychischen Wesens iiberhaupt. Jeder Versuch 
zu einer einseitigen und einheitlichen Losung der Problematik hat damit 
ein Ende. 

Die Intensitat des aktivierten Objektiv-Psychischen ist derart stark, 
daB das Ego leicht in ihren Bann gezogen wird. Damit ware wieder eine 
Einheitlichkeit hergestellt, nicht ein einheitliches BewuBtsein, aber eine 
einheitliche Richtung oder vielmehr Dynamik. Um ihr standzuhalten, 
ist das BewuBtsein daher zu einer ersten Paradoxie gezwungen: zu einer 
paradoxalen Einstellung dem autonomen ProzeB gegeniiber. Es muB sich 
einerseits von ihm unterscheiden und andererseits ihn geschehen lassen. 

Durch diese Einstellung gelingt die Objektivierung des autonomen 
Komplexes des Seelenbildes. Damit erscheint die Gegensatzlichkeit des 
Objektiv-Psychischen zum Ego zum ersten Male in deutlicher Gestalt, 
denn das Seelenbild ist nicht wie der Schatten relativ, sondern absolut 
komplementar zur Personlichkeit und zu der bewuBten mannlichen oder 
weiblichen Einstellung der AuBenwelt gegeniiber. Die Objektivierung 
und Verkorperung des autonomen Komplexes gelingt dadurch, daB das 
zwanghafte Gefiihl oder die obsedierende Meinung vom Ich und seiner 
Wirklichkeit unterschieden und personijiziert wird. Damit zeigt sich auch 
die ambivalente Natur des Objektiv-Psychischen, oder besser die Ko
existenz von gegensatzlichen Aspekten, die dem BewuBtsein unvereinbar 
erscheinen. Das Seelenbild ist nicht eine eindeutige und scharf umrissene 
Personlichkeit, sondern vielfaltig schillernd und paradox. Die Anima des 
Mannes erscheint - komplementar zu seinem der ganzen Welt offenen 
BewuBtsein - als eine in sich seiber gegensatzliche Figur, die zwei weib
liche Personlichkeiten oder Wesensarten in einer Gestalt vermischt enthalt. 
Sie hat zwei verschiedene Aspekte, den hellen und den dunkeln, den guten 
und den bosen, sie ist vediihrerisch und inspirierend, halb wie eine Frau 
und halb wie ein elfisches oder damonisches Wesen. Der Animus der Frau 
hat, komplementar zur weiblichen Personlichkeit, die sich in bestimmten 
Beziehungen und Bezirken auswirkt, nicht einen dualen, sondern einen 
vieldeutigen und vielfaltigen Aspekt; es sind eine unbestimmte Anzahl 
von Figuren und Charakteren - Verkorperungen von unterschiedlichen, 
unter Umstanden gegensatzlichen Prinzipien und Ideen, die nebeneinander 
bestehen und als zum Teil menschliche, zum Teil damonische Wesen 
auftreten. 
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Aile diese Gestaltungen des Seelenbildes haben eigenes Leben und 
eigene Intentionen, die unter Umstanden der Integritat des Ego und 
seiner Position in der AuBenwelt ganz entgegengesetzt sind. Diese Kon
frontierung mit den differenten Tendenzen des Objektiv-Psychischen 
zwingt das Ego zu einer Auseinandersetzung mit ihnen. Je nachdem wird 
es dem Standpunkt des Non-Ego Rechnung zu tragen oder aber dieses 
zur Anerkennung des eigenen Standpunktes zu bringen haben - nicht 
anders, als man sich mit einer wirklichen Person iiber wichtige Angelegen
heiten auseinandersetzt. Mit dem Unterschiede ailerdings, daB die Er
kenntnis des Gegeniiber und das Zwiegesprach mit ihm nicht in der ge
wohnlichen BewuBtseinssprache gefiihrt werden konnen, da das psychische 
Objekt nur iiber die symbolische Sprache der Imagination verfiigt und 
daher sein Wesen und seine Intentionen in bildhaft dramatischer Form 
ausdriickt. Die symbolischen Gestalten reden und handeln nicht in unserer 
zeitgebundenen rationalen Sprache, sondern in der vieldeutigen, sinn
bildlichen und schillernden Sprache des Psychischen, des zeitlosen Mensch
heitsgeistes. So hat das Seelenbild auch Beziehung zum Geiste der Ver
gangenheit und des Herkommens; es tragt Ziige der eigenen Vorfahren 
und des Volkes, dem man angehort. Es ist aber ferner gepragt durch 
die Umwelt, in der man geboren wurde, und zwar weniger durch deren 
sichtbare Merkmale als durch die Eigentiimlichkeiten ihres Geistes. Das 
beste Beispiel dafiir geben die auffallenden indianischen Charakterziige 
in der Mentalitat der Nordamerikaner, ganz besonders in der Phanomeno
logie ihres UnbewuBten 1. 

Darum ist das Seelenbild zwar eine Personlichkeit, aber nicht ein 
individuell bestimmtes Wesen wie ein wirklicher Mann odeI' eine wirkliche 
Frau, sondern kollektiv und allgemein und nicht eindeutig von mensch
licher Qualitat. Es ist das innere Gegenstiick zur Persona und reprasentiert 
wie diese einen Ausschnitt aus der Kollektivpsyche. Wie die Persona als 
eine Form zu erkennen war, welche allgemeingiiltige auBere Werte zu
sammenfaBt, mit denen das Ego nicht identisch ist, sondern die es als 
Beziehungsjunktion zur gegebenen Realitat beniitzt, so zeigt sich, daB 
das Seelenbild Gefiihle und Ideen des zeitlosen Allgemeinmenschlichen 
reprasentiert. 

Mit der allmahlichen Integration des Seelenbildes ergibt sich aus 
allen diesen Griinden, daB es ebenfalls, wie die Persona, ein abgegrenzter 
Ausschnitt und Funktionskomplex des Objektiv-Psychischen ist, hinter 
dem noch weitere Inhalte und Vorgange stehen. Wenn das Seelenbild 
zuerst erscheint, so faBt es das ganze kollektive UnbewuBte in einer Gestalt 
zusammen und wirkt darum iibermachtig. Durch die Beziehung zu ihm 
und die Auseinandersetzung mit ihm wird es als bestimmter Funktions
komplex umgrenzt und damit zu einer Beziehungsjunktion, mittels derer 
das Ego mit den weiteren psychischen Inhalten konfrontiert wird. 

Das Seelenbild vermittelt in symbolischer Form diejenigen inneren 
Erfahrungen des Lebens und des Geistes, die das einzelne Individuum 
in seiner Bedingtheit durch Geschlecht, psychologischen Typus und allen 

1 Siehe: Seele und Erde. 
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Beschrankungen durch das So-Sein der Existenz in der auBeren Wirklich
keit nicht imstande ware zu machen. So vermittelt die Anima dem Manne 
nicht nur die unmittelbare Erfahrung des weiblichen Wesens, sondern 
auch des weiblichen Prinzipes, namlich der Moglichkeiten des ununter
schiedenen, auf alles bezogenen und alles durchdringendenLebens; wahrend 
der Animus die Frau an die Erfahrung des geistigen Prinzipes heramiihrt, 
wo es noch nicht rational und abstrakt, sondern symbolisches Ereignis, 
sinnvolles Bild und ursprtingliches Wesen der Idee ist. Damit ist die 
Wirkung des Seelenbildes kompensatorisch zu der typischen Struktur 
der Geschlechter, wonach das dominierende Prinzip des Mannes sich als 
geistige Bewaltigung und formende Unterscheidung der Wirklichkeit aus
driickt, und die Frau dem Prinzip des alles verbindenden Lebens folgt. 

Das Resultat der Auseinandersetzung mit dem Seelenbild ist daher 
auch die Moglichkeit zur Differenzierung des der eigenen Geschlechts
struktur komplementaren Prinzipes - beim Manne also die personlichere 
Bezogenheit auf den Mitmenschen und die Beriicksichtigung der eigenen 
subjektiven Gegebenheiten, und bei der Frau groBere Objektivitat und 
lebendige Weltaufgeschlossenheit. 

Mit der Abgrenzung des Seelenbildes als bestimmtem Funktions
komplex und Beziehungsform zum Objektiv-Psychischen treten weitere 
archetypische Figuren und Gestalten auf, symbolische Niederschlage der 
Menschheitserfahrung an der Welt und am Geistigen; denn die Psyche 
ist der schOpferische Urgrund, aus dem aIle Erfahrung entspringt, und 
aIle Erfahrung ist primar psychisches Bild. 

So wird allmahlich hinter der Anima, die den "Archetypus des Lebens" 
verkorpert, und, in eigentiimlicher Beziehung zu ihr, ein anderes Bild 
deutlich, der "weise alte Mann", der "Archetypus des Sinnes"l, die 
Personifikation des geistigen Prinzipes, wie es der mannlichen Psychologie 
zugrunde liegt. Die Anima hat der rationalen Ideenwelt des Mannes 
irrationales Leben hinzugefiigt, und die Erfahrung des lebendigen Geistes 
verkorpert sich nun in einer Gestalt, deren Motiv in der Kulturgeschichte 
bekannt ist unter ihren hellen und dunkeln Aspekten als der Weise, der 
Prophet, der Zauberer usw. Lebendiger Geist ist ein Urphanomen und 
wie das Leben gut und bOse zugleich, das heiSt, objektiv und unbekiimmert 
wie die Natur, ein Prinzip, eine Dynamis, die an sich ist; und es liegt dem 
jeweiligen BewuBtsein ob, eine EinstelIung dazu zu finden, eine Wahl 
zu treffen und ihre dunkle und ewige Weisheit in die Sprache der Zeit 
und in personliche Verwertbarkeit zu iibersetzen. Der Archetypus des 
Sinnes oder die Man a per s 0 nli c h k e i t 2 ist eine Figur, die zum mindesten so 
verfiihrerisch und faszinierend wirkt wie die Anima, denn die Identifizierung 
mit ihr verleiht dem banalen Ego Bedeutung und magische Wirkung. 
Auch ihr gegeniiber ist Unterscheidung und Festhalten am eigenen Stand
punkt vitale Notwendigkeit. Der Geist ist ein autonomer Komplex, der 
das Ego triebhaft iiberschwemmen und mitreiBen kann, und dann wirkt 

1 Siehe: Uber die Archetypen des kollektiven UnbewuBten. 
2 Siehe: Die Beziehungen zwischen dero Ich und dero UnbewuJ3ten. 
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er nur zerstorerisch. Das wirklich Geistige ist eine bewuBte Haltung den 
unpersonlichen Machten gegeniiber und setzt wohl ihre Integrierung, 
aber nicht ihre Introjektion voraus1• 

Bei der Frau steht hinter der Figur des Animus eine Mauapersonlichkeit 
weiblichen Geschlechtes, eine Verkorperung des fundamentalen weiblichen 
Prinzipes von ebenso zwiespaltigem Wesen, das als Erdmutter, weise alte 
Frau, Hexe, Priesterin und ahnliches erscheint. Die Auseinandersetzung 
mit dem Animus hat der personlichen Beziehungswelt der Frau die Er
fahrung urtiimlicher Ideen und sinnhafter Vorgange hinzugefiigt, wodurch 
der Archetypus des bedeutungsvollen Lebens konstelliert wird. Es ist 
aber nicht bedeutungsvoll im Sinne menschlicher Absichten und bewuBter 
-aberlegungen, sondern im Sinne der unerschiitterlichen Objektivitat der 
Lebensvorgange, der kalten und sachlichen Wahrheit der Natur, wie sie 
sich in der Psyche abspiegelt. Die Problematik ist dieselbe wie bei der 
mannlichen Manapersonlichkeit: die Versuchung, sich durch Introjektion 
mit dem Archetypus des weiblichen Prinzipes zu einer Sibylle zu ent
wickeln, ist groB. Damit wird aber das wirkliche Leben zerstort, das 
sich im besonderen So-Sein des einzelnen Individuums manifestiert und 
nicht nur Bedeutung, sondern auch alltagliche Existenz, nicht nur Ewig
keitsgeschehen, sondern auch personlichste Bemiihung um die individuelle 
Gegebenheit des Mitmenschen ist. 

Allgemeines und Einzelnes stehen im Gegensatz zueinander. Der all
gemeine Menschheitsgeist und die immer gleichen Gesetze des Geschehens 
stehen der einzelnen Person entgegen. Person ist aber Isolierung und 
zugleich Nivellierung im Kollektiven des BewuBtseins. Dem gegeniiber 
steht das psychisch Kollektive des autonomen Prozesses. Durch die 
Auseinandersetzung mit ihm wird die Person erst zur Individualitat, die 
mit den Wurzeln des Menschlichen und Geistigen wieder verbunden wird 
und dabei ihre Einzigartigkeit entdeckt. Der ZusammenstoB des Einzelnen 
mit dem Allgemeinen, die Durchdringung beider miteinander erzeugt erst 
die individuelle Eigenart. Die Beziehung zur auBeren Kollektivitat griindet 
sich auf die festgeformten Bahnen der superioren Funktionen und auf das 
vorhandene Kriterium der giiltigen Werte. Die Konfrontierung mit dem 
kollektiven Psychischen versetzt das Individuum in eine Situation, fiiI' 
die keine Voraussetzungen bestehen, wo jeder Schritt abgetastet, jedes 
Stiick Weg erst gefunden und jede Gestalt sich erst bilden und lebendig 
auBern muB, bevor sie einigermaBen erfaBt werden kann. In einer solchen 
Situation, in der keine bisher gangbare Orientierung funktioniert, ist das 
Individuum ganz auf sich seIber und auf seine natiirlichen Hilfsmittel 
angewiesen. Es muB daher ganz einfach werden und seine Instinkte 
gebrauchen, wie einer, der sich allein in einer vollig verlassenen, von 
keiner Zivilisation beriihrten Gegend findet. Ein solcher wird die Gefahren 

1 "Das Leben ist ein Kriterium der Wahrheit des Geistes. Ein Geist, der den 
Menschen fiber aIle Lebensmoglichkeiten hinausreiBt, und nur Erfiillung in sich 
selbst sucht, ist ein Irrgeist - nicht ohne die Schuld des Menschen, der es in der 
Hand hat, sich selbst aufzugeben oder nieht." Geist und Leben. 
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und die HillsqueIlen der ihn umgebenden Natur zu ergriinden suchen, 
was ihm nur gelingt, wenn er seinem eigenen natiirlichen Verstand und 
Instinkt vertrauen kann. VorgefaBte Meinungen und wissenschaftliche 
Hypothesen niitzen ihm nicht nur nichts, sondern sind unter Umstanden 
das groBte Hindernis zur adaquaten Erfassung - mit anderen Worten 
zur Selbsterhaltung. 

So fiihrt die Auseinandersetzung mit dem Objektiv-Psychischen das 
Individuum dazu, sich auf seinen angeborenen Instinkt zu besinnen, auf 
jene unmittelbare psychische Erfassung der Umwelt, die die Waffe und 
das eigentliche Instrument des Menschen bildet. Insofern aber gerade der 
Instinkt die Funktion ist, welche durch aIle Errungenschaften der Zivili
sation gewissermaBen ersetzt und daher unbewuBt geworden ist, kann 
an den Instinkt nicht unbegrenzt oder nicht direkt appelliert werden, da 
er einen unter Umstanden einfach im Stich laBt. 

Die archetypischen Vorstellungen sind das Abbild der instinktiven 
Reaktionen und der unmittelbaren Erfassung einer gegebenen auBeren 
oder inneren Situation. Sie kommen dem Individuum da zu Hille, wo sein 
geschwachter personlicher Instinkt versagt, oder wo es sich iiber die Tiefe 
und Tragweite der Situation nicht bewuBt ist. Die Archetypen sind daher 
zugleich das Hillreiche und, wegen ihrer energetischen Uberwertigkeit, 
das Gefahrliche. Daher ist das Individuum aus Selbsterhaltung ge
zwungen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und ihnen das zu seinem 
eigenen Leben und zu seiner Eigenart Gehorende zu entreiBen. Damit ist 
dem Allgemeinen und dem Besonderen Geniige getan und der Einzelne 
ist mit der psychischen Totalitat verbunden. 

Der IndividuationsprozeB hat in letzter Linie zum Ziele, den Mittel
punkt der psychischen Gesamtpersonlichkeit zu finden und ein psychisches 
Zentrum herzusteIlen, das weder in der energetischen Uberwertigkeit des 
BewuBtseins mit dem Ich als Mittelpunkt, noch in derjenigen des auto
nomen Prozesses und der Faszination der archetypischen Vorgange liegt. 

Wenn das Ego sich auch von der Manapersonlichkeit unterscheiden 
kann, so wird die sie aktivierende Energie iibergeleitet auf einen anderen 
Archetypus, das Selbst, das urtiimliche Bild der psychischen Totalitat 
und damit der individuellen Eigenart und ihrer besonderen Situation, die 
zwischen zwei Weltbildern und zwei Wirkungskraften, dem AuBen und 
dem Innen, eingespannt ist. Durch die energetische Gleichwertigkeit beider 
Machte werden sie einerseits relativiert und wirken andererseits auf das 
Ego ein, so daB es sich mit keiner von beiden identifizieren, aber auch keine 
statische Position einhalten kann. Das von beiden Aspekten der psychischen 
Totalitat her Wirkende ist einerseits die Quelle bestandiger Veranderung 
und neuer Orientierung, und andererseits eine Triebkraft, die zur Aus
fiillung des als wirkungsvoll gespiirten weiteren Rahmens der Personlich
keit auffordert. 

Der Archetypu8 des Selbst ist wie aIle Archetyperi als solcher energie
besetzt und wirksam, aber ebensosehr nur ein inneres Ereignis, wenn er 
nicht vom BewuBtsein integriert wird. Der Archetypus des Selbst, als 
Urbild der psychischen Totalitat, enthaIt in sich seIber die Forderung 
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seiner Verwirklichtung, mit anderen Worten der Ausgestaltung der indi
viduellen Eigenart im personlichen Leben und in der konkreten Realitat. 
Damit wird das Individuum vor das Problem gestellt, nicht mehr nur, 
wie dem autonomen ProzeB gegeniiber, die Realitatsposition zu bewahren, 
sondern die psychische Realitat mit der au.Beren Wirklichkeit zu verbinden. 
Das hat zur Folge, daB das Zentrum der Problematik die Individualitat 
seIber wird, d. h. einerseits die individuelle Eigenart, mit der man den 
Anforderungen von beiden Seiten gerecht zu werden versucht, und anderer
seits die spezifische Wirkung, welche die beiden Aspekte der psychischen 
Totalitat auf das eigene besondere Wesen ausiiben. 

Die individuelle Eigenart kann nicht rational formuliert, sondern nur 
erfahren und gelebt werden. Ebensowenig kann das Totale Psychische 
rational erfaBt werden, da es das BewuBtsein in sich enthalt. Es kanu 
sich daher nur symbolisch auBern und stellt im Symbol eine bildhafte 
Erfassung seines Wesens dar, wie auch desjenigen Aspektes, der den im 
gegebenen Moment notwendigen individuellen Weg bezeichnet. Die 
Symbole des Selbst sind daher die Vermittler und Erzeuger der Indi
vidualitat und das Instrument der Zentrierung der Personlichkeit, die nicht 
mehr nur auf das Ego und nicht auf den autonomen ProzeB bezogen ist, 
sondern auf die psychische Ganzheit. 

Das Totale Psychische ist nunmehr das Zentrum der Personlichkeit, 
und das Ego ein Faktor oder Komplex unter anderen; d. h. es weifJ nun, 
daB es das ist und orientiert sich darriach. Das Selbst ist Ursprung und 
Ziel der Individualitat, es ist das angeborene eigentliche Wesen. Der 
IndividuationsprozeB bringt es zum BewuBtsein und damit zur Ver
wirklichung. Da das Totale Psychische das Ego enthaIt, kann die Be
ziehung des Archetypus des Selbst mit dem Ego nur im vereinigenden 
Symbol ausgedriickt werden. Die Funktion des vereinigenden Symbols 
ist ein Richtungsweiser, der die verschiedenen psychischen Komponenten 
verteilt und dem Bewu.Btsein integriert. 

Da das Totale Psychische eine das individuelle BewuBtsein umfassende 
GroBe ist, kann es auch phanomenologisch nicht unmittelbares Objekt 
sein, zu dem das Ego eine Beziehung hat, wie zu den Figuren des autonomen 
Prozesses. Seine Erscheinung als Selbst kann zwar in Traumen die einer 
Personlichkeit sein, namlich dann, wenn der betreffende Aspekt be
wuBtseinfahig und assimilierbar ware. Wenn aber die Wahrnehmung des 
Totalen Psychischen objektiviert und gestaltet wird, so ergeben sich mehr 
abstrakte Symbole von Situationen, in denen die symmetrische Ordnung 
und die Gestaltung des Mittelpunktes, sowie die daraus resultierenden 
Veranderungen zum Problem werden. In Symbolen abstrakter Situationen 
driickt sich einmal die totale psychische Struktur aus, dann aber auch 
eine gewisse Distanzierung des Ego von nur personlichen Verwicklungen 
und Bezogenheiten, und ein relatives Nicht-identisch-sein mit einem vor
herrschenden Zustand oder Habitus, denn er ist nur die eine Gegensatz
position, und die andere ist im Totalen Psychischen ebenfalls enthalten. 

Das Selbst wird z. B. symbolisiert als Mittelpunkt von Kreis und 
Quadrat, womit es als virtuelles Zentrum der totalen psychischen Situation 
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zum Ausdruck kommt. Da die Beziehung zum Selbst die Wirkung einer 
Einstelhing ist, erscheint das Totale Psychische auch als Resultat, z. B. 
als Kind oder als Ei. Seine Eigentiitigkeit kann sich als Rad oder Wirbel 
darstellen, und seine Nicht-Identifizierbarkeit mit dem Ego in einer dem 
Menschlichen nicht verwandten Form, wie Blume odeI' Stern. Die Un
auflosbarkeit und unteilbare Struktur del' Individualitat symbolisiert sich 
etwa als Kristall oder Diamant!. Die Beziehung des Ich zum Totalen 
Psychischen wirkt ebenso positiv wie negativ, denn sie bedeutet das Ende 
der Suprematie des nur subjektiven Wollens und Entscheidens und fiihrt 
das Individuum unter Umstanden in Situationen, die es eben gerade 
vermeiden mochte. Und weil das Totale Psychische nicht nur die Werte, 
sondern auch die Un- und Widerwerte enthalt, denn sonst ware es ja 
nicht total, wird es auch als gefahrliches damonisches Wesen empfunden. 

Psychisches ist nur als Bild erfahrbar. Alles Neue erscheint immer 
zuerst in der Imagination als Phantasiebild, und ebenso kann alles, was 
nber das momentane BewuBtsein und die rationale Erfassung nberhaupt 
hinausgeht, zunachst nur als Bild wahrgenommen und erfahren werden 2. 

Psychische Bilder sind ebenso real und objektiv wie irgendein Faktor 
der AuBenwelt. Real deshalb, weil sie wirken, und objektiv, weil sie nicht 
aus dem Ich stammen, sondern aus der Totalitat der Psyche. Die bewuBte 
Anerkennung und Realisierung der psychischen Totalitat, die Verwirk
lichung de8 Selb8t, ist die Aufgabe und das Ziel del' zweiten Lebenshalfte. 
Sie vermittelt dem Menschen aIle jene Urerfahrung des Lebens und des 
Geistes, deren er zum volligen Sein bedarf - und damit auch die Ur
erfahrung des eigensten inneren Wesens, das ebenso paradoxal ist wie 
alles Psychische. Es ist Einzigartigkeit des augenblicklichen Erlebens, 
und zugleich Enthaltenseins in einem Weiteren und Umfanglicheren, das 
wiederum auch allen Menschen gemeinsam ist. Dies~ Qualitat der Indi
vidualitat ist gewissermaBen ihre Tiefendimension; wahrend die vertikale 
Achse durch das objektiv gegebene AuBen und das objektiv gegebene 
Iunen dargestellt ist, durch welche Mitteistellung ein relativer Stand
pUnkt entsteht, und die horizontale Achse mit del' zeitlichen Veranderung 

1 Siehe: Das Geheimnis der goldenen Blute, und: Zur Empirie des Individuations. 
prozesses (Eranosjahrbuch 1933, Rheinverlag). 

2 RICHARD WILHELM sagt in: KUNG·TsE: Leben und Werke (Stuttgart: From
mann 1925) von KUNG-TsEs Auffassung des I Ging (Buch der Wandlungen): "Alles 
Entstehen und Vergehen, alles Werden und Wandeln kommt dadurch, daB Sinn
bilder, sinnvolle Bilder, in die Erscheinung treten. Die Bilder als solche sind Sinnes
zusammenhange, die jenseits der Welt der Erscheinung zeitlos ewig vorhanden sind. 
Es sind Urtypen des Weltgesetzes. Werden und Wechsel entstehen nur dadurch, 
daB diese Urtypen sozusagen aus ihrer "Oberzeitlichkeit heraustreten in die Welt 
der Erscheinung hinein. Und zwar sind es die Tore der polaren Gegensatze, durch 
die sie in die Erscheinung eintreten. Darum sagt KUNG-TsE, daB das Prinzip 
des Schopferischen (Yang) und des Empfangenden (Yin) die Tore zu den 
Wandlungen sind: ,Das SchlieBen der Tore ist das Empfangende, das (Hfnen der 
Tore ist das SchOpferische. Ein SchlieBen und Offnen bewirkt die Veranderung. 
DaB es hin- und hergeht, ohne sich zu erschopfen, das ist das Wirkende. Was 
erscheint, sind die Bilder. Was Gestalt gewinnt, sind die Dinge; um sie zu erfassen 
und benutzen zu konnen, bedarf es der Methoden. Das Kommen und Gehen nutzlich 
zu gestalten, so daB die Menschen aIle sich seiner bedienen konnen, ist das Gottliche'." 
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verglichen werden kann, in der das Ego durch Beriicksichtigung der 
gegensatzlichen Positionen sich fortwahrend bewegt. AlIe diese Paradoxien 
oder vielmehr Korrelate erhalten und erneuern den energetischen Ablauf 
des Lebensprozesses und wandeln das Ich entsprechend der selbst
regulierenden Funktion der Psyche. 

Mit zunehmendem Alter vermindert sich die energetische Wertigkeit 
der AuBenwelt stetig, und das Psychische tritt immer mehr in den V order
grund. Der Kreislauf des menschlichen Lebens scheint sich zu schlieBen, 
indem der alternde Mensch sich wieder jenem Zustand des Einsseins mit 
dem koUektiv Psychischen nahert, aus dem er als Kind einst miihsam 
auftauchte. An der Lebensstufe des Alters wird die psychische Gesetz
maBigkeit und Realitat besonders deutlich. Das psychische Leben will 
nicht nur Entwicklung und Entfaltung, sondern auch Abstieg und Tod, 
denn das ist das menschliche Schicksal. Die Psyche weiB darum und strebt 
ihm zu, auch wenn das BewuBtsein es nicht weill oder nicht wissen will. 
Die psychische GesetzmaBigkeit sieht den Tod als das Ziel der zweiten 
Lebenshalfte, und besitzt auch dafiir ihre urtiimlichen Bilder, die den 
Menschen auf diesem Weg begleiten und ihm Richtung und Sinn geben1• 

Es ist darum wesentlich, daB der Mensch sich mit dem Problem des Todes 
bewuBt aU8einandersetze. Der Tod ist aber eine Erfahrung, die vom 
Individuum nur einmal gemacht wird, und die im personlichen Leben 
keine Vergleiche und Voraussetzungen kennt. Die Menschheit jedoch ist 
unzahlige Male durch das Erlebnis des Todes gegangen, und es ist darum 
in die kollektive Psyche eingepragt. 

"Der consensus gentium hat ausgesprochene Auffassungen yom Tode, welche 
sich in allen groBen Religionen der Erde unmillverstandlich ausgedriickt haben. 
Ja, man kann sogar behaupten, daB die Mehrzahl dieser Religionen komplizierte 
Systeme der Vorbereitung des Todes sind, und zwar in einem solchen MaBe, daB 
das Leben tatsachlich nichts bedeutet als eine Vorbereitung auf das letzthinige Ziel, 
den Tod. 

Auf aIle Falle beweist die Erfahrung, daB die Religionen keineswegs bewuBter 
Erkliigelung, sondern dem natiirlichen Leben der unbewuBten Seele entstammen 
und dieses irgendwie adaquat ausdriicken. Daraus namlich erklart sich ihre univer· 
selle Verbreitung und ihre ungeheure historische Wirkung auf die Menschheit. 
Eine solche Wirkung ware unverstandlich, wenn die religiosen Symbole nicht zum 
mindesten psychologische N aturwahrheiten waren 2." 

Die notwendige Vorbereitung auf den Tod wird durch Traume aus
gedriickt, die eine seelische Zustandsveranderung darstellen. Aus solchen 
Traumen wird ersichtlich, daB das UnbewuBte eine Einstellung zum Sterben 
vorbereitet, die das BewuBtsein aufnehmen soUte. Es ist dabei bemerkens
wert, daB auch bei einsichtigen Menschen ofter die zunehmende Bedeutungs
losigkeit des Ego darin zum Ausdruck kommt, daB zwei BewuBtseins
zustande vorhanden sind. 1m IchbewuBtsein ist die Erkenntnis des 
nahenden Todes nicht vorhanden, im anderen Zustand aber, in dem das 
Psychische die Fiihrung hat, weiB man darum. Oder umgekehrt gibt es 
Menschen, deren IchbewuBtsein lebenslanglich nur an Greifbares und 

1 Siehe: Die Lebenswende. 
2 Seele und Tod. 
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Rationales glaubte, die aber im Alter anfangen, sich mit psychischen 
RealitaMn auseinanderzusetzen, indem sie sich mit den Fragen nach Gott 
und der Unsterblichkeit befassen. 

Mit dem Aufhoren der Gegensatzspannung zwischen AuBen und lnnen 
und dem Zunehmen der psychischen Realitat im hoheren Alter verschwindet 
zusehends die Bedeutung des Ego. Es nahert sich dem Zustande jener 
volligen UnbewuBtheit, aus der es anfanglich hervorging, wo nur noch 
Psychisches, aber kein wahrnehmendes lch mehr ist. Diese Erfahrung 
bildet die Psyche ab in den Symbolen der Wiedergeburt und des Lebens 
der Seele nach dem Tode. 

"Einer dieser Urgedanken ist die Idee vom Leben jenseits des Todes. Die 
Wissenschaft ist mit diesen UrbiIdern inkommensurabel. Es sind irrationale Gegeben
heiten, Bedingungen a priori der Imagination, welche schlechthin sind, und deren 
Zweckmii.Bigkeit und Berechtigung die Wissenschaft nur a posteriori erforschen 
kann. UrbiIder sind etwas wie seelische Organe. Weitaus die meisten Menschen 
haben von jeher das Bediirfnis nach Fortdauer verspiirt. Daher denken wir im Sinne 
des Lebens richtig, auch wenn wir nicht verstehen, was wir denken 1." 

1 Die Lebenswende. 



3. Der psycbologiscbe Energiebegri:ff. 
"DaB aIle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, 

daran iat gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnis
vermogen sonst zur Ausiibung erweckt werden, geschii.he es nicht 
durch Gegenstande, die unsere Sinne riihren und teils von selbst 
Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestatigkeit in Be
wegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verkniipfen oder zu 
trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindriicke zu einer 
Erkenntnis der Gegenstande zu verarbeiten, die Erfahrung heillt ? 
Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung 
vorher, und mit dieser fangt alles an_ 

Wenn aber gleich aIle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung 
anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben aIle aus der 
Erfahrung. Denn es konnte woW sein, daB selbst unsere Erfah
rungserkenntnis ein Zusammengesetztes aus dem sei, was wir 
durch Eindriicke empfangen, und dem, was unser eigenes Er
kenntnisvermogen (durch sinnliche Eindriicke bloB veranlaBt) 
aus sich selbst hergibt." 

KANT, Einleitung zur Kritik der reinen Vernnnft. 
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Der psychologische Energiebegriff ist zwar aus dem physikalischen 
Begriffssystem entnommen und verwendet dessen hauptsachlichste Prin
zipien. Er ist aber mit dem physikalischen Energiebegriff nich t iden tisch 
und braucht sich daher nicht um aIle seine Subtilitaten oder gar um die 
letzten Errungenschaften der theoretischen Physik zu kiimmem 1. Als 
autonome Disziplin darf sich die Psychologie erlauben, analogische Begriffe 
sowohl von den Natur- wie von den Kulturwissenschaften zu entlehnen, 
wenn sie damit ihren Gegenstand adaquat erfassen kann und wenn sie 
femer ihren terminologischen Gebrauch deutlich macht. Die Schwierig
keit einer adaquaten Terminologie hat die Komplexe Psychologie nicht nur 
ihrer Stellung als einer neuen Disziplin zu verdanken, sondern ebensosehr 
ihrem Objekt, dessen Wesen sich rational iiberhaupt nur teilweise wieder
geben laBt. Es gehort auBerdem zum paradoxalen Aspekt der Psyche, 
daB sie auch das Gegensatzpaar: inhaltlich und energetisch aufweist. Wie 
die psychischen Inhalte ihrem Sinn gemaB verstanden werden miissen, 
so werden die Vorgange als energetische Relationen angesehen, welche 
Relationen nicht die jeweilige besondere sinnhafte Bedeutung der Phano
mene, sondem ihre Bewegungsbeziehung zueinander als Hauptaufgabe 
ins Auge fassen. 

Die Komplexe Psychologie gebraucht somit den Energiebegriff als 
eines p.nter anderen Prinzipien "zur Auswahl des Wesentlichen" mit 
der bewuBten Absicht einer Analogie. 

* 
Der psychologische Energiebegriff ist das notwendige Korrelat zu den 

Anschauungen der Komplexen Psychologie iiber die psychische Struktur. 
Der energetische Gesichtspunkt bringt die einzelnen psychischen Phano
mene in funktionelle Beziehung zueinander. Er beriicksichtigt dabei zwar 
die inhaltliche Bedeutung der psychischen Phanomene, jedoch legt er das 

1 Es sei daran erinnert, was RICKERT (,Die Grenzen der naturwissensehaftliehen 
Begriffsbildung') iiber die ~Iethodologie dieses Problems sagt: 

"Die Beseitigung der Dingbegriffe dureh Umsetzung in Begriffe von Relationen 
ist der Weg, auf dem die N aturwissensehaften von der Korperwelt sich der logisehen 
Vollkommenheit niihern." 

Demzufolge sehlieEt RICKERT die Berucksichtigung aller neuen physikalisehen 
Theorien, wie z. B. der Relativitiitstheorie aus, da sie mit seiner Absieht niehts zu 
tun haben, die logisehe Struktur der Naturwissensehaft aufzuzeigen. . 

Deshalb, folgert RICKERT, reehtfertigt es sieh, daE "auf die Fortsehritte der 
N aturwissenschaft der spiiteren Zeit hochstens soweit Rueksieht genommen wird, 
als notwendig ist, um zu zeigen: an ilirer logisehen Struktur hat sieh nichts Wesent. 
liches geiindert. Gerade der Umstand, daE das logisehe Ideal, das den friiher auf· 
gestellten Theorien zugrunde lag, aueh noch in den modernsten Gedanken steckt, 
muE unseren Ausfiihrungen tJberzeugungskraft verleilien. So machen wir uns, 
soweit das uberhaupt moglieh ist, von dem logisch zufiilligen Stadium im historisehen 
Entwieklungsgange der Naturwissensehaft frei". 
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Hauptgewicht auf die dynamischen Relationen, in welchen die Psychismen 
zueinander stehen: In der Zeit aufeinanderfolgende Erscheinungen be
dingen sich, wenn sie als AuBerungen eines ihnen zugrunde liegenden 
dynamischen Faktors gedacht werden. Ferner: wenn ein Phanomen 
verschwindet und ein anderes in Erscheinung tritt, so sind diese Ver
anderungen ebemalls nur jeweils andersartige Manifestationen eines und 
desselben dynamischen Vorganges; es ist dieselbe "Energie", welche die 
eine Anwendungsform verlaBt und die neue aktiviert. Drittens stehen auch 
gleichzeitig verlaufende, aber ihrem Wesen nach verschiedene Vorgange 
in dynamischer Beziehung zueinander. Und endlich: damit ein dynamischer 
ProzeB iiberhaupt zustande komme, miissen ungleiche Bedingungen ge
geben sein. 

Die Energetik ist einerseits eine methodologische Voraussetzung der 
Komplexen Psychologie; sie kann aber mit ebensoviel Berechtigung auch 
als strukturelles Substrat der Psyche bezeichnet werden. DaB die Struktur 
der Psyche einen inharent dynamischen Charakter hat, diirfte aus den 
vorangegangenen Ausfiihrungen deutlich geworden sein. DaB aber diese 
Dynamismen in ganz spezifischen Relationen zueinander stehen, wird 
wiederum nur aus der psychologischen Abfolge der einzelnen Phanomene 
evident - vorausgesetzt allerdings, daB die Totalitat der Psyche die 
Grundlage der Anschauung bildet. Nach dieser Voraussetzung kann auch 
die inhaltliche Bedeutung der psychischen Phanomene nur durch Ein
beziehung des energetischen Gesichtspunktes vollig adaquat bewertet 
werden. 

Es ist ein Ausdruck der Komplexitat der Psyche, daB ein Standpunkt 
allein zur Erfassung der psychischen Inhalte und Vorgange nicht geniigt, 
sondern nur die gleichzeitige Beriicksichtigung mehrerer Gesichtspunkte 
dem Gegenstand gerecht wird. Jedoch setzt sich der duale Aspekt der 
psychologischen Methode von ihren Oberbegriffen Struktur und Energetik 
innerhalb dieser beiden Gesichtspunkte fort: Wie bei der psychischenPhano
menologie die Unterscheidung von BewuBtsein und UnbewuBtem und 
weiter von Aligemeinem und Besonderem notwendig war, so zeigt auch 
der Energiebegriff einen zweifachen Aspekt. Der psychologische Energie
begriff, als ein von der Physik iibernommenes Analogon, verfahrt auf 
naturwissenschaftlich-verallgemeinernde Weise in der Art, daB er zunachst 
nicht die einzelnen Phanomene in ihrer Besonderheit und ihrem spezifischen 
Sinn interpretiert, sondern den dynamischen Wert ihrer Zuordnung zu 
dem iibergeordneten Gesichtspunkt ihrer Abfolge hervorhebt. 

Als psychologischer Energiebegriff jedoch hat er die psychische N atur 
zur Grundlage und kann daher nicht nur quantitativ operieren. Die 
qualitative, d. h. die psychologisch sinngebende Auffassung ist das not
wendige Korrelat dazu, da die Psychologie es mit Menschen und nicht 
mit physikalischen Korpern und Vorgangen zu tun hat. Die psychische 
Natur ist zwar natiirlicher Ablauf, tritt aber nur als psychischer Inhalt 
und Vorgang, also als jeweils besondere Form, in Erscheinung. Der 
psychologische Energiebegriff umfaBt daher in letzter Linie nicht nur 
dynamische, sondern auch sinnhaft bezogene Relationen. Daher ist auch 
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die kulturwissenschaftlich-individualisierende Methode bei seiner Anwen
dung notwendig. 

* 
Die Psyche als Ganzes ist ein Funktionskomplex der Anpassung und 

der Orientierung an die Bedingungen der Umwelt sowohl wie an die 
inneren strukturellen Gegebenheiten des Individuums. Sie setzt und 
bestimmt also die Relation des Individuums zur auBeren und zur objektiv
psychischen Realitat. Diese Relationen sind dynamischer und nicht 
statischer Natur. Die Bedingungen der Umwelt sind geschichtIicher 
ProzeB, je nachdem in groBerem oder kleinerem MaBstab. Okonomische, 
soziologische, politische und kulturelle Werte andern sich fortwahrend, 
je nach den Epochen schneller oder langsamer. 

Ebenso ist das einzelne Individuum ein geschichtIicher ProzeB im 
Kleinen. Die Psychologie des Menschen verandert sich entsprechend der 
jeweiligen Altersstufe, in die er vorriickt, und ferner auch in Beziehung 
zu subjektiver Problematik oder auBerem Schicksal. Zwar ist nicht die 
angeborene Struktur der Individualitat Veranderungen unterworfen, jedoch 
ist es ihre empirische Auswirkung, und mit dieser hat eine erfahrungs
wissenschaftliche Psychologie es zu tun. Sie bedarf daher einer dynamischen 
Auffassung, urn das Veranderliche einem Gesamtbegriff zu subsumieren, 
d. h. einem Begriff, der die aufeinanderfolgenden Vorgange einem um
fassenden Gesichtspunkt unterstellt. 

Neben der Dynamik der zeitlichen Abfolge psychischer Vorgange wird 
aber noch eine andere Relationsreihe deutlich, namlich einander koordinierte 
Prozesse, die synchron verlaufen. Von einem anderen Gesichtspunkt als 
dem des chronologischen Ablaufs gesehen, also von dem der Totalitiit des 
Psychischen aus, werden zwei zeitlich koinzidente und nur inhaltlich und 
formal differente psychische Dynamismen deutlich: der bewuBte und der 
unbewuBte l . 

Die synchrone Komplementaritat von BewuBtsein und UnbewuBtem 
ist eine Tatsache, die auch abgesehen von der sinnhaften Kompensation 
rein funktionell deutIich, weil wirksam ist. Es hat sich daher als unfehl
bare heuristische Regel der Analytischen Psychologie herausgestellt, daB 
im BewuBtsein fehlende Inhalte eine erhohte Tatigkeit des UnbewuBten 
bedingen, und daB umgekehrt das Oberhandnehmen von unbewuBtem 
Material auf einer ungeniigenden Einstellung des BewuBtseins beruht. 
Und zwar kann aus der Unter- oder aus der Oberwertigkeit nicht direkt 
auf die zum Ausgleich notwendigen Inhalte geschlossen werden; vielmehr 
handelt es sich zunachst urn die Phanomenologie einer "Krafteverteilung". 
Wenn bei den chronologischen Dynamismen eine gewissermaBen hori
zontale Beschreibung des psychischen Ablaufs sich ergibt, so spielen sich 
die synchronen Vorgange auf der vertikalen Achse des Geschehens abo 
Beide Darstellungen jedoch sind unter dem Gesichtspunkt von Bewegungs
vorgiingen oder Prozessen gesehen, die sich als inharente Struktur der 
Psyche erweisen. 

1 Siehe 2. Kap. 
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Es ergibt sich- daraus die Notwendigkeit, eine Idee zu finden, welche 
die Relationsreihen sowohl des chronologischen wie des synchronen Ablaufs 
ineinem iibergeordneten Prinzip in sich begreift, die also den Gegensatz 
des dynamischen Nach- und Nebeneinander von einem Standpunkt aus 
zu beriicksichtigen imstande ist. Ferner muB sie als zweites Erfordernis 
die inhaltlich und formal differente Relationsreihe BewuBt-UnbewuBt 
als synchrones Phanomen auch als dynamisch bedingtes Funktionieren 
erklaren konnen. 

Das Prinzip nun, welches diese Forderungen erfiillt, ist der Gesichts
punkt der energetischen W irkungsweise des PsycIDschen, das zu einer 
energetischen Anscha u ung fiihrt. In der energetischenAuffassung fallen 
nicht nur der chronologische und der synchrone Ablauf zusammen und 
werden die differenten synchronen Relationsreihen dynamisch verkniipft, 
sondern es ist damit auch ein weiteres heuristisches Prinzip gewonnen, 
das von nicht geringerer Wichtigkeit ist. Dieses Prinzip gab auch in der 
Physik dem Energiebegriff seine iibergeordnete Bedeutung, namlich das 
Prinzip der Ersetzung der qualitativen Relationen durch die quantitativen, 
der "Kraftewirkung" durch die Wirkungsfunktion. 

"Wie in der alten Naturwissenschaftl immer die Rede war von den WechseI
wirkungen in der N atur und diese altertiimliche Betrachtungsweise dann durch das 
Gesetz der Erhaltung der Energie abgelOst wurde, so versuchen wir hier im Gebiet 
der Psychologie die Wechselwirkung einander koordinierter Seelenkrafte durch eine 
homogen gedachte Energie zu ersetzen. Auch verwandeln sich, streng genommen, 
nicht physikalische Kriiite ineinander, sondern die Energie andert ihre Erscheinungs
form. Krafte sind phanomenal; das, was am Grunde ihrer aquivalenten Beziehungen 
liegt, ist der hypothetische Energiebegriff, der natiirlich ganz psychologisch ist und 
mit del' sogenannten objektiven Realitat nichts zu tun hat 2. '" 

Ebenso wie ffir die Physik ist auch ffir die Komplexe Psychologie die 
energetische Auffassung von unschatzbarem methodologischen Wert; denn 
durch sie wird der Dingbegriff durch den Relationsbegriff ersetzt. Wie 

1 JUNG: Versuch einer Darstellung der Psychoanalytischen Theorie. Leipzig 
und Wien: Franz Deuticke 1913. 

2 JUNG hat urspriinglich (Zur Psychologie der Dementia praecox) den Aus
druck psychische Energie verwendet und diesen dann, in Anlehnung, aber in Er
weiterung des von FREUD verwendeten Terminus Libido, durch den Libidobegriff 
ersetzt. (Diese Erweiterung und Desexualisierung ist in ,;Wandlungen und Symbole 
der Libido" ausfiihrlich begriindet und nachgewiesen.) Der Libidobegriff deckt sich 
durchaus mit dem psychologischen Energiebegriff, den JUNG in den letzten Jahren 
nunmehr ausschlieBlich verwendet. In dem oben zitierten "Versuch einer Darstellnng 
usw." sind beide Ausdriicke noch aquivalent gebraucht: "Wir wollen dem Libido· 
begriff wirklich jene Stellung anweisen, die ibm zukommt, namlich die energetische 
schlechthin, damit wir so imstande seien, das lebendige Geschehen energetisch auf· 
zufassen und die alte ,Wechselwirkung' durch absolute Aquivalenzrelationen zu 
ersetzen. Wir verdanken der energetischen Auffassung auch die Moglichkeit dynami
scher Bilder und Verhaltniszeichen, die uns im Chaos der psychischen Welt von 
unschatz barem Werte sind." 

Die vorliegende Arbeit verwendet ausschlieBlich die neuere Terminologie, spricht 
also vom psychologischen Energiebegriff und von der energetischen Betrachtungs. 
weise. Diese Ausdriicke sind aber noch nicht iiberall durchgedrungen; man moge 
die allfaIIige Bezeichnung "Libido" daher einfaeh durch "psychische Energie" 
ersetzen. 
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in der ~hysik die Energie "keine identifizierbare Existenz besitzt 1" , ist 
auch die psychische Energie "nicht nur nicht konkret oder bekannt, 
sondern geradezu ein X, eine reine Hypothese, ein Bild oder Rechen
pfennig 2" • 

Mit dem psychologischen Energiebegriff wird also nicht der psychische 
Stoff erklart, sondern es werden die psychischen Prozesse in quantitative 
dynamische Bewegungsrelationen zueinander gesetzt und diese Relationen 
allein sind es, welche durch die energetische Auffassung formuliert werden. 
"Energie ist ein aus diesen Bewegungsbeziehungen abstrahierter Begriff3." 
Es handelt sich also dabei in erster Linie weder um spezifische Inhalte, 
noch um Qualitaten, sondern um die Beziehung der Phanomene unter dem 
Gesichtspunkt der Intensitat und der Spannungszustande. Ihr energetischer 
Wert ist einzig Wert der Wirksamkeit und auBerhalb jeder Bewertung 
eines nicht-energetischen Standpunktes (also z. B. eines moralischen, 
asthetischen, und zunachst auch eines inhaltlichen). 

Mit der energetischen Auffassung des Psychischen ist auch nicht eine 
Erklarung der psychischen Vorgange uberhaupt verbunden, sondern ein 
bestimmter Aspekt davon. Da Energie als solche nicht faBbar oder sicht
bar ist, sondern sich immer in und an spezifischen Erscheinungsformen 
manifestiert, miissen die psychischen Phanomene noch von einem anderen 
als dem dynamischen Standpunkt aus begriffen und bewertet werden, 
wenn es sich nicht nur um ihre energetische, sondern auch um ihre inhalt
liche Bedeutung handelt. Dieser Aspekt wurde im 2. Kapitel bereits 
dargestellt. 

* 
Bei der Anwendung des psychologischen Energiebegriffes ergeben sich 

sowohl prinzipielle Parallelen zum physikalischen Energiebegriff, wie auch 
spezifische psychologische Abweichungen von ihm. Zu den parallelen 
Prinzipien gehoren das Aquivalenzprinzip - also die Lrberleitung einer 
bestimmbaren Energiesumme aus einem Zustand ineinen anderen - und 
der Entropiebegriff, d. h. die· Bewegung zum energetischen Ausgleich und 
der irreversible Ablauf. Beiden Prinzipien inharent ist die Anschauung 
eines Potentialgefiilles: ein Energieumsatz findet nur innerhalb eines 
Niveauunterschiedes statt. 

Die psychologisch bedingten Varianten und Abweichungen vom physi
kalischen Modell griinden sich darauf, daB es sich in der Psychologie nicht 
um anorganische Korper und mechanische Vorgange, sondern um lebendes 
psychisches Wesen handelt. Daher hat eine psychologische Energetik den 
charakteristischen Eigenschaften ihres Objektes Rechnung zu tragen und 
das physikalische V orbild danach umzuformen, wenn notwendig, dieses 
auch zu iiberschreiten. 

Solchen Modifikationen entspricht einmal' der Begriff des Extensitiits
fa/etors, welcher die in der Erscheinung jeweils vorhandene dynamische 

1 SIR JAMES JEANS: Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis. 
2 Versuch einer Darsteliung usw. 
3 Dber die Energetik der Seele. 
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Bestimmtheit ode.r Konkretisierung, also Form und Inhalt der Energie 
umschreibt. Zweitens der bis zu einem gewissen Grade mogliche EingriJJ 
in den entropischen, in der Natur irreversiblen Ablauf, der sich von einem 
Eingriff in den Naturvorgang mittels einer Maschine dadurch unterscheidet, 
daB das BewufJtsein als das Eingreifende sowohl Voraussetzung wie auch 
in letzter Linie Produkt der psychischen Substanz ist, in die es eingreift. 
Eine dritte Abweichung yom physikalischen Modell ist die offenbar mit 
dieser strukturellen Eingriffsfahigkeit des BewuBtseins zusammenhangende 
Moglichkeit und Notwendigkeit, sich yom Totalen Psychischen als 
energetisches Teilsystem auszuscheiden und gegen das objektiv-psychische 
System abzuschliefJen. Und als vierte Modifikation ist umgekehrt die 
Moglichkeit gegeben, die abgeschlossenen Teilsysteme miteinander in Ver
bindung zu bringen und einander anzuschliefJen. Die Bildung und Ab
schlieBung eines Teilsystems geschieht in der spateren Kindheit und 
Jugend, wo das IchbewuBtsein sich yom Totalen Psychischen unterscheidet 
und sich gegen das letztere durchsetzt, indem diesem fortwahrend Energie 
entzogen wird. In diesem Alter liegt das hohere Potential beim BewuBt
sein, und das Objektiv-Psychische ist ein abgespaltenes relativ unwirksames 
System. Gegen die zweite Lebenshalfte hin nimmt dieses an Wertigkeit 
zu, wodurch die AnschlieBung der beiden Teilsysteme BewuBtsein-Un
bewuBtes aneinander notwendig wird. Dabei hat das objektiv-psychische 
Teilsystem fiir eine Zeitlang das hohere Potential, das sich allmahlich 
gegen das bewuBte System hin ausgleicht. Indessen entsteht mit de 
Integrierung des unbewuBten Teilsystems kein derartiger Energieausgleich, 
daB ein entropischer Zustand resultieren wiirde, vielmehr ist bis gegen das 
Lebensende zu ein energetischer Spannungszustand und mithin ein Niveau
unterschied vorhanden. Der Grund dafiir ist der, daB durch die An
gleichung der beiden Teilsysteme eine vollig veranderte Krafteverteilung 
hergestellt wird, bei der die energetische Bewegung zwischen zwei Systemen 
hin- und hergeht, die nun innerhalb des psychischen Gesamtsystems zwei 
gegeneinander oJJene Systeme bilden, wobei das totale System das hohere 
Potential hat. 

Diese Vorgange sind mit einer energetischen Auffassung durchaus 
vereinbar, halt man sich nicht eng an den physikalischen Energiebegriff, 
sondern an die charakteristischen Bestimmungen des psychologischen. 
Welches allerdings der letzte Grund fiir die spezifisch psychischen Energie
bewegungen und -iiberleitungen sei, ist einer Erklarung nicht mehr zu
ganglich und gehort zu den Eigenschaften des Lebens seIber. Wie der 
lebende Korper sich dem rein physikalischen Modell entzieht, ist sein 
inneres Gegenstiick, das Psychische, offenbar, wie SIR JAMES JEANS sagt, 
"mit der Fahigkeit begabt, innerhalb gewisser Grenzen die Naturgesetze 
zu umgehen". 

* 

Auch bei denjenigen Prinzipien, die dem physikalischen Bezugssystem 
parallel gehen, kann die Anlehnung nicht genau sein, da es sich um lebendes 
Wesen handelt. Aus demselben Grunde ist es aber auch nicht moglich, 

Komplexe Psychologie. 9 
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die psychologischen Parallelen und Abweichungen auseinander zu halten, 
da beide' ineinander iibergreifen. 

Die erste Forderung einer energetischen Bestimmbarkeit ist die Messung 
oder Abschiitzung energetischer Quantitaten. Messungen sind nur an 
relativ geschlossenen Teilsystemen moglich, wobei solche Teilsysteme zurn 
Zweck der Beobachtung kiinstlich ausgesondert werden. Es handelt sich 
also bei exakten Bestimmungen nicht urn die naturlichen energetischen 
Teilsysteme BewuJ3tsein und UnbewuJ3tes, sondern um absichtlich gezogene 
Grenzen innerhalb eines bestimmten Rahmens. 

An einzelnen solcher Teilsysteme kann die energetische Quantitat 
objektiv-exakt bestimmt werden. Dies ist z. B. moglich mittels des Asso
ziationsexperimentes durch Messung der Reaktionszeit u,nd genaue Fest
stellung anderer Komplexmerkmale. Exakte Bestimmungsverfahren be
sitzt auch die experimentelle Psychologie in der Aufnahme physiologischer 
Veranderungen bei Affektzustanden, womit die Intensitat der Affekt
starke geschatzt werden kann. 

Zweitens besitzen wir 
"ein 8ubjektiv hoohdifferenziertes System fUr die Erkennung und Abschatzung 
aktueller Affekterseheinungen an Andern: dafiir ist namlich ein direkter Erken
nungsinstinkt vorhanden, den auch die Tiere in hohem Malle haben. Wir nehmen 
schon die leisesten Schwankungen emotionaler Natur an Andern wahr und haben 
ein sehr feines GefUhl fUr Qualitat und Quantitat der Affekte der Nebenmenschen.1" 

Bis zu einem gewissen Grade gilt das auch fiir die eigenen Affekte. 

Der Erfahrung und Beobachtung liegen immer nur kleinere Teilsysteme 
zugrunde. Eine volistandige und exakte Quantitatsbestimmung der Totalen 
Psyche ware schon darum nicht moglich, weil sie kein zeitlich absolut 
geschlossenes System ist, und weil ein ganzer Lebenslauf von der Geburt 
bis zum Tode einer solchen Untersuchung nicht unterworfen werden kann. 
Es sind darum immer nur bestimmte und abgegrenzte Zeitabschnitte der 
energetischen Auffassung zuganglich. 

Ahnlich verhalt es sich mit einer gewissermaBen raumlichen Betrachtung. 
Auch bei dieser kann der ganze Umfang der psychischen Vorgange nicht 
genau bestimmt werden, da nie aIle zugleich bewuBt sind und das System 
insofern nicht abgegrenzt werden kann 2• Stelit man sich aber auf das im 
aktuellen Moment zu untersuchende bewuBte Teilsystem ab, so ist dieses 
insofern abgeschlossen, als das Individuum zwar in bestandigem Kontakt 
mit der AuBenwelt ist, seine Aktionen und Reaktionen in bezug darauf 
aber ausschlieBlich seiner spezifischen, d. h. individuellen Psychologie 
entstammen. Die energetische Bewertung muB sich daher ebenfalls aus
schlieBlich an diesen individuellen Innenraum halten und die AuBenwelt 
nur als Material und Auslosung betrachten. 

Es konnen so beim chronologischen wie beim synchronen Schnittpunkt 
relativ abschatzbare Energiebetrage festgestelit werden, die im ersten 

1 V"ber die Energetik der Seele. 
S Abgesehen von diesen spezifisch psychologischen Einschrankungen ist eine 

absolut exakte Quantitatsbestimmung der Totalen Psyche auch aus dem allgemeinen 
methodologischen Grunde nicht moglich, dem nach jede Beobachtung einen Eingriff 
bedeutet, der das zu beobaehtende Objekt verandert. 
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Fall einer zeitIichen, im zweiten einer sozusagen raumIichen Zustands
veranderung unterIiegen. Z. B. kennt jedermann aus seiner Erfahrung 
Situationen, in denen man sich sagt: frillier hatte ich Interesse ffir dies 
und jenes, und dieses Interesse ist nun vollstandig verschwunden. Oder: 
friiher konnte ich viel intensiver fiihlen und empfinden; jetzt erscheint 
mir alles gleichgiiltiger. Und auf das RaumIiche angewendet: ich mochte 
oder sollte gewisse Dinge unternehmen, bringe aber trotz aller Willens
anstrengung einfach die notige Energie daffir nicht auf. 

Damit ergibt sich die Anwendung des ersten Hauptsatzes der Energetik: 
Energie kann weder aus nichts entstehen noch zu nichts werden; die 
Summe der Energie in einem geschlossenen System bleibt mithin konstant. 
Das heiBt also psychologisch: die Energie, die in der friiheren Anwendungs
form investiert war, hat sich daraus zuriickgezogen und einen andern 
Inhalt aktiviert, der mir aber unbekannt ist. Oder im zweiten Fall: die 
Energie steht dem Bewu.l3tsein nicht zur Verfiigung, also muB sie im 
UnbewuBten aufzufinden sein. 

Bei der Anwendung des Konstanzbegriffes ist psychologisch nicht das 
Prinzip von der Erhaltung der Energie maBgebend, sondern das Aquivalenz
prinzip. Es besagt, daB ffir jede Energie, die einen bestimmten Zustand 
verliWt, anderswo ein gleiches Quantum der gleichen oder einer anderen 
Energie auftritt. 

Psychologisch bedeutet dies, daB eine psychische Tatigkeit, die obsolet 
geworden ist, durch eine andere Tatigkeit von gleicher energetischel' 
Intensitat ersetzt wird, bzw. nur durch eine Tatigkeit von aquivalentem 
Werte zu ersetzen istl. Und im zweiten Fall: Wenn ein Energiebetrag 
eine neue Anwendungsform aktiviert hat, so hat sich ein entsprechendes 
Energiequantum eo ipso aus einer friiheren Form zuriickgezogen. Die 
neue Erscheinungsform der Energie kann nun im BewuBtsein bereits vor
handen sein, ohne daB sie als aquivalente Umsetzung der verschwundenen 
friiheren Form erkannt wird. In diesem Falle ist man sich nur iiber die 
Korrespondenz zwischen dem friiheren und dem nunmehrigen energetischen 
Zustand unbewuBt. Es kann abel' ebenso haufig vorkommen, daB ein 
Energiebetrag vollig verschwindet, ohne daB eine Ersatzbildung im Bewu.l3t
sein festzustellen ist. In diesem Falle ist infolge des Aquivalenzprinzipes 
eine erhohte Aktivitat des UnbewuBten nachzuweisen. Der aus dem 
BewuBtsein verschwundene Energiebetrag hat demnach das Unbewu.l3te 
konstelliert und Iiegt dort, falls die neue energetische Zustandsform bewuBt 
gemacht werden kann, zu anderer Verwendung bereit. Die unbewuBte 
Tatigkeit enthalt dann denjenigen Intensitatswert, der sich der bewuBten 
Verwendung entzogen hat. 

1 "Die praktische Erfahrung lehrt uns ganz aIIgemein, daB eine psychische 
Tii,tigkeit immer nur ii,quivalent ersetzt werden kann, so z. B. kann ein pathologisches 
Interesse, ein Haften an einem Symptom sich nur durch eine ebenso intensive Bindung 
an ein anderes Interesse ersetzen lassen, weshalb auch eine Ablosung der Libido 
vom Symptom ohne diesen Ersatz nie erfolgt. 1st der Ersatz von geringerem Energie
werte, so wissen wir sofort, daB ein Teilbetrag der Energie anderswo aufzufinden 
ist, wenn nicht im BewuBtsein, dann in unbewuBter Phantasiebildung oder in einer 
Storung der ,parties superieures' der physiologischen Funktionen." (I. c.) 

9* 
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Die Phanomenologie dieser unbewuBten Aktivitat zeigt sich je nachdem 
in Form 'besonders lebhafter Traume, eigentiimlicher Phantasiefragmente 
und Ahnlichem. Die haufigste Erscheinung ist aber die den bewuBten 
Ablauf unterbrechende Symptombildung, deren Umfang weit und deren 
Wesen mannigfaltig ist. Sie reicht von gewohnlicher Nervositat, innerer 
Beunruhigung, plotzlichen Affektausbriichen, unerklarlicher Leere oder 
Traurigkeit, iibertriebener Geschaftigkeit oder unverstandlicher Angst zu 
schwereren Storungen des BewuBtseins wie Depressionen, Willenslahmung, 
Versagen einer wichtigen Funktion, Zwangsgedanken, nervosem Zusammen
bruch bis zu der ganzen Skala psychogen bedingter Korpersymptome. 

Die Symptombildung ist also der aquivalente Ersatz des aus dem 
BewuBtsein verschwundenen energetischen Wertes. Diese Konstatierung 
ist aber nicht eine bloBe theoretische Folgerung aus der Anschauung 
derKomplementaritat von BewuBtsein und UnbewuBtem, sondern eine 
Erfahrungstatsache auf Grund des empirischen Materials. 

"Wenn es nun der Analyse dieser Symptome gelingt, jene verborgenen Inhalte 
dem BewuBtsein zuriickzufiihren, so kann man in der Regel nachweisen, daB der 
aus dem BewuBtsein verschwundene Libidobetrag ein Gebilde im UnbewuBten 
erzeugt hat, welches trotz aller Verschiedenheit nicht wenige Ziige gemein hat mit 
jenen bewuBten Inhalten, welche ihre Energie verloren hatten. Es ist, wie wenn die 
Libido gewisse Qualitaten mit sich ins UnbewuBte geschleppt hatte, was oft der
maBen deutlich ist, daB man schon an diesen Charakteren erkennen kann, woher 
die das UnbewuBte aktivierende Libido stammtl." 

Mit dieser Feststellung wird zugleich eine andere psychologische Tat
sache formuliert, welche JUNG mit dem Begriff des Extensitatsjaktors 2 

umschreibt. Er bedeutet, daB die "Menge" der Energie, die einem Gebilde 
anhaftet, auf ein anderes nicht iibertragbar ist ohne "Obertragung von 
Teilen jenes Gebildes. Der Extensitatsfaktor gibt also der neuen ener
getischen Zustandsform ihre dynamische Bestimmtheit. 

Der psychologische Extensitatsfaktor hat mithin zur Folge, daB die 
Energie nicht als reine Intensitat das eine Gebilde verlaBt und restlos in 
ein neues iibergeht, sondern daB Charaktere des friiheren Gebildes, in 
dem die Energie investiert war, auf die neue Erscheinung iibertragen 
werden; diese enthaIt Qualitaten, die auch der friiheren anhafteten. 

Der Begriff des Extensitatsfaktors fiihrt damit zur Art und Weise der 
Energieumsetzung, die fiir die psychologische Energetik von besonderer Be
deutung ist und deshalb ihre spezifisch psychologischen Bestimmungen hat. 

* 
Die Komplexe Psychologie verwendet an Stelle der in der Physik 

giiltigen Aussage, ein Energiebetrag setze sich aus einem System oder 
Zustand in einen anderen urn, die Ausdriicke Verlagerung und Umwandlung 
der Energie. Verlagerung bedeutet den sich selbst iiberlassenen natur
haften Ablauf, also die bloBe Aktivierung des UnbewuBten: die Intensi
vierung von Traumen und Phantasien und die Ersatzbildungen unbewuBter 

1 1. c. 
2 1. c. JUNG hat den Begriff des Extensitatsfaktors von ED. VON HARTMANN 

iibernommen. Zur Empirie des Extensitatsfaktors siehe besonders: Wandlungen 
und Symbole der Libido. 
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Inhalte in Form ,von Symptomen. Umwandlung oder auch Verwandlung 
hingegen entspricht der absichtlichen Uberleitung, wie sie physikalisch 
mit Hille von Maschinen gelingt. Psychologisch erfordert daher die 
energetische Umwandlung ebenfalls einen EingriJJ in den bloBen Ablauf, 
namlich die BewuBtmachung bzw. Einbeziehung der von dem energetischen 
ProzeB konstellierten unbewuBten Inhalte einer- und die bewuBte Stellung
nahme dazu andererseits. 

Die Aktivierung als bloBe Verlagerung macht nur den Intensitats
Jaktor evident: der aus dem BewuBtsein verschwundene energetische Wert 
ist zwar aquivalent umgesetzt, aber nicht psychologisck aquivalent um
gewandelt. Die Intensivierung des unbewuBten Ablaufs ist Junktionell 
keine geniigende Ersatzbildung, was am besten an den neurotischen 
Symptomen ersichtlich wird, die als bloBe Storung des bewuBten Ablaufs 
wirken. Es sind Stauungspkanomene des energetischen Prozesses, veranlaBt 
durch das mangelnde natiirliche Gefalle oder vielmehr durch das Hindernis, 
das dem natiirlichen Gefalle, welches die Energie in einen anderen Zustand 
iiberleiten wiirde, im Wege steht. Nur die Mitberiicksichtigung des 
ExtensitatsJaktors ermoglicht jenen Eingriff, der die neue energetische 
Zustandsform auch psychologisch, d. h. sinngemaB, aquivalent umwandelt. 

Damit ist die Forderung gegeben, auch den Entropiesatz als Modell 
anzuwenden. Denn das .A.quivalenzprinzip sagt nur aus, daf3 Energie
umsetzungen sich gleichwertig vollziehen. Es sagt aber nichts iiber die 
Art der Prozesse, und ob und wie Energiebewegungen zustande kommen. 

Eine energetische Bewegung tritt nur dann ein, wenn eine Potential
diJJerenz vorhanden ist. Die Transformation von Energieformen ist an 
das Vorkommen von Intensitatsunterschieden gebunden. Und zwar geht 
jeder energetische Zustand von Stellen hoherer Intensitat zu solchen 
niederer Intensitat iiber. Bewegung entsteht also nur, wo ein Gefalle, 
d. h. energetische N iveaudiJJerenzen vorhanden sind und ist gleichbedeutend 
mit der Umsetzung der Energie aus einer Zustandsform in eine andere. 

Der hier verwendete Begriff der Potentialdifferenz entstammt der 
Thermodynamik und begreift weiter in sich die Aussage, daB die Energie
umsetzungen innerhalb eines geschlossenen natiirlichen Systems zur 
A usgleickung des Energiegefalles tendieren, indem die Wertunterschiede 
des gesamten Systems von einem unwahrscheinlichen in einen wahr
scheinlichen Zustand iibergehen. Wenn sich das Gefalle vollig ausgeglichen 
hat und ein Zustand erreicht ist, in welchem keine Intensitatsdifferenzen 
mehr vorkommen, hort alle weitere Veranderung auf und der ProzeB 
kommt zum Stillstand. Die Energie setzt sich nicht mehr aquivalent um, 
weil sie vollig gleichmaBig verteilt ist. Der Ausdruck dieser GesetzmaBig
keit ist das Entropieprinzip. Es ist gleichbedeutend mit der Unumkehr
barkeit des energetischen Ablaufs in einem naturhaften System. 

In der unbelebten Natur verlaufen die energetischen Prozesse immer 
entropisch, d. h. in der Weise, daB Energie vom Zustand hoherer Intensitat 
in denjenigen niederer Intensitat iibergeht. Das Umgekehrte findet nie 
von selbst statt. Der energetische Vorgang hat damit bestimmte Ricktung. 
In der sich selbst iiberlassenen Natur ist er irreversibel. 
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Durch einen Eingriff in den natiirlichen Ablauf kann indessen aus der 
hoheren Intensitat Arbeit gewonnen und so der energetische ProzeB teil
weise umgekehrt werden, wodurch das Erreichen des entropischen End
zustandes zu einem mehr oder weniger groBen Teil verhindert wird. Alles 
organische Leben ist auf dieser Tatsache aufgebaut. In bezug auf die 
konkrete Natur ist die Technik das Mittel des Eingriffs; einfachste tech
nische Erfindungen sind auch manchen Tieren moglich. 

Da jedoch Warmeentwicklung mit fast allen Vorgangen verbunden 
ist und der Ausgleich von Temperaturunterschieden sich mit keinem 
Mittel vollig aufheben laBt, so ist mit jeder durch Arbeit hervorgerufenen 
Energieumsetzung ein teilweiser Energieverlust verbunden. In einem 
geschlossenen System - d. h. also in einem System, bei welchem keine 
Energiezufuhr von auBen moglich ist - vermehrt sich daher durch die 
von selbst eintretenden Vorgange diejenige Energiesumme, aus welcher sich 
keine Arbeit mehr gewinnen, die sich mit anderen Worten also nicht mehr 
aquivalent umsetzen laBt. 

* 

Das Problem der adiiquaten Energieumsetzung ist das Zentralproblem 
der psychologischen Energetik. Es ist darum notwendig, die psychologischen 
.!quivalente des Potentialgefalles und des Entropiebegriffes zu untersuchen. 

Das heillt, untersucht werden konnen wieder nur die entsprechenden 
Bewegungsbeziehungen. Wie das menschliche BewuBtsein Maschinen er
funden hat, um in den entropischen Naturablauf einzugreifen, so finden 
in der Psyche selbst, als der Voraussetzung des BewuBtseins, Vorgange 
statt, die gleichfalls in den irreversiblen Ablauf der psychischen Natur 
eingreifen. Ja man konnte sagen, wie in der auBeren Natur das Geheimnis 
des lebenden Stoffes sich dem mechanischen physikalischen Ablauf ent
ziehtl, so ist das BewuBtsein der geheimnisvolle Faktor, der bloB natur-

1 SIR JAMES JEANS (Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis) beschreibt 
die Entropie und den Eingriff in sie mit folgendem Bilde: 

"Es ist zweckmaBig - die Entropie im allgemeinen in der Weise zu definieren, 
daB einem haufigeren Zustand stets eine hohere Entropie zukommt als einem sel· 
teneren. Damit wird die Entropie also ein MaB fiir die ,Haufigkeit' eines gegebenen 
Zustandes. - Der Endzustand (die Entropie) vermeidet Anhaufungen irgendwelcher 
Art, sei es von spezielIen Substanzen, sei es von Energie. 1m ,haufigsten Zustand' 
sind sowohl Materie wie Energie gleichmaBig verbreitet. 

Dennoch wiirde ein Wesen aus einer anderen Welt, das unsere Erde mit geniigen. 
der Sorgfalt betrachtet, Anzeichen bemerken, die es nachdenklich machen und zu 
der Vermutung fiihren konnten, ob nicht hier erstaunlicherweise ortliche Ausnahmen 
von dem alIgemeinen Gesetze der Entropie auftreten. Vom rein physikalischen 
Standpunkt ist z. B. Gold ein ganz gewohnliches Metall. Es wird von den Natur. 
gesetzen in keiner Weise bevorzugt oder irgendwie besonders behandelt. Dennoch 
konnte unser Besucher bemerken, daB der ganze Goldvorrat der Welt, der urspriing. 
lich ziemlich gleichformig iiber aIle Teile der Erdoberflache verstreut war, die Tendenz 
zeigt, sich an einigen wenigen ganz klein en StelIen anzuhaufen, wie es der Forderung 
des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik aufs schanste zu widersprechen 
scheint. Ebenso solIten nach diesem Satze billigerweise Feuer nicht vorkommen, 
wenn er freilich auch zulaBt, daB Zufalle eintreten konnen. Diese zufiilligen Ver. 
letzungen sollten aber unbedingt dann am wahrscheinlichsten sein, wenn das Wetter 
heW und trocken ist. Trotzdem wiirde unser Besucher nicht nur unzahlige Feuer 
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haftes psychisches Wesen, aller entropischen GesetzmaBigkeit ungeachtet, 
in hohere Werte umzuwandeln vermag. 

Sobald von d theoretischen Voraussetzung des Ene giebegriffes zur 
praktischen Anwendung iibergegangen wird, handelt es sich um spezifische 
Erscheinungsformen der Energie. Man spricht daher in der Physik ab
gekiirzt von elektrischer Energie, chemischer Energie, Energie der Kohle, 
des Dampfes usw., womit der Energiebegriff konkretisiert und mit den 
Substanzen identifiziert wird, die der energetischen Betrachtung unter
worfen werden. 

In der Psychologie geschieht dasselbe. Energetische Bewegung ist nur 
anhand von bestimmten oder bestimmbaren Vorgangen und Inhalten sicht
bar, und der energetische Standpunkt kann daher nicht von ihnen absehen. 
Der energetische Wertbegriff steht, als Umschreibung von Bewegungs
vorgangen, zwar an oberster Stelle, ist jedoch gleichzeitig mit anderen 
psychologischen Wertbegriffen verbunden. Der energetische Wert eines Vor
gangs ist also zugleich auch von inhaltlicher Bestimmtheit und Bedeutung, 
wie z. B. die Bewegungen der Progression und der Regression oder die
jenigen der Extraversion und Introversion. Und neben den psychologisch 
bestimmten Werten sind gleichzeitig auch allgemeine Kulturwerte giiltig, 
wie der ethische Wert, der Begriff der BewuBtseinsdifferenzierung usw. 

Dadurch werden in die Anwendung des psychologischen Energiebegriffes 
Momente der kulturwissenschaftlichen Methode einbezogen, und ganz 
besonders die Voraussetzungen der Komplexen Psychologie in bezug auf 
die Struktur und Phanomenologie der Psyche. 

Eine besondere Voraussetzung ist die schopferische Aktivitat der 
Psyche als nicht zu begriindende, aber erfahrungsgemaB letzte Ursache 
fiir Energiebewegungen und -umsetzungen. Insofern dabei energetisch 
aquivalente Umformungen beobachtet werden konnen, handelt es sich 
um ein dem physikalischen Modell paralleles Prinzip. Die psychologische 
Abweichung davon liegt aber darin, daB inhaltlich und funktionell neue 
Werte in Erscheinung treten konnen1• Das Psychische greift damit in 

auf der Erde entdecken, sondern noch feststellen, daB sie besonders haufig amtreten, 
wenn es kalt und feucht ist. Er wiirde eine groBere Zahl auf denjenigen Tellen der 
Erdoberflache sehen, die mit winterlichem Schnee bedeckt sind, als auf denen, die 
in Aquator. oder Sonnenhitze dorren. Weiter mochte er noch bemerken, daB kleine 
Anhaufungen von Eis besonders in Erscheinung treten, wenn das Wetter helli und 
trocken ist. 

Die Chance fiir das Eintreten aller dieser Ereignisse im normalen Lauf einer 
unberiihnen N atur wiirde von derselben GroBenordnung sein wie diejenige des Ge
frierens eines Wasserkessels, wenn man ihn aufs Feuer stellt. 

Eine statistische Durchmusterung der groberen Vergehen gegen den zweiten 
Hauptsatz wiirde zeigen, daB die Brutstatten des Verbrechens genau an den Stellen 
zu suchen sind, die wir als Zentren der Zivilisation bezeichnen. Leblose Materie 
gehorcht unbedingt dem Gesetz, aber das, was wir Leben nennen, entwischt ihm 
mit wechselndem Erfolg. Es ware ganz verniinftig, wenn wir Leben geradezu den
nierten als charakterisiert durch die Fahigkeit, dies Gesetz zu umgehen." 

1 "Von dieser Seite (d. h. von der positiven Tatigkeit) aus betrachtet, erscheint 
das UnbewuBte als die Gesamtheit aller in statu nascendi begriffenen seelischen 
Inhalte." JUNG: AnalytischePsychologie und Weltanschauung. In: Seelenprobleme 
der Gegenwart. 
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die Regel des irreversiblen Ablaufs ein. Jedoch kann das Bewuptsein 
nicht unbegrenzt in ihn eingreifen, denn die energetische Umsetzung ist 
an bestimmte Bedingungen gebunden. 

Es gehort zum schop£erischen Wesen der Psyche, daB Eingrif£e in den 
bloBen Naturablauf ihre Struktur ausmachen. Die Erscha££ung des Be
wuBtseins und die Moglichkeit zur Dif£erenzierung und Erweiterung des 
BewuBtseins ist ihr Kardinaleingrif£. Andererseits aber scheint sie mit 
diesem Experiment auch eine ganz bestimmte Absicht verbunden zu haben, 
denn es hangt durchaus und unbedingt von der Einstellung und Bemiihung 
dieses ihres Produktes ab, ob weitere Eingrif£e und adaquate Um£ormungen 
gelingen. Wobei aber wiederum zwar der bloBe psychische Naturvorgang 
in Kultur, d. h. BewuBtheit, umgesetzt wird, jedoch nur dann, wenn die 
GesetzmaBigkeiten der psychischen Natur mitberiicksichtigt werden. 

* 
Das oberste Prinzip der Komplexen Psychologie: die Komplementaritat 

von BewuBtsein und UnbewuBtem (oder Objektiv-Psychischem), und die 
ihm zugrunde liegende Anschauung des Totalen Psychischen erhalt seine 
Begriindung vor allem durch die psychologische Energetik. 

Energetisch gesehen ist die Totale Psyche ein relativ geschlossenes 
energetisches System. Sie ist weder auf Korpervorgange reduzierbar, noch 
ein bloBes Produkt der Vererbung und der Umweltseiniliisse, sondem die 
autonome und inharente Gegebenheit eines Individuums. Beim heutigen 
abendlandischen Kulturmenschen ist jedoch das totale System in zwei 
Teilsysteme gesondert, die gegeneinander relativ abgeschlossen sind und 
daher wieder zwei in sich geschlossene Systeme bilden. 

Die psychologische Orientierung des heutigen Individuums ist ganz 
auf das bewupte System gerichtet. Dieses ist charakterisiert durch Kultur
oder mindestens Zivilisationswerte und durch sein Angeschlossensein an 
den Ichkomplex. Seine Funktion ist die Relation des Individuums zur 
eigenen Person und zur AuBenwelt. 

Das unbewupte oder objektiv-psychische System ist erstens seinem 
Wesen nach und zweitens iniolge seines Nicht-angeschlossen-Seins an das 
bewuBte System Natur, d. h. psychische Natur. Es ist charakterisiert 
durch den Ablauf archetypischer energetischer Konstellationen. Seine 
Funktion ist die Ausgleichung des bewuBten Systems in bezug auf objektiv
psychische kollektive Gegebenheiten. Diese Funktion kann es aber nur 
ausiiben, wenn es an das bewuBte System angeschlossen wird. Die An
schlieBung der beiden Systeme aneinander bewirkt eine Veranderung, bzw. 
Erweiterung des bewuBten Systems, wodurch beide Systeme zu o££enen 
Systemen werden innerhalb des Gesamtsystems der Totalen Psyche. . 

Der energetische UmsetzungsprozeB findet sowohl innerhalb des be
wuBten wie des unbewuBten Teilsystems statt, jedoch mit charakteristischen 
Unterschieden 1. 

1 Das persOnUche UnbewuBte gehort energetisch zum bewuBten System, da 
seine Inhalte psychologisch mit dem Ichkomplex verbunden sind und darum vom 
BewuBtsein assimiliert werden konnen. 
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In der allerfriihesten Kindheit sind die beiden Teilsysteme noch un
getrennt. Bald aber gewinnt - durch einen der unerklarlichen psychischen 
Eingriffe in den Naturablauf - die Bildung des Ichkomplexes und damit 
des BewuBtseins eine Festigkeit, die es dem jungen Menschen ermoglicht, 
sich allmahlich gegen das Gefalle zum totalen System hin abzuschlieBen 1. 

Damit wird das sich differenzierende Bewu{3t8ein zu einem relativ ge
schlossenen System, das die zu Energieumsetzungen notwendigen Intensi
tatsunterschiede in sich seIber enthalt. 

Die Niveaudifferenzen, die das energetische Gefalle herstellen, bedeuten 
psychologisch Konlliktpo8itionen. Bei dem kleinen Kinde driicken sie sich 
aus als Divergenz zwischen dem natiirlichen triebhaften Wesen und dem 
werdenden sozial angepaBten Menschen, beim Jiingling als "Sturm- und 
Drangperiode", in Kampfen ethischer und weltanschaulicher Natur. Der 
reife Mensch hat seelische Konflikte und muB innere Gegensatze iiber
winden. Mit der Zeit gleichen sich die anfanglichen Spannungen aus, 
und es bildet sich eine stabile und relativ unveranderliche Einstellung. 
Damit nehmen die Intensitatsunterschiede innerhalb des bewuBten Systems 
immer mehr ab und es entsteht damit ein gewissermaBen entropischer 
Zustand, der nun je nachdem auch als negativer Faktor zu bewerten ist. 
Die Einstellung innerhalb des bewuBten Systems ist wohl fest, aber auch 
starr, indem sie sich gegen weitere Veranderungen abschlieBt. Das fiir 
den energetischen ProzeB notwendige Gefalle ware zwar vorhanden, besteht 
aber nun· zwischen dem bewuBten und dem unbewuBten System. Den 
Ubergang oder die Verbindung zwischen den beiden Systemen bilden die 
inferioren psychologischen Funktionen. Wird die AnschlieBung des un
bewuBten Systems durch Anerkennung der neuen Potentialdifferenz voll
zogen, so geht die energetische Bewegung an den autonomen objektiv
psychischen ProzeB iiber. Mit anderen Worten: an Stelle der friiher 
notwendigen Differenzierung des BewuBtseins tritt die Differenzierung der 
totalen Personlichkeit, was einer Erweiterung des bewuBten Systems gleich
kommt. Das festgefiigte BewuBtsein wird zur Funktion der auf
geschlossenen BewuBt h e i t. 

Der umgekehrte Fall zur BewuBtseinserstarrung, die ein normales 
Phanomen ist, wenn sie nicht zu lange andauert, findet in der Psychose 

1 Die AbschlieBung des bewullten gegen das total-psychische System ist das 
psychologische Problem der Kindheit - ein Problem von nicht zu unterschatzender 
Wichtigkeit und Schwierigkeit. Es gibt Kinder, denen der ProzeB nie ganz gelingt. 
Seine phylogenetische Parallele kann uns diese Problematik verdeutlichen. Sie 
hat ihren archetypischen Niederschlag in unzahligen Mythen und Sagen gefunden. 
Urn nur einige Motive zu nennen: das goldene Zeitalter, der gliickselige Urzustand, 
die Paradieslegenden, die Zeit, als die Gotter noch auf Erden wandelten, der kos
mische Urmensch, die platonische Idee vom hermaphroditischen Menschen, den die 
Gotter in zwei Half ten trennten, der indische Mythos von der Juweleninsel im 
N ektarmeer. 

Bei Kindern finden sich ahnliche Motive in den "kosmischen" Traumen. Das 
Erwachen, d. h. die Abtrennung des Bewulltseins wird oft als ungeheurer Shock 
dargestelIt, oder im Symbol einer Geburt auf der Erde aus einem anderen Planeren. 
Bei den Primitiven wird die Entstehung des Menschen durchgehend aus nicht 
bloB natiirlichen Ursachen erklart, sondern zugleich und hauptsachlich auch aus 
"geistigen", und zwar kosmogonisch wie individuell. 
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statt: das unbewufJte System war entweder nie vollig yom bewuBten ab
geschlossen oder die Scheidewand zwischen beiden ist so dUnn, daB sie 
durch eine intensive Erschiitterung durchbrochen werden kann. Auf jeden 
Fall ist das Gefalle zum unbewuBten System hin so groB, daB dieses dem 
bewuBten System allmahlich aIle Energie entzieht, bis es sich mit dem 
Eintreten der Krankheit an seine Stelle setzt. Der psychologische Aspekt 
dieses Zustandes ist eine intensive Absperrung gegen die Umwelt. Mit 
der Ausloschung des bewuBten Systems ist das Spannungsverhaltnis 
zwischen den beiden Systemen aufgehoben, die energetische Bewegung 
ist entropisch geworden. Das unbewuBte System ist nun gewissermaBen 
im Reinzustande vorhanden - jedenfalls in einem Zustande, der ohne 
allen Eingriff des bewuBten Systems ablauft und der daher in seiner 
Phanomenologie und Energetik am ehesten dem sich selbst iiberlassenen 
naturhaften System gleichkommt. Eine gewisse Energieumsetzung findet 
auch innerhalb dieses nun ganz in sich geschlossenen Systems statt, indem 
die psychischen Bilder, die Selbstdarstellungen des unbewuBten Systems, 
sich wandeln und verandern. Ihr Sinn jedoch wird nur einem auBen
stehenden Beobachter deutlich und desintegriert sich zus~hends, da kein 
Eingriff eines intakten BewuBtseins ihn mehr aus den "Gebilden los
gebundener Reiche" herausheben und assimilieren kann. 

* 
Die energetische Struktur des objektiv-psychischen oder naturhaften 

Systems manifestiert sich einmal in seiner Dynamik, d. h. in der eigen
tatigen Abwandlung seiner Inhalte. Seine Inhalte sind Bilder, denn die 
spezijische Erscheinungsform der psychischen Energie im natiirlichen Zu
stande ist das Phantasiebild, wozu auch der Traum gehort. Die bestandige 
Veranderung der Bilder bedeutet eine energetische Bewegung, die daher 
eine gewisse Spannung oder Niveaudifferenz voraussetzt. Diese driickt 
sich in der Ambivalenz oder Ambiguitat der Phantasiebilder aus und in 
ihrem Erscheinen als Gegensatzpaare. Neue, d. h. noch unbewuBte Inhalte 
treten in Traumen und Phantasien oft paarweise auf, als Zwillinge oder 
Zweiheiten. Ein objektiv-psychischer Inhalt ist, yom BewuBtsein aus 
bewertet, vieldeutig, paradox, eventuell zweideutig. Die Phanomene des 
sich selbst iiberlassenen objektiv-psychischen Prozesses haben durchgehend 
enantiodromischen Charakter. Positive Inhalte wechseln mit negativen 
fortwahrend ab; handelt es sich z. B. um eine Konfliktsituation im 
BewuBtsein, so wird ein Bild, das einen Losungsversuch darstellt, von 
einem anderen mit destruktivem Ausgang unmittelbar gefolgt. Beschaf
tigen sich die Phantasiebilder mit bestimmten Werten, so wird im 
nachsten Bild der Gegenwert bzw. Unwert dargestellt sein; kommt das 
lichte Prinzip zum Ausdruck, so erscheint gleich darauf das dunkle -
kurz, es manifestieren sich aIle psychischen Gegebenheiten in der bestan
digen Abfolge von Ja und Nein. Phanomenologisch sind sie zwar ver
schieden, es fehlt ihnen aber durchaus der antinomische Charakter. 
Erst der Eingriff des BewuBtseins unterscheidet sie nach ihrem psycho
logischen Wert. 



Der psychologische Energiebelpiff. 139 

Der objektiv-psychische ProzeB hat, wenn er sich selbst iiberlassen 
bleibt, die naturhafte Richtung, d. h. er folgt dem entropischen Ablauf1 ; 

er produziert zwar fortwahrend psychische Phanomene, wie Traume, 
Phantasien und Symptome, sie setzen sich aber nur ineinander um. Der 
psychologi8che AnschluB des unbewuBten Systems an das bewuBte wird 
nie vom ersteren aus hergestellt, wie auch die eigentliche, psychologisch 
wichtige Potentialdifferenz erst durch die Spannung zwischen dem bewuBten 
und dem objektiv-psychischen System gegeben ist. 

Das be:wupte System besitzt den zur energetischenBewegung notwendigen 
Niveauunterschied als essentielles Charakteristikum. Er besteht in der 
Spannung zwischen Gegensatzen. Der Unterschied der bewuBten Ein
stellung vom Zustand des UnbewuBtseins besteht in der Fahigkeit zur 
Diskrimination im weitesten Sinne, das heiSt zur Unterscheidung bzw. 
Setzung von Gegensatzlichem; das Wesen des BewuBtseins als Eingriff 
der schopferischen Psyche in den Naturablauf scheint es dazu zu bestimmen 
und zu verpflichten. 

Die bewuBte Diskriminiernng ist ein Eingriff in den Naturablauf und 
in dessen unterschiedslose Inhalte und Vorgange; ohne Unterscheidung 
bestande ein unbewuBter Zustand von Einheitlichkeit, wie er vergleichs
weise im Traume vorhanden ist. Die Unterscheidung fiihrt zur Stellung
nahme und damit zum Gerichtetsein des BewuBtseins. Das Gerichtetsein 
ist im Unterschied zur bloB naturhaften Richtung eine Einstellung zu den 
Inhalten und Vorgangen; es ist Wertung und Auswahl. Das bewuBte 
Gerichtetsein auf Werte, Zwecke und Ziele halt bis zu einem gewissen 
Grade energetische Spannungen aus, ohne sie auszugleichen und ist damit 
der naturhaften irreversiblen Richtung entgegengesetzt. 1m normalen 
BewuBtseinsablauf ist der zur gewollten Richtung oder Entscheidung 
gegensatzliche Aspekt immer vorausgesetzt und enthalten. Zwar hat die 
eine Seite die groBere Intensitat, jedoch auf der Basis der Koordination 
der Gegensatzpaare. Das Nein ist in das Ja immer einbezogen. Wird 
dieser Umstand auBer acht gelassen, identifiziert sich das BewuBtsein 
mit dem einen Gegensatz, so bezieht es eine extreme Position und damit 
wird die Spannung zu groB. Der andere Teil des Gegensatzpaares dissoziiert 
sich vom bewuBten Ablauf. Das bewuBte System bricht gewissermaBen 
auseinander und die Folge ist eine Personlichkeitsspaltung - meist 
allerdings eine Personlichkeitsspaltung passiver Natur in Form einer 
Neurose. Das auBer acht gelassene Gefalle geht dann nicht zum unbewuBten 
System, sondern zu den nicht assimilierten Inhalten des bewuBten. 

1 Das Gesetz, daB die Entropie in einem geschlossenen natiirlichen System 
zunimmt, konnte vielleicht eine Erklarung abgeben fiir die gelegentliche Unabhangig
keit des Objektiv-Psychischen von der Zeitkategorie. EDDINGTON (The Nature of 
the Physical World) fUhrt aus, wie in einem raumlichen Bezirk von vollkommenem 
Gleichgewichts1iustand die Energie nicht mehr teilbar ist und daher auch die Zeit 
keine Richtung mehr hat. "Der Zeiger weill nicht, in welcher Richtung er weisen 
soll. Es ware uurichtig zu sagen, ein solcher Bezirk sei zeitlos; die Atome vibrieren 
in iiblicher Weise wie kleine Uhren, wir konnen an ilmen Geschwindigkeit und Dauer 
messen. Die Zeit ist immer noch vorhanden und behalt we gewohnlichen Eigen
schaften, aber sie hat wen Richtungszeiger verloren; sie ist ausgedehnt wie der 
Raum, aber sie ,schreitet nicht fort'." 
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1m normalen Fall der innerhalb des bewuBten Systems koordinierten 
Gegensatzpaare geschieht im Verlauf des Lebens das Gegenteil. Die 
Gegensatze gleichen sich mit der Zeit dermaBen aus, es entsteht eine so 
gefestigte Einstellung, daB die Spannung fiir den energetischen ProzeB 
zu gering wird. Der Zustand ist daher ebenfalls gewissermaBen einer 
entropischen Gleichgewichtslage ahnlich, indem keine gentigenden Intensi
tatsunterschiede mehr vorhanden sind. Es ist ein Zustand, der einem 
bloB natiirlichen Ablauf gleichkommt. Die Niveaudifferenz und das Gefalle 
werden nunmehr vom unbewuBten System hergestellt. Seine Inhalte 
treten zwar nicht notwendigerweise in Erscheinung, jedoch drangt sich 
seine energetische Intensitiit dem bewuBten System auf. Mit anderen 
Worten: das unbewuBte System ist aktiviert. Damit wird die zur energeti
schen Bewegung notwendige Potentialdifferenz auf die Gegensatzlichkeit 
des bewuBten und des unbewuBten Systems tibergeleitet. Es kommt aber 
Alles darauf an, ob und wie das bewuBte System sich dazu einstellt; mit 
anderen Worten: ob es sein Gerichtetsein beibehalt, indem es ihm aber 
eine andere Orientierung gibt. 

* 
Die heterothetische Struktur des BewuBtseins ist ein Abbild der 

Struktur der Psyche tiberhaupt. Der energetische Niveauunterschied, 
das zur Bewegung und Umsetzung notwendige Gefalle ist psychologisch 
in den Gegensatzpaaren und ihrem regulierenden Ausgleich gegeben. Das 
oberste Gegensatzpaar, das Gegensatzpaar der Totalen Psyche, ist die 
Komplementaritat von BewuBtsein und UnbewuBtem. Wahrend der 
Dauer der Suprematie des bewuBten Systems ist das unbewuBte Korrelat 
von geringerer Intensitat; es ist gewissermaBen als sous-entendu vor
handen, als unaufdringliche Basis, auf der das bewuBte System sich ent
faltet, und es wird nur gelegentlich aktiv, und nur zu dem Zweck, umdie 
erforderlichen Kompensationsvorgange innerhalb des bewuBten Systems 
zu veranlassen. Es funktioniert also prinzipiell nicht anders als ein dem 
BewuBtsein koordinierter Gegensatz, nur mit dem Unterschied, daB letzterer 
im normalen ProzeB bewuBt ist. 

Der ungestorte Ablauf der koordinierten Gegensatze innerhalb des 
bewuBten Systems ist die progressive energetische Richtung. Die 
Progression der energetischen Bewegung besteht im fortwahrenden Weiter-
8chreiten des gerichteten Anpassungsprozesses an die bewuBten Lebens
forderungen und in der dazu notwendigen Differenzierung der psycho
logischen Einstellung und der superioren Funktionen, sowie in den 
Leistungen, die damit bewaltigt werden konnen. Die inferioren Funktionen 
besitzen die geringere energetische Intensitat und liefern gerade die notige 
Spannung zur Betonung der superioren Funktionen. Selbstverstandlich 
besteht die Gegensatzspannung auch in anderen Hinsichten, als ethischer 
Konflikt, tiberhaupt bei Entscheidungen aller Art. Die progressive Be
wegung ist immer dadurch charakterisiert, daB das bewuBte System die 
Ftihrung hat und die innerhalb seines Rahmens bestehende Gegensatz
position koordiniert istl. 

1 Die Berucksichtigung der Gegenposition ist auch mit einer bewufJten Aus. 
schlieBung derselben gegeben. 
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Wird nun eine habituelle Einstellung aus auBeren oder inneren Grunden 
ungeniigend, so tritt eine Aufstauung der Energie ein, indem einerseits 
die bewuBte Anpassung versagt, und andererseits die BewuBtseinshinter
griinde intensiviert werden. Der Stauungszustand ist gleichbedeutend mit 
dem ZerfaIl der Gegensatzpaare. Ja und Nein, Impuls und Gegenimpuls 
konnen sich nicht mehr zu einem koordinierten Akt vereinigen. Mit dem 
Ausbruch des Konfliktes tritt die rUckliiufige energetische Bewegung ein, 
die Regression. 

Die regressive energetische Richtung bedeutet psychologisch, daB nun
mehr diejenigen 8ubjektiven Faktoren aktiviert sind, die yom Anpassungs
prozeB ausgeschlossen waren. Die Regression ist kein gerichteter V organg 
wie die Progression; sie ist nicht durch Auswahl (Differenzierung) be
stimmter Funktionen und Inhalte gekennzeichnet. Sie hat jedoch die 
Richtung des natiirlichen GefaIles, das in letzter Linie zum unbewuBten 
System hin verlauft. Infolgedessen nehmen aIle bisher unbewuBten 
Elemente an Wertigkeit zu, sowohl in intensiver wie in extensiver Hinsicht. 
Diese Elemente enthalten die den AnpassungsprozeB storenden Inhalte 
personlicher Natur und vor allem diejenigen psychologischen Funktionen, 
die zu der differenzierten und gerichteten Hauptfunktion in Gegensatz 
stehen. Da die inferioren Funktionen aber mit kollektiv-psychischen 
Elementen durchsetzt sind, wird mit ihnen das objektiv-psychische System 
aktiviert. 

Bleibt die Regression ein sich selbst iiberlassener naturhafter V or
gang - greift das BewuBtsein nicht ein, indem es ihn anschlieBt - so 
bedeutet die riicklaufige Bewegung auch psychologisch einen Riickschritt, 
da dann die Intensivierung des unbewuBten Systems die progressive 
Richtung iiberschwemmt. Es aktiviertm sich friihere Entwicklungsphasen 
der Anpassung, die zur erreichten im Gegensatz stehen, und die nunmehr 
konstellierten inferioren Funktionen weisen einen Charakter auf, wie sie 
einer schon iiberholten Altersstufe des Individuums entsprechen; sie sind 
allzu jugendlich oder infantil. Die dadurche entstandene Dissoziation 
bedeutet einen neurotischen Zustand. In der Neurose ist die Regression 
partiell und umfaBt nur den dem bewuBten System bisher nicht an
geschlossenen Teil der Personlichkeit. Total wird die Regression in der 
Psychose. Die Gesamtpersonlichkeit sinkt auf eine Anpassungsstufe, die 
einer soziologisch primitiven Form entspricht. Die psychischen Inhalte 
tragen archaische Ziige. 

Stellt hingegen das bewuBte System den AnschluB an das in der 
Regression aktivierte objektiv-psychische System her, so fiihrt dies zum 
IndividuationsprozeB, da nunmehr die Natur der Psyche selbst das Objekt 
der energetischen Bewegung geworden ist. 

Regressionen von geringerer Tragweite sind oft zu beachten bei der 
Vorbereitung zu besonders schwierigen Anpassungsleistungen, ganz be
sonders haufig bei Kindem und jugendlichen Menschen. In diesem FaIle 
stellt die Totale Psyche den Ausgleich mit der progressiven Bewegung von 
selbst, d. h. ohne Eingriff des BewuBtseins, her. 

Progression und Regression sind Energiebewegungen, die einander 
zeitlich folgen. Sie sind "Mittel oder Durchgangspunkte des energetischen 
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Ablaufes". Die Intensitttt der einen erscheint wiederum in der Intensitat 
der anderen. Energetisch betrachtet 
"erfoIgt die Progression und die aua ihr resultierende Anpassungsleistung ala ein 
Mittel zur Regression, namlich zur Manifestation der Innenwelt in der AuBenwelt, 
wodurch ein neues Mittel geschaffen ist zu einer Progression veranderter Art, die 
eine bessere Anpassung an die Umweltsbedingungen darstellt. 

Es geht aber aus dem Wesen der energetischen Betrachtung keineswegs hervor, 
daB es Progression und Regression der Libido geben muB, sondern nur, daB es 
aquivalente Transformationen geben muB, denn die Energetik sieht nur das quantum, 
erkliirt aber niemals das quale. Progression und Regression lassen sich daher niemals 
aus dem Wesen des Energiebegriffes ableiten, sondern sie lassen sich nur in ihren 
gegenseitigen Relationen energetisch verstehen. Progression und Regression sind 
spezifische Vorgange, die man ala dynamische Prozesse auffassen muB, und die als 
solche durch Qualitaten der Substanz bedingt sind. 

Die Progression als ein fortlaufender AnpassungsprozeB an die Umweltsbedin
gungen ist begrfindet in der vitalen Notwendigkeit der Anpassung. Die Not erzwingt 
die absolute Orientierung auf die Umweltsbedingungen und die Verdrangung aller 
derjenigen Tendenzen und Moglichkeiten, welche der Individuation dienen. 

Die Regression dagegen, als eine Anpassung an die Bedingungen der eigenen 
Innenwelt, ist begrfindet in der vitalen N otwendigkeit, den Anforderungen der 
Individuation zu geniigen. Der Mensch ist keine Maschine in dem Sinn, als er an
haltend dieselbe Arbeitsleistung vollziehen konnte, sondern er kann der Forderung 
der auBeren Not in idealer Weise nur dann vollig entsprechen, wenn er auch an seine 
eigene Innenwelt angepaBt ist, d. h. wenn er in tJbereinstimmung mit sich seIber ist. 
Und"umgekehrt kann er auch nur dann sich an seine eigene Innenwelt anpassen 
und die tJbereinstimmung mit sich seIber erreichen, wenn er auch den Umwelts
bedingungen angepaBt ist. Die eine oder die andere Funktion kann nur zeitweilig 
vernachlassigt werden, wie die Erfahrung zeigtl." 

* 

Wie sich die Energie als Progression und Regression in psyclwlogischem 
Sinne vorwiirts und riickwarts bewegt, so bewegt sie sich auch psyclwlogisch 
raumlich auswarts und einwarts. Diese energetischen Bewegungen sind 
Extraversion und Introversion. Sie umschreiben die psychologische 
Richtung der Energie auf das auBere Objekt und auf das Subjekt hin. 
Extraversion und Introversion konnen sowohl progressiv wie regressiv 
verlaufen. Die extravertierte oder introvertierte Richtung der Energie 
ist nicht identisch mit dem extravertierten oder introvertierten Ein
stellungstypus, da die erstere einen energetischen Bewegungsvorgang und 
die letztere eine habituelle und relativ stabile psychologische Haltung 
umschreibt. 

Da die bewuBte typologische Einstellung kein vollig abgeschlossenes 
System ist, kann die energetische Bewegung unter Umstanden die zur 
habituellen gegensatzliche Richtung nehmen. Damit wird aber das un
bewuBte System involviert. Die habituelle Einstellung besitzteinen 
hohen Grad der Differenzierung, und umfaBt aIle yom bewuBten System 
erfaBbaren hochsten Werte. Deshalb weist ein bloBes automatisches 
Umschlagen in ihr Gegenteil einen psychologisch inferioren Charakter auf. 
Der ProzeB bleibt sich selbst iiberla'Ssen und kommt einem naturhaften 
Ablauf gleich. 

1 tJber die Energetik der Seele. 
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Dieser sich selbst uberlassene Naturvorgang ist ein enantio
dromischer, ein energetischer GegenlauJI. Der enantiodromische Vor
gang wird vor allem sichtbar als chronologisches Phanomen und ist die 
Folge einer extrem einseitigen Einstellung innerhalb des bewuBten Systems. 
Die Gegensatzpaare brechen infolgedessen polar auseinander, und die 
bisher unbewuBte Gegensatzposition nimmt die Stelle der friiheren ein. 
Die Enantiodromie ist psychologisch vor allem charakterisiert durch die 
zu den bisherigen gegensatzlichen psychologischen Werte. 

Der enantiodromische Ablauf ist nicht nur mit der extravertierten 
oder introvertierten energetischen Richtung verbunden, sondern ist ein 
allgemeines psychologisches Phanomen. Wenn ein psychischer Vor
gang - eine Einstellung, eine Funktion usw. - bis an die auBerste Spitze 
gekommen ist, so setzt yom UnbewuBten her automatisch die Gegen
bewegung ein, indem sich aIle den bisherigen Inhalten und Funktionen 
entgegengesetzten konstellieren und damit eine "Umkehrung der Werte" 
erfolgt. In einzelnen Fallen kann dies psychologisch eine durchaus positive 
Bedeutung haben, wie z. B. als plotzliche Einsicht und Erleuchtung in 
einem Zustand von Verzweiflung oder sonstiger Aussichtslosigkeit und 
Dunkelheit, oder wie bei der Bekehrung von Saulus in Paulus. 1m all
gemeinen aber wird das Hervortreten des unbewuBten Gegensatzes einer 
Regression gleichkommen und daher eine negative Charakterveranderung 
oJer eine Personlichkeitsspaltung zur Folge haben - wenn nicht der 
bloBe Mechanismus mit psychologischem Verstandnis begleitet wird. Je 
friiher die yom UnbewuBten einsetzende Gegenbewegung eingesehen und 
assimiliert werden kann, um so weniger ist man dem automatischen 
Ablauf preisgegeben. 

Die Gegenbewegung macht sich als Intensitat durch allerlei Anzeichen 
im BewuBtsein bemerkbar, bevor sie als totales Phanomen in Erscheinung 
tritt: sie drangt sich auf als interferierende Stimmung, als storende Ge
dankengange und Phantasien, und sie ist in den Traumen deutlich an
gezeigt. Wenn die entgegenlaufende Richtung der im UnbewuBten in
vestierten Energie als Kompensation zur bewuBten Einstellung verstanden 
und aufgenommen wird, so fiihrt dies zu einer Bewu13tseinserweiterung 
durch den AnschluB des objektiv-psychischen Systems. 1m FaIle des rein 
enantiodromischen und nicht assimilierten Ablaufs bleibt es bei der bloBen 
Gegenbewegung, die allmahlich die groBere Intensitat gewinnt, wodurch 
das lch nun ebenso identisch wird mit der entgegenlaufenden Richtung, 
wie es dies vorher mit der friiheren Position war - jedoch mit dem Unter
schied, daB kein gerichtetes BewuBtsein eine Stellung dazu bezieht, wodurch 
der Ablauf bloB dem natiirlichen Gefalle folgt. Die Spannung zwischen 
dam bewuBten und dem unbewuBten System ist damit aufgehoben, der 
bisherige Standpunkt des BewuBtseins verschwindet oder wird sogar 
absichtlich negiert, da die Intensitat der Gegenbewegung als zwingendes 
Kriterium wirkt und der Extensitatsfaktor nicht in Betracht gezogen wird. 

Die Enantiodromie ist ein chronologischer Ablauf, wenn sie absolut wird. 
Partielle enantiodromische Phanomene sind aber auch als synchron mit 

1 JUNG nimmt den Begriff der Enantiodromie von HERAKLIT. Siehe: Psycho
logische Typen, Definition 18. 
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BewuBtseinsvorgangen festzustellen. Sie erscheinen dann z. B. als an
scheinend unmotivierte Widerstande gegen positiv betonte Tatigkeiten 
und Interessen, als negative Mfektausbrtiche gegen geliebte Personen, 
in entwertenden bis blasphemischen Zwangsideen in bezug auf verehrte 
oder numinose Objekte - kurz als mit dem bewuBten Ablauf und den 
bewuBten Wert en interferierende Vorgange. 1st das BewuBtsein bereit, 
diese Tatsachen zu untersuchen und anzuerkennen, so wird in dem an
scheinend blinden Mechanismus ein Sinn ersichtlich. 

* 
Urn das objektiv-psychische System an das bewuBte anzuschlieBen -

energetisch gesprochen, urn die Energie aus dem bloBen Zustand der 
Verlagerung im unbewuBten System psychologisch adaquat umzuwandeln -
ist die Beriicksichtigung zweier Faktoren notwendig: erstens der Ex
tensitatsfaktor, d. h. die psychologische Durchleuchtung und Bewertung 
des neuen Potentials, und zweitens die GesetzmaBigkeit der Energie
iiberleitung. 

Die Notwendigkeit zur Umwandlung kann zweierlei Griinde haben. 
Sie kann entweder vom BewuBtsein aus Einsicht gewollt werden, wenn 
z. B. realisiert wird, daB die bisherige Einstellung unrichtig war oder 
nunmehr ungeniigend geworden ist. Oder aber sie kann dem BewuBtsein 
aufgenotigt werden, wenn ein Energiebetrag bereits in das unbewuBte 
System umgesetzt ist. Dieser Energiebetrag drangt dann dem BewuBtsein 
seine Intensitiit auf. Geschieht dies in Form von neurotischen Symptomen, 
so macht sich der neue energetische Zustand als Mangel im bewuBten 
System bemerkbar. Das BewuBtsein bleibt zwar intakt, kann aber tiber 
die festgelegte Energiesumme nicht verfiigen. Manifestiert sich die Akti
vierung des unbewuBten Systems als psychologische Verwicklung, weil 
die inferioren Funktionen oder archetypische Konstellationen an Wertig
keit zunehmen, so wird urngekehrt das bewuBte System, ohne dies zu 
realisieren, mit Inhalten und Dynamismen des objektiv-psychischen 
Systems infiltriert. 

Das Material des objektiv-psychischen Systems, seine Inhalte und 
seine spezifischen Vorgange sind das N aturphiinomen; die Stellungnahme 
des BewuBtseins entspricht dem kulturellen Eingrijj, der zur Verwandlung 
des bloBen Naturablaufs notwendig ist. 

Da psychische Energie im Naturzustand und Phantasiebild identisch 
sind, kann die Energie des objektiv-psychischen Systems nur an das 
bewuBte System angeschlossen werden, indem die ihr entsprechenden 
Phantasiebilder bewuBt gemacht werden. Das Phantasiebild enthalt sowohl 
die Intensitiit der Energie des unbewuBten Systems, wie auch ihre formale 
und inhaltliche Bestimmtheit, also die energetische Extensitiit. Aus diesen 
Griinden ist mit dem Phantasiebild auch jeweils ein neues Gejiille ge
geben. Der Extensitatsfaktor und das energetische Potential sind in der 
psychologischen Energetik Korrelate. Die Energiebewegung geht von 
diesem bestimmten Phantasiebild aus; nur dieses so-seiende Phantasiebild 
vermittelt weitere energetische Bewegung. 
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Das heillt also. praktisch, daB Energie nicht willkllrlich aus einer Er
scheinungsform in eine beliebige andere iibergeleitet werden kann; sie ist 
nicht vollig disponibel. Der neuen energetischen Zustandsform haften 
Charaktere und Qualitaten der bisherigen an. Jedoch ist dabei anderer
seits zu beriicksichtigen, daB die iibertragene "Menge" zwar als von 
gleicher Substanz wie das friihere Gebilde erscheinen kann, es aber ihrem 
Wesen nach nicht zu sein braucht. Der objektiv-psychische Ausdruck 
ist ein analogischer und beniitzt daher eine auf konkrete Tatsachlichkeit 
gegriindete metaphorische Sprache. Je nach der psychologischen Not
wendigkeit ist daher der Extensitatsfaktor konkretistisch oder symbolisch 
zu verstehen, wie anhand der reduktiven und der synthetischen Traum
interpretation gezeigt wurde1 . 

Die Moglichkeit, die neue energetische Zu~tandsform je nach der 
individuellen Situation zu bewerten, ist in der psychologischen Energetik 
selbst begriindet. In eine andere Anwendung kann nur eine Energiemenge 
iibergeleitet werden, die fiir eine solche Bewegung frei ist. Da der Energie
begriff es nicht mit Umlagerung von Substanzen, sondern mit Bewegungs
beziehungen zu tun hat, so ergibt sich, daB die neue Form von vornherein 
auch psychologisch nicht eine etwas veranderte Form der friiheren dar
stellt, sondern eo ipso und genuin etwas anderes ist. Ware das nicht der 
Fall, so hatte eine Umsetzung erstens keinen Sinn, denn es ist nicht ein
zusehen, weshalb dann die erste Form nicht geniigte. Und zweitens ware 
eine Umsetzung energetisch auch nicht moglich, denn es bestande dann 
kein Gefalle, kein psychologischer Unterschied zwischen der bisherigen 
Anwendung und der nunmehr gegebenen. Wenn sich also die Energie 
aus einem Zustand in einen anderen umsetzt, so geschieht es deshalb, weil 
der zweite Zustand einen psychologischen Wert hat, der im ersten nicht 
mehr gegeben ist, da sich der freigewordene energetische Betrag nur im 
zweiten Zustand adaquat ausdriicken kann. Damit ist also die Forderung 
gegeben, das neue Element des zweiten Zustandes gegeniiber dem ersten 
aufzufinden. Weist die Phanomenologie des zweiten Zustandes anscheinend 
nichts Neues auf, oder scheint sie auf noch urspriinglichere Elemente hin
zudeuten, so ist damit fiir seine psychologische Bewertung noch gar nichts 
ausgesagt, denn erst die ErschlieBung seines Sinnes gibt ihm die eigent
liche Bedeutung 2. 

Jedoch, wenn auch der Extensitatsfaktor der Vieldeutigkeit der 
psychischen Gebilde wegen nicht unveranderlich ist, so ist die beliehige 
Disponierung der energetischen Umwandlung (und damit die willkiirliche 
Anwendung des reduktiven oder des synthetischen Standpunktes) des 
weiteren nicht moglich wegen der zur energetischen Bewegung notwendigen 

1 Siehe 2. Kapitel. 
2 Die gegenteilige. d. h. biologistisohe Annahme hat in der FREUDsohen Auf. 

fassung einerseits zur Aufstellung der nur kausalistisohen und dinghaften Definition 
des Libidobegriffes als einer unveranderliohen Substanz gefUhrt. Und auf der anderen 
Seite entsprioht dem Substanzbegriff der rationalistisohe Begriff der Sublimierung, 
worunter eine zwar uneigentliohe. jedooh dem Gutdiinken des BewuBtseins anheim
gestellte Libidoumsetzung verstanden wird. die aber von der zugrunde liegenden 
Substanz nioht versohieden ist. 

Komplexe Psychologie. 10 
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Potentiali)ifferenz. Soll also Energie von einem Zustand in einen anderen 
ubergeleitet werden, weil die bisherige Form nicht mehr von Wert und 
daher "uberfallig" wurde, und ist die bloBe Intensitat keine psychologisch 
aquivalente Form, so muB die Umwandlung auch dem Gefalle, d. h. der 
naturlichen energetischen Richtung folgen. Der bloBe Wille verftigt nur 
tiber die dem BewuBtsein disponible Energiemenge und hat tiber den 
Extensitatsfaktor und tiber die Niveaudifferenz keine Macht; er kann also 
aus sich allein Energie nicht aquivalent umsetzen. 

"Wie wir in der physikalischen Natur nur einen ganz beschrankten Teil der 
natiirlichen Energie in praktisch verwertbare Form iiberzufUhren vermogen, wahrend 
wir weitaus den groJlten Teil ungeniitzt in Naturphanomenen sich auswirken lassen 
miiBsen, so konnen wir auch in unserer psychischen N atur nur einen kleinen Teil der 
Energie dem natiirlichen Ablauf entziehen. Ein ungleich groBerer Teil der Energie 
kann von uns nicht gefaJlt werden, sondern unterhiilt den gesetzmaJligen Ablauf des 
Lebens1." 

Der gesetzmaJ3ige Ablauf des Lebens entspricht der selbstregulierenden 
Funktion der Psyche. Handelt es sich bei dem nunmehrigen Gefalle um 
unbewuBte Produkte personlicher Natur, wie z. B. in den meisten Traumen, 
so ist die nattirliche Richtung durch bewuBte Auseinandersetzung mit 
ihnen und daraus folgender Assimilierung ihres Sinnes wahrgenommen. 
Wird aber das· objektiv-psychische System aktiviert, so ist allein schon 
dessen energetische Intensitiit zu groB, urn in das bewuBte System ein
bezogen zu werden. Diese Tatsache wird noch deutlicher durch Bertick
sichtigung des Extensitatsfaktors, also der Inhalte des kollektiven Un~ 
bewuBten. Urn sie aus der bloBen Wirksamkeit in bedeutungshafte und 
ftir den LebensprozeB des Individuums sinnvolle Erganzungen zu ver
wandeln, braucht es eines Mittels, dessen Funktion etwa derjenigen einer 
Maschine gleichkommt, welche die Energie des bloB nattirlichen Ablaufs 
derart umzusetzen vermag, daB sie einer kulturellen Verwendung fahig 
wird, zugleich aber das naturgemaBe Gefalle beibehaIt, das allein die 
relativ aquivalente Umformung gewahrleistet. 

* 

Mit der Aktivierung des kollektiven UnbewuBten ist das objektiv
psychische System auf geschlossen, aber noch nicht psychologisch an das 
bewuBte System angeschlossen. Die Energiebewegung geht zwar zwischen 
den beiden Systemen hin und her, beide durchdringen sich gegenseitig, 
aber sie verwandeln einander nicht .. Das bewuBte System wird mit natur~ 
haften Elementen durchsetzt, aber auch von ihnen zersetzt, und die 
naturhaften Elemente des objektiv-psychischen Systems werden von den 
ihm inadaquaten BewuBtseinsfaktoren nicht so erfaBt, daB sie dem natur
haften Ablauf entzogen werden konnen. Die Phantasiebilderdes objektiv
psychischen Systems sind zwar "die Natur in uns und der nattirliche 
Geist", die ursprtinglichen Wurzeln des psychischen Lebens; andererseits 
aber auch das bloB nattirlich Gewachsene, das· dem BewuBtsein zunachsi; 
entgegensteht und das an sich nicht Kultur ist. Seine ErschlieBung 

1 Energetik der Seele. 



Der psychologische Energieh,egrlff. 147 

konfrontiert den Menschen im Gegenteil mit den Eigentiimlichkeiten der 
primitiven Geistesverfassungund ihrem Unterlegen- und Ausgeliefertsein 
an objektiv-psychische Machte. 

Wenn aber das bewuBte System nicht sick an die objektiv-psychischen 
Naturtatsachen anschlieBt, ihrem Angeschlossenwerden aber auch nicht 
entgegensteht, so wird aus dieser Gegensatzspannung heraus ein Faktor 
konstelliert, der so essentiell in der psychischen Struktur begriindet ist, 
daB er ganz eigentlich ihr Wesen ausmacht. Die Gegensatzlichkeit zwischen 
den beiden Teilsystemen ist gewissermaBen ein Epiphanomen; als Ur
phanomen bildet es die Natur der Psyche. In ihr erscheint es aber nicht 
als Polaritat, sondern alsduales Prinzip, als Koexistenz von "Natur" 
und "Geist". Da Natur und Geist (oder BewuBtheit) die beiden Herkunfts
beziehungen oder Aspekte der psychischen Bedingungen sind, ist also 
auch das geistige Prinzip im Wesen der Psyche begriindetI. 

Die Koexistenz oder der ZusammenstoB der beiden Aspekte ist empirisch 
feststellbar an der Psychologie der Primitiven, an der kindlichen Psyche 
und an kompensatorischen Traumen im Faile eines bewuBten Systems, 
das den geistigen Aspekt weltanschaulich negiert. Ebenso ist der geistige 
Aspekt in denjenigen objektiv-psychischen Phanomenen gegeben, die Ideen 
und Tatsachen enthalten, welche iiber das Formulierungsvermogen des be
wuBten Systems hinausgehen; es sind allerdings Ideen im Naturzustande, 
ihrer Bedeutung nach aber bildhafte Keime fiir symbolische Auffassungen. 

In der Psychologie der Primitiven ist die psychische Dualitat iiberaus 
deutlich. Die primitive Psyche ist insofern einheitlicher als diejenige 
hoherer Kulturen, als sie den Gegensatz zwischen "Natur" und "Geist" 
nicht als bewuBten Konflikt erlebt. Jedoch treten die beiden Aspekte 
als zwei gesonderte dynamische Prinzipien in Erscheinung. Die Realitat 
des geistigen Aspektes kann nur erklart werden durch eine ihm inharente 
energetische Uberwertigkeit, die sich als spezifisck geformte I ntensitiit dem 
naturhaften Ablauf entgegenstellt. Und zwar so sehr, daB der geistige 
Aspekt in der primitiven Kultur die ganze Vorstellungswelt, die gesamte 
soziologische Struktur und ebenso die individuelle Existenz beherrscht 
und ordnet. Alles, was der Primitive erlebt, tut und denkt, ist zugleich 
von natiirlicher und von "iibernatiirlicher" Bedeutung, und aile wesent
lichen Dinge sind geistig durchtrankt und begriindet. Die Tatsache, daB 
"das geistige Prinzip sich gegeniiber dem bloB natiirlichen mit unerhorter 
Kraft durchdrangt", ist wohl damit zu erklaren, daB sich die energetische 
Intensitat der archetypischen Konstellationen zu psychischen Wahr
nehmungen verdichtet, welche sich als geformte Bilder prasentieren. Diese 
Bilder zwingen die primitive Mentalitat zu einer Art von Auseinander
setzung mit dem Sinn der archetypischen Vorgange, und dieser Sinn 
bildet die Grundlage aller magischen und rituellen Vorstellungen und 
Handlungen. 

1 "Natur und Geist bilden ein der Selbstregulierung notwendiges Gegensat,z
paar. Die Grundlage dieser Begriffe sind aber psychische Konditionen, zwischen 
denen das menschliche BewuBtsein schwankt wie das Zlinglein an der Waage." 
Energetik der Seele. 

10* 
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Auf ,die primitive BewuBtseinslage scheint damit die archetypische 
K onstellation selbst als duales Prinzip zu wirken, indem sich die ideelle 
Seite des Archetypus dessen instinktiver Seite superponiert und damit 
die Basis der Weltanschauung wird, die eine psychische Weltanschauung 
genannt werden kann. Indem der Primitive der geistigen Seite der arche
t ypischen Konstellationen Geniige tut, befreit er sich von ihrem natur
haften Aspekt, der einen bloB "natiirlichen Zustand" mit aller inharenten 
I nertie und allen Angsten eines volligen Chaos bedeuten wiirde - im 
Unterschied zum Tier, das einheitlich den instinktiven Aspekt wahrnimmt. 

"Daraus lii.Bt sich ohne weiteres die Macht des Archetypus erkennen: er zwingt 
den Primitiven, gegen die Natur zu handeln, um ihr nicht zu verfaIlen. Das ist wohl 
der Anfang aIler Kultur, die unausweichliche Folge der Bewulltheit mit ihrer Mog
lichkeit, vom unbewuBten Gesetz abzuweichen1." 

Dieser Gegensatz ist 
"Ausdruck und vielleicht auch Grundlage jener Spannung, die wir als psychische 
Energie bezeichnen. Ohne diese Gegensatzspannung ware gar keine Energie moglich 2". 

Die Gegensatzspannung ist daher nicht nur phylogenetisch beim 
Primitiven, sondern auch ontogenetisch beim Kinde festzustellen, denn 
sie ist jedem Individuum angeboren: 

"Dieser Konflikt kann als ein Gegensatz zwischen dem noch tief primitiven 
Naturwesen des neugeborenen Menschen und seiner hochdifferenzierten Erbmasse 
verstanden werden. Das Naturwesen ist durch ungebrochene Triebhaftigkeit, d. h. 
durch ein volliges Ausgeliefertsein an die Triebe charakterisiert. Die diesem Zustand 
entgegenstehende Erbmasse besteht aus den mnemischen Niederschlagen aller Er
fahrungen der Ahnenreihe. In dieser Erbschaft sind nicht nnr die schon von der Tier
stufe herstammenden Instinkte inbegriffen, sondern auch aIle jene Kulturdifferen
zierungen, welche vererbbare mnemische Spuren hinterlassen haben. So wird eigent
lich jedes Kind mit einer ungeheuren Inkongruenz geboren: einerseits ein sozusagen 
tierahnliches, unbewuBtes Wesen, andererseits die letzte Verkorperung einer uralten 
und unendlich komplizierten Erbsumme. 

Wenn wir mittels eines reduktiven Verfahrens die infantilen Vorstufen einer 
erwachsenen Psyche aufdecken, so finden wir als letzte Grundlage die infantilen 
Keime, welche einerseits das spatere natiirliche Sexualwesen in statu nascendi, 
andererseits aber auch aIle jene verwickelten historischen Vorbedingungen des 
Kulturwesens enthalten. Dies spiegelt sich wohl am schonsten in den Traumen der 
Kinder. Viele sind sehr einfach "kindlich" und ohne weiteres verstehbar, andere 
aber enthalten fast schwindelerregende Bedeutungsmoglichkeiten und Dinge, die nur 
im Lichte primitiver ParaIlelen ihren tiefen Sinn enthiillen. Diese andere Seite ist 
der Geist in nuoe. Der Geist, als das wirksame Prinzip der Erbmasse, besteht aus der 
Summe der Ahnengeister, der unsichtbaren Vater, deren Autoritat mit dem Kinde 
geboren wird. Die Kindheit ist nicht nur darum von Bedeutung, weil dort einige 
Instinktverkriippelungen ihren Anfang genommen haben, sondern auch darum, weil 
dort jene weitausschauenden Traume und Bilder, welche ein ganzes Schicksal vor
bereiten, erschreckend oder ermutigend vor die kindliche Seele treten, zugleich mit 
jenen riickblickenden Ahnungen, die weit iiber den Umfang der kindlichen Erfahrung 
in das Leben der Ahnen hinausgreifen. So steht in der Seele des Kindes der ,natiir
lichen' Bedingung eine geistige gegeniiber2." 

Beim modernen Kulturmenschen bilden die archetypischen Kon
stellationen das objektiv-psychische System. Dieses reprasentiert, infolge 
der mit der Differenzierung des bewuBten Systems gegebenen ganzlich 
veranderten psychologischen Lage, im Gegensatz zur primitiven Mentalitat 

1 Analytische Psychologie und Weltanschauung. 
2 Energetik der Seele. 
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zunachst den naturita/ten Aspekt. Die archetypischen Vorgange und 
Inhalte setzen den Kulturmenschen wieder mit dem Instinkt in Beziehung, 
da sie die psychischen GesetzmiifJigkeiten ausdriicken. In den archetypischen 
Konstellationen ist zwar der geistige Aspekt mitenthalten, da sie kollektiv
psychische Vorgange und gleichzeitig Abbilder der Vorgange sind: 

"Wie die Instinkte den Menschen zu einer spezifisch menschlichen Lebensfiihrung 
veranlassen, so zwingen die .Archetypen oder Kategorien die Wahrnehroung undAn
schauung zu spezifisch menschlichen Bildungen. Es ist meines Erachtens unmoglich 
zu sagen, welches das Prius ist, die Auffassung oder der Trieb zum Handeln. Mir 
scheint, als ob beides ein und dieselbe Sache, ein und dieselbe Lebenstatigkeit ware, 
die wir nur zum eigenen besseren Verstandnis in Begriffe auseinandergelegt denken 
miissen 1." 

Infolge der AbschlieBung des bewuBten Systems ist jedoch das objektiv
psychische System zunachst einmal nur als dynamische Wirkung gegeben; 
dann aber behalt es auch bei einer bloBen BewufJtmachung seiner Inhalte 
den naturhaften Aspekt mit allen seinen Merkmalen des natiirlichen 
Ablaufs bei. Es ist daher unumganglich notwendig, weil in der diskrimi
nierenden Eigenschaft des bewuBten Systems begriindet, den verschiedenen 
Charakter der beiden Teilsysteme nicht zu verwischen. Nur BewuBtheit 
bildet die Grundlage fiir eine psychologisch adiiquate AnschliefJung des 
objektiv-psychischen Systems. Insofern aber das bewuBte System nur 
ein Teilsystem des totalen psychischen Systems ist, kann es sich nicht 
mit dem geistigen Aspekt schlechthin identifizieren, solange es die Faktoren 
des objektiv-psychischen Systems nicht einbezieht. "Geistig" ist nicht 
ein Inhalt, sondern eine Haltung, und zwar eine Haltung, welche die 
"Natur" nicht ausschlieBt, sondern durchdringt - oder auch sich von 
ihr durchdringen laBt, um sie umzuformen -, wenn namlich die Ein
beziehung der "Natur" BewuBtseinserweiterung bedeutet und den ener
getischen Stillstand des Lebens aufhebt. 

* 

Das Mittel, das die psychologisch adaquate AnschlieBung des objektiv
psychischen Systems an das bewuBte System herstellt, ist die symbolische 
Gestalt. Indem das BewuBtsein einerseits an seiner Integritat festhalt 
und andererseits dem natiirlichen Potentialgefalle zum objektiv-psychischen 
System hin folgt, entsteht eine auBerste Gegensatzspannung, die wegen 
der psychologischen Inkompatibilitat der beiden Systeme zunachst nicht 
zu einer weiteren Bewegung fiihrt, sondern zu einem Stillstand und damit 
zu einer Energieaufstauung. Dadurch wird die bloBe intensive Dynamis 
des autonomen Prozesses zum Bild verdichtet. Das Phantasiebild enthalt 
das energetische quantum und das quale des objektiv-psychischen Systems. 
Es ist ein Ausdruck und ein Abbild sowohl der energetischen Intensitat 
wie der spezifischen Form, in der die Energiekonstellation des objektiv
psychischen Systems im gegebenen Moment erscheint, und es gibt der 
weiteren energetischen Bewegung damit die Richtung. 

1 Instinkt und UnbewuBtes. 
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. Diese Richtung ist der naturhafte Ablauf der Phantasiebilder. Sie ist 
enantiodi-omisch, d. h. sie verlauft inhaltlich als Abwandlung der Gegen
satze. Sie ist ferner entropisch, indem sich die Gegensatzbildungen all
mahlich ausgleichen, was deshalb moglich ist, weil die einzelnen arche
typischen Konstellationen nicht scharf voneinander getrennt sind, sondern 
sich durchdringen. Der Ablauf des objektiv-psychischen Systems gleicht 
gewissermaBen einer ausgebreiteten Landschaft, in der die einzelnen 
Phanomene sich zwar in zeitlicher Abfolge prasentieren, ganz einfach, 
weil sie anders vom BewuBtsein gar nicht wahrgenommen werden konnen; 
urn von einer Wahrnehmung zur nachsten iiberzugehen, braucht es eine 
gewisse Zeit. Von der Struktur des objektiv-psychischen Systems aus 
gesehen - was natiirlich nur nach Wahrnehmung aller Inhalte moglich 
ware - gibt aber nicht die zeitliche Abfolge, sondern das raumliche Aus
gebreitetsein die psychologisch richtigere Vorstellung. Alles ist mit allem 
verkniipft, alles bedingt sich gegenseitig, und alles kann sich ineinander 
urnsetzen - innerhalb der GesetzmaBigkeit eines relativ geschlossenen 
natiirlichen Systems. 

Indem nun das BewuBtsein in den naturhaften Ablauf der Phantasie
bilder eingreift, wird erst die psychologische Niveaudifferenz zwischen den 
beiden Systemen geschaffen, die eine aquivalente Umwandlung des nur 
psychischen Prozesses ermoglicht. Die Stellungnahme des BewuBtseins 
bedeutet den Faktor, mittels dessen die hohere Intensitat der natiirlichen 
Vorgange in Kultur verwandelt werden kann. Indem das bewuBte System 
sich gegen das objektiv-psychische System hin offnet, fiihrt es in dieses 
Bestandteile seines eigenen Wesens ein. Damit wird die nur natiirliche 
Richtung in psychologisches Gerichtetsein, d. h. in Gestaltung umgewandelt. 

Die psychologische Gestalt enthalt demnach Elemente beider Systeme; 
sie ist einerseits charakterisiert durch das natiirliche Gefalle des Phantasie
bildes, also durch dessen spezifischen Inhalt. Andererseits aber ist sie auch 
gepragt durch das Unterscheidungs- und Formungsvermogen des BewuBt
seins. Das Resultat der gegenseitigen Durchdringung der beiden Systeme 
ist die symbolische Gestalt. Das Symbol ist weder nur ein Phantasiebild, 
noch ein bloB bewuBt erdachtes Produkt, sondern ein synthetischer Aus
druck der beiden Aspekte der Psyche. Es driickt den naturhaften Aspekt 
durch seine Gestalt aus und den geistigen durch seine Bedeutsamkeit. 

Die Verdichtung des archetypischen Phantasiebildes zurn Symbol 
leitet den autonomen ProzeB ein 1. Damit werden die beiden Systeme 
als solche psychologisch gegeneinander au/geschlossen. Die Integrierung 
der symbolisch gestalteten Inhalte des autonomen Prozesses hat in intensiver 
Hinsicht eine allmahliche Ausgleichung der Niveaudifferenz zwischen dem 
bewuBten und dem objektiv-psychischen System zur Folge. Die intensive 
Ausgleichung fiihrt jedoch nicht zu einem entropischen Vorgang, weil der 
Extensitiits/aktor durch den AnschluB des objektiv-psychischen Systems 
nicht aufgehoben wird. Die psychologische Differenz der beiden Systeme 
bleibt bestehen als gegensatzliche Funktion: das BewuBtsein hat die 
Beziehung zur konkreten Wirklichkeit zum Objekt, und das objektiv
psychische System die Anpassung an die innerpsychische Realitat. Damit 

1 Siehe 2. Kapitel. 
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ist psychologisch ,eine alillerste Gegensatzspannung gegeben, welche die 
energetische Bewegung unterhalt. 

Die symbolische Gestalt, als Produkt dieser Gegensatzspannung, ist 
die Funktion, mittels welcher die beiden Systeme aus ihrer gegenseitigen 
AbschlieBung heraus allmahlich in offene' Systeme iibergefiihrt werden. 
Da das Symbol die Gegensatzspannung der beiden Systeme zwar nicht 
aufhebt, aber auf neuer Grundlage vereinigt, bildet es ein neues ener
getisches Gefalle in Form eines Instrumentes, das die energetische Be
wegung zum totalen psychischen System iiberleitet. Das Totale Psychische 
aber enthalt die Gegensatzlichkeit, die in der Trennung von bewuBtem 
und objektiv-psychischem System bestand, in sich seIber. 

* 
Mit der Betrachtung der symbolischen Gestalt als vermittelnde Funk

tion zur AufschlieBung der beiden getrennten Systeme ist die psycho
logische Energetik an ihre Grenze gelangt. Denn das Zustandekommen 
eines geistigen Prozesses, wie es die Symbolbildung bedeutet, ist im Rahmen 
auch eines kulturwissenschaftlich orientierten Energiebegriffes nicht mehr 
zu begriinden. Es kann nur konstatiert werden als Tatsache und als 
offenbare Manifestation eines jener sch6pferischen Eingriffe der Psyche. 

Wenn daher in den abschlieBenden Ausfiihrungen die energetische 
Ausdrucksweise beibehalten wird, so geschieht es im BewuBtsein, damit 
eine symbolische Sprache zu gebrauchen, die den in Frage kommenden 
psychischen Bewegungsvorgangen am besten gerecht wird. 

Der UmsetzungsprozeB der Energie in der Natur verlauft von einem 
unwahrscheinlichen Zustand in der Richtung eines wahrscheinlichen. 
Der Eingriff, der den natiirlichen ProzeB in Arbeit iiberleitet, behalt den 
unwahrscheinlichen Zustand der Ungleichheit der Intensitatsunterschiede 
soweit als moglich beL Von der Kultur aus gesehen, ist aber der un
wahrscheinliche Zustand deshalb ein wahrscheinlicherer, weilerungeniigende 
Energieformen in a"daquatere umwandelt. 

Die Symbolbildung ist darum von besonderer Bedeutung, weil sie im 
Bereich der psychischen Vorgange eine ahnliche Arbeit leistet. Sie schafft 
ebenfalls Kultur. Jeder Kulturfortschritt ist in psychologischer Hinsicht 
erweiterte BewuBtheit. Das bewuBte System hat die Funktion der Festi
gung und Erhaltung von Werten und dient damit der Zivilisation. Das 
objektiv-psychische System enthalt in sich die Phantasiebilder als Keime 
zu neuen Moglichkeiten, aber nur in der Form von Ahnungen und Traumen; 
und wie der Naturvorgang leistet es keine gerichtete Arbeit. Das Symbol, 
das durch den Eingriff des BewuBtseins in den archetypischen N aturablauf 
die AufschlieBung der beiden Systeme gegeneinander herstellt, ist imstande, 
beiden Teilen zu geniigen und damit Energieformen aquivalent um
zuwandeln 1. Es besitzt offenbar deshalb das groBere Potential, weil es 
das Individuum an das totale psychische System anschlieBt. 

1 In: Wandlungen und Symbole der Libido nennt JUNG das Symbol, das Energie 
umsetzt, auch "Libidogleichnis" und versteht darunter "Vorstellungen, welche 
geeignet sind, die Libido aquivalent auszudriicken und dadurch eben in eine andere 
Form als die urspriingliche iiberzufiihren". (Zitiert in: Energetik der Seele.) 
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Die symbolbildende Funktion ist eine inharente psychische Gegeben
heit. Sic bringt den geistigen Aspekt der Psyche dem naturhaften gegeniiber 
wenn nicht als iibergeordnet, so doch als aquivalent zum Ausdruck. 
Uberall dort, wo das Symbol eo ipso ein groBeres Potential hat als der 
Naturablauf, ist der geistige Aspekt die neue energetische Zustandsform, 
und die Belassung der Energie im Naturzustande hatte eine Energie
aufstauung zur Folge. Die Energie ist sowohl in den natiirlichen wie in 
den geistigen Funktionen als Intensitat und als Extensitat inve8tiert und 
kann darum nicht willkiirlich den einen oder den anderen entzogen werden. 
Daher ist in der ersten Lebenshalfte ein zu weitgehendes Abweichen von 
den natUrlichen Tatsachen psychologisch unrichtig, denn das energetische 
Potential ist auf sie hin orientiert. In der zweiten Lebenshalfte jedoch 
ist die Orientierung nach K ultur gegeben. Das Gefalle liegt beim objektiv
psychischen System, dessen AnschlieBung eine Kulturaufgabe ist, und zwar, 
da es sich um das strukturell Gegebene des Individuums handelt, eine 
Kulturaufgabe individueller Art. Daher ist der IndividuationsprozeB 
charakterisiert durch individuelle Symbolbildung. Das individuelle Symbol 
setzt die Energie aua der biologischen Einstellung in die Kultureinstellung 
um. Individuell ist das Symbol deshalb, weil es dem Individuum zum 
Werden seiner eigentlichen Personlichkeit verhilft. 

"In der praktischen psychologischen Arbeit stollen wir auf Schritt und Tritt 
auf solche Symbolbildungen, welche die Umwandlung der Libido bezwecken. 1m 
Anfang einer Behandlung finden wir Symbolbildungen am Werke, deren Unzweck
mii..lligkeit sich dadurch zeigt, dall sie ein zu geringes Gefiille darbieten, so dall die 
Libido sich nicht in effektive Leistung umsetzen lallt, sondern unbewuJlt auf altem 
Wege abstromt. In diesem FaIle ist natiirlich die Analyse sensu strictiori angezeigt, 
d. h. die reduktive Methode, welche aIle unzulanglichen Symbolbildungen abbaut 
und auf die natiirlichen Elemente reduziert. Die Reduktion bewirkt eine Zersetzung 
und damit eine Riickfiihrung auf den bloll natiirlichen Ablauf, wodurch eine relative 
Stauung der Libido erfolgt. N otgedrungenerweise ergeben sich aus diesem Zustand 
meistens sog. ,Sublimierungen', d. h. gewisse Betatigungen kultivierter Art, wodurcb 
der unertragliche VberschuJl der Libido einigermallen untergebracht wird. Doch 
werden die eigentlich primitiven Anspriiche damit nicht gedeckt. Wenn man aber 
die Psychologie dieses Zustandes sorgfiiltig und ohne Voreingenommenheit Ullter
sucht, so ist es leicht, die Ansatze zu primitiver Religionsbildung zu entdecken, 
und zwar einer Religionsbildung individueller Art. Da nun die Religionsbildung 
oder Symbolbildung ein ebenso wichtiges Interesse des primitiven Geistes ist, wie die 
Befriedigung der Triebe, so ist der Weg der weiteren Entwicklung damit logisch 
gegeben. Der Weg, der aus dem reduzierten Zustand herausfiihrt, ist die Religions
bildung individueller Natur. Damit tritt auch die Individualitat iiberhaupt aus dem 
Schleier der Kollektivpersonlichkeit hervor1." 

* 
Das Symbol ist ganz eigentlich die Funktion, mittels welcher Kultur 

geschaffen wird und seit den Anfangen der Menschheit geschaffen wurde. 
In der Psychologie der Primitiven ist es das magisch wirkende Symbol; 
es beherrscht ihre ganze Vorstellungswelt. Das primitive Symbol entsteht 
aus dem ZusammenstoB der energiegeladenen archetypischen Konstella
tionen mit dem BewuBtsein. Da das BewuBtsein auf dieser Kulturstufe 
noch relativ schwach differenziert und den archetypischen Konstellationen 

1 Energetik der Seele. 
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gegeniiber kein a"Qgeschlossenes System ist, wird das Symbol zum Arisdruck 
fiir die Intensitat und Extensitat der Archetypen, d. h. fiir ihre Wirkung 
und spezifische Form; und zugleich bedeutet es das apotropaische Mittel, 
das wiederum diese psychischen Machte zu beeinflussen vermag. 

Mit steigender BewuBtseinsdifferenzierung erhalt das bewuBte System 
einen immer groBeren Anteil an der Symbolbildung, was einerseits zu der 
Gestaltung der hochdifferenzierten religiosen Symbolik fiihrt, andererseits 
aber auch zu der in unserer Zeit zunehmenden Symbolverarmung, denn 
das bewuBte System ist gegen das objektiv-psychische dermaBen ab
geschlossen, daB es von dessen Wirksamkeit nicht mehr erreicht wird. 
Da die spezifische Energie der Symbolbildung in keiner anderen Form 
aquivalent ausgedriickt werden kann, fiihrt der Mangel an wirksamen 
Symbolen unter Umstanden zu Surrogaten in Form von bloB assimilierten 
Symbolen aus fremden Kulturkreisen. 

Echte und darum lebende Symbole entstehen nur auf Grund der 
archetypischen Konstellationen und der jeweiligen kollektiven oder indi
viduellen BewuBtseinsdifferenzierung, die sich mit der Wirksamkeit der 
Archetypen auseinandersetzt. Die strukturelle Einheit des Objektiv
Psychischen ist eine Gegebenheit, von der keine Abweichung moglich ist. 
Die Archetypen sind nicht nur als Intensitat wirksam, sondern ebensosehr 
auch als spezifische Extensitat; es sind psychische Komigurationen mit 
inharentem Charakter und apriorischer Bedeutung. Form wie Inhalt 
sind in ihnen gegeben und konnen nicht in beliebige andere Formen um
gesetzt werden. Die in ibnen investierte Energie laBt sich zwar durch den 
Eingrif£ des BewuBtseins aus dem bloB natiirlichen Vorgang zum Symbol 
gestalten, sie verschwindet aber darum nicht aus ihrem bestimmten 
Gehalt, sondern transponiert ibn nur auf eine kulturell hohere Ebene. 
Das Wesen bleibt erhalten; die Gestalt aber ist gebildet durch das jeweils 
gegebene BewuBtsein. 

Darum gibt es von jeher typische Symbole, die Grunderlebnisse der 
Psyche ausdriicken und deren Energie in keine andere Form aquivalent 
umgesetzt werden kann. Sie kann nur modifiziert werden durch die 
BewuBtseinsdifferenzierung der Epoche oder des Individuums. Eine solche 
spezifische Form der Symbolbildung war von jeher das religiose Erlebnis. 
Die ibm eigene Energie bleibt in ihm investiert, ob das BewuBtsein es 
nun weiB oder nicht. 1st kein adaquates Symbol dafiir vorhanden, so fiihrt 
dies zu Energieaufstauungen, die sich je nachdem in einer Neurose mani
festieren oder auf dem Wege eines minderwertigen Ersatzes, d. h. durch 
Intensivierung irgendeines anderen psychischen Faktors, der dann ille
gitime Macht iiber den Menschen gewinnt. 

Mit dem echten religiosen Symbol ist immer auch die Idee der ener
getischen Wirksamkeit und der Verwandlung verbunden. Auf hoheren 
Kulturstufen ist es die Idee einer gottlichen Substanz, die im Mysterium 
oder Sakrament iibermittelt wird. Bei den Primitiven ist die energetische 
oder dynamistische Anschauung identisch mit der Idee des Numinosen. 
Das Numinose ist deshalb numinos, weil es iibermachtig wirksam ist; 
Intensitat und Extensitat sind unzertrennliche Eigenschaften seines Wesens. 
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Das numinos Wirksame ist in der primitiven Anschauung aber· nicht 
nur ein 'Objekt, sondern vor allem eine - halb unsichtbare, halb sub
stantielle - Potenz, die besonderen Wesen anhaftet und die man sich 
unter gewissen Umstanden seIber aneignen kann. Sie ist charakterisiert 
ala iiberleitbar oder iibertragbar und sie hat die Eigenschaft, zum Guten 
oder zum Bosen verwandeln zu konnen. Die Anschauung des magisch 
Wirksamen ist daher deutlich eine primitive energetische Anschauung. 

Der Begriff der Energie ist die wissenschaftliche Formulierung "jenes 
Etwas, das bewegter Ausgleich zwischen Gegensatzen ist". Die Idee der 
Energie ist aber nicht nur ein wissenschaftlicher Begriff, sondern auch 
selbst ein Symbol. Als solches umschreibt sie jene psychische Wirkungs
fahigkeit, die aus Gegensatzen hervorgeht, der Uberleitung und Verwand
lung fahig ist, und die daher auch mit der Eigenschaft der schopferischen 
Wirkungskraft begabt erscheint. Das Symbol der Energie ist darum ein 
echtes Symbol, weil es die das rationaleBegreifen iibersteigende schopferische 
Tatigkeit der Psyche ausdriickt. Ala Ausdruck dieses Geheimnisvollen, 
das die Uressenz des Menschen ausmacht, ist mit dem Symbol der Energie 
darum auch die Anschauung des Gottesbildes und seiner Gegensatzlichkeit 
verbunden: 

"Obschon der Gottesbegriff eiD geistiges Prinzip par excellence ist, so will es 
das kollektive BedUrfnis doch haben, daB er zugleich auch eiDe Anschauung der 
ersten schopferischen Ursache sei, aus der alIe dem Geistigen widerstrebende Trieb
haftigkeit hervorgeht. Damit ware Gott der Inbegriff nicht nur des geistigen Lichtes, 
das als spateste Bliite am Baum der Entwicklung erscheint, nicht nur das geistige 
Erlosungsziel, in welchem alIe Schopfung gipfelt, nicht nur das Ende und der Zweck, 
sondern auch dunkelste, unterste Ursache alIer naturhaften FiDsternisse. Dies ist 
ein ungeheures Paradoxon, das offenbar einer tiefen psychologischen Wahrheit 
entspricht. Es sagt namlich niehts Anderes, ala daB es die Gegensatzliehkeit eines 
unddesselben Wesens darstellt, eines Wesens, dessen innerste Natur eine Gegensatz
spannung ist. Dieses Wesen nennt die Wissensehaft Energie1." 

1 1. c. 
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4. Diekulturelle Bedeutung der Komplexen Psychologie. 
"lch spreche nicht zu Nationen, sondern bloB zu einzelnen, 

wenigen Menschen, unter denen es als ausgema.chte Sache gilt, 
daB unsere Kulturwirklichkeiten nicht vom Himmel herunter
fallen, sondern von uns einzelnen Menschen in letzter Linie gemacht 
werden. Geht die g roBe Sache schief, so geschieht dies bloB 
darum, weil die Einzelnen schief sind, weil ich schief bin. Also 
werde ich verniinftigerweise zuerst einmal mich seIber gerade 
richten. Dazu bedarf ich, weil Autoritat mir nichts mehr aagt, 
eines Wissens und Erkennens der eigensten, innerlichsten Grund
lagen meines subjektiven Wesens, urn auf die ewigen Tatsachen 
der menschlichen Seele mein Fundament zu griinden." 

C. G. JUNG, 

Die Bedeutung der Psychologie fUr die Gegenwart. 
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Kulturelle Werte sind objektive Werte; gleichviel, ob ideeller oder 
praktischer Natur, sie sind iiber das bloB Subjektive, Personliche hinaus 
giiltig. DaB die Komplexe Psychologie als Wissen8chaft diesem Kriterium 
entspricht, haben die vorhergehenden Kapitel darzulegen versucht. Und 
die verschiedenen kulturhistorischen Gebiete, welche in diesem Buche die 
Gesichtspunkte der Komplexen Psychologie aufnehmen, geben einen Ein
blick in ihre mannigfaltigen Anwendungsmoglichkeiten und zeigen die 
Bereicherung und Vertiefung, die der Wissenschaft vom Menschen durch 
sie zuteil wird. 

Da nun aber die Komplexe Psychologie seIber die Erfahrung der 
Wissenschaft iiberordnet, weil das Psychische im Moment des Erlebens 
wissenschaftlich gar nicht, und nachtraglich nur teilweise adaquat formu
liert werden kann, und weil Erfahrung der psychischen Realitat das 
Allerpersonlichste und Subjektivste ist, stellt sich die Frage, warum 
dennoch von der kulturellen Bedeutung der Komplexen Psychologie 
gesprochen werden darf in einem umfassenderen Sinne als dem wissen
schaftlichen. 

1nsofern in den vorhergehenden Ausfiihrungen auch der ethische Aspekt 
der psychologischen Erkenntnis gestreift wurde, konnte die Frage in 
dieser Hinsicht wenigstens als halbwegs beantwortet erscheinen. Aber 
demgegeniiber stellt sich die Gegenfrage: 1st die psychologische Einsicht, 
ist der 1ndividuationsprozeB nicht ein auBerst komplizierter und lang
wieriger Weg, der unnotig viel Zeit gerade auf Subjektives und auf rein 
personliche Schwierigkeiten verwendet, die doch vor so viel Wichtigerem 
und Notwendigerem zuriickstehen sollten? Hat nicht unsere Epoche 
viel dringlichere Aufgaben, und sollte der Einzelne nicht eher seine 
Kraft etwas Objektivem zur Verfiigung stellen, anstatt sich auf seine 
psychischen Probleme zu konzentrieren? Denn er steht doch in einer 
allgemeinen Kulturwirklichkeit und hat seinen Teil an Verantwortung 
dafiir zu tragen. 

Soweit die Antwort darauf nicht schon aus JUNGs 1deen seIber hervor
gegangen ist, muB versucht werden, die tiefere Notwendigkeit psychologi8Ch 
zu begriinden, aus der heraus die Erfassung des Wesens und der Gesetz
maBigkeit der Psyche dem heutigen abendlandischen Kulturmenschen 
zum Problem wird. . 

Jede andere Wissenschaft, jede Kunst, jede Tat braucht sich um ihre 
Motivation und um ihre Entstehung in einem gegebenen geschichtlichen 
Augenblick nicht zu kiimmern. Es geniigt, wenn der Einzelne, der sich 
zu ihr bewegt fiihlt, sie mit dem Einsatz des besten Wissens und Konnens 
vollbringt. Der Psychologie jedoch, in ihrer Eigenschaft als Kenntnis 
vom Menschen und seiner bewuBten und unbewuBten Beweggriinde, ist 
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es nicht erlaubt, ·wenigstens nicht den Versuch gemacht zu haben, ihre 
eigenen Methoden auf sich seIber anzuwenden. 

Allein hier erhebt sich eine Schwierigkeit: es ist unmoglich, einen 
Standpunkt innerhalb seiner selbst kritisch und objektiv zu beurteilen; 
man muB sich auf einen auBerhalb liegenden Standort begeben, urn eine 
gewisse Ubersicht zu bekommen. Der Wert oder Unwert eines Menschen, 
einer Begebenheit, einer Idee oder einer Sache kann nur in Beziehung 
zu Anderem, Unvertrautem und Nichtdazugehorigem abgeschatzt werden. 
Woher also kann die Psychologie dieses "Bezugssystem" nehmen 1 Sie 
mUfJ psychologisch vorgehen. Psychologisch besehen ist aber letzten Endes 
Alles, sind auch die objektivsten Werte Ausdruck des Menschen und 
seiner Verkntipfung und Verstrickung mit der Problematik der Epoche, 
in der er lebt. 

Kulturphilosophische Uberlegungen stehen jenseits des Rahmens einer 
psychologischen Betrachtung. JUNG seIber hat in dem Aufsatz "Das 
Seelenproblem des modernen Menschen" die gegenwartige geistige Situation 
und ihre Kompensation durch das BewuBtwerden des Seelischen klar 
und pragnant geschildert; allein seine Bescheidenheit und seine Objek. 
tivitat haben ihm nicht erlaubt, tiber die Phanomenologie der Tatsachen 
hinauszugehen und allgemeinere Konsequenzen fiir die Bedeutung seines 
eigenen Werkes zu ziehen. Es diirfte aber dennoch im Sinne seines 
unbeirrbar empirischen Geistes liegen, wenn versucht wird, die psycho
logischen Kulturaufgaben, fiir die er sich in seiner Arbeit einsetzt, zu 
charakterisieren. 

Wenn dabei der Begriff Kultur, im besten Sinne des Wortes, jedoch 
mit der Beschrankung auf das Kulturproblem des Individuums, zum 
Standort gewahlt wird, um die Bedeutung der Komplexen Psychologie 
psychologisch zu untersuchen, so diirfte die Gefahr einer psychologistischen 
Stellungnahme einigermaBen zu umgehen sein. 

* 
Eine Annaherung an die Aufgabe des Themas laSt sich am ehesten 

ermoglichen durch die Fragestellung : Welche Funktion erfiillt die Komplexe 
Psychologie im Kulturproblem des Individuums 1 Oder mit anderen 
Worten: Welche spezifische psychologische Kulturlosigkeit erzeugt aus 
Not und als Gegenmittel die Erkenntnis der psychischen Realitat 1 

Um die Frage exakt zu erfassen, muB zunachst festgestellt werden, 
welcherlei Art von Menschen an dieses Problem herankommt. Es ist in 
der Hauptsache der Mensch der gebildeten biirgerlichen Schicht, jener 
Gesellschaftsschicht, die seit der Franzosischen Revolution in der abend
landischen Kulturidee die fiihrende war und ist. Unter diesen Menschen 
sind es wiederum in der tiberwiegenden Mehrzahl Protestanten, wenn 
nicht dem Glauben, so doch der Tradition nacho 

Die Komplexe Psychologie ist weder eine Philosophie, noch eine 
Religion. Sie vermittelt bloB diesen Fragen gegentiber eine Einstellung. 
Denn ihre Erfahrung der menschlichen Psyche hat sie belehrt, daB 
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Weltans«;lhauung zu haben dem Geiste so unentbehrlich ist wie die Luft dem 
Korper. Das Leben will nicht nur gelebt sein, es will sinnvoIl gelebt sein. 
Ebenso will eine Idee nicht nur gedacht werden, sondern sie will sich als 
verpflichtende Haltung in der gegebenen Wirklichkeit beweisen. Diese 
in sich geeinte Zweiheit liegt in der Struktur der Psyche, die Erlebnis und 
Anschauung zugleich ist. 

Jedermann hat daher im Grunde eine Weltanschauung. Allerdings 
ist es bei weitem nicht immer eine bewuBte. Bleibt sie unbewuBt, dann ist 
sie weder selbst erworben noch erarbeitet, sondern bloB iibernommen, 
daher traditionsgemii.B und undifferenziert, und damit unter Umstanden 
dem bewuBten Standpunkt entgegengesetzt. Ein unbewuBter Standpunkt 
kann selbstverstandlich nicht als Weltanschauung bezeichnet werden; 
allein, seine energetische Wirksamkeit ist genau so intensiv, als wenn ein 
Individuum dahinter stiinde, das SteIlung bezoge. 

Umgekehrt, wenn das BewuBtsein seine natiirliche Funktion erfiillt, 
sich in der Wirklichkeit zu orientieren, macht sich der Mensch ein Bild 
der Welt und seiner selbst. SoIl dieses Bild einigermaBen objektiv sein, 
so kommt alles darauf an, ob das Individuum sich seIber geniigend kenne, 
um das Bild nicht zu verfalschen; denn aIle Illusionen, aile Begehrlichkeit, 
alles Gefiirchtete, alles subjektiv nicht Assimilierte ist dann auf die Welt 
projiziert und wird der Beweggrund nicht nur fiir die Gedanken, sondern 
auch fiir die Tat. Und solange man das Gute und das Bose nur auBen 
sieht und die notwendigen Veranderungen von auBen erwartet, ist man 
psychologisch noch nicht erwachsen, denn man macht sich nicht selbst 
verantwortlich. Der Verstand geht dabei "objektiv" vor und sucht nach 
der konkreten Ursache einer sUbjektiven Reaktion; man nimmt konse
quenterweise eine gewisse Haltung ein, weil die Umstande es· erfordern, 
und es ist logisch, das und jenes zu tun oder zu· unterlassen, well der 
Andere aus den und den Griinden dies und jenes getan hat oder tun 
konnte. 

Objektivitat in der EinsteIlung und in der Erkenntnis ist einer der 
kostbarsten Werte, urn deren Zustandekommen sich der menschliche Geist 
bemiiht. Das Wesen und die Differenzierung des westlichen BewuBtseins 
sind so beschaffen, daB der Begriff der Objektivitat mit demjenigen der 
konkreten Realitat und der rationalen Logik zusammenfallen. ·Infolge
dessen ist dem Abendlander alles, was in einer anderen Erfahrungsebene 
geschieht, etwas suspekt und einigermaBen zweifelhaft, und zwar durchaus 
mit Recht. Ein einziges Gebiet ist davon ausgenommen, namlich das 
religiose; in ihm wird dem irrationalen Faktor Rechnung getragen. Jedoch 
auch dort wird Objektivitat gefordert, und ebenfalls mit Recht, da andern
falls dem Subjektivismus und dem Wahn Tiir und Tor geoffnet sind. 
Und yom religiosen Faktor hangt - so ist wenigstens die Voraussetzung
das ethische Verhalten abo 

Aus diesen Griinden begegnet alles "rein Psychische" von vornherein 
tiefbegriindetem MiBtrauen und ist a. priori mit dem Odium des. bloB 
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Subjektiven, Irrealen und Phantastischen behaftet. Das Psychische 
untersteht daher einem Tabu und darf nur mit den notigen Vorsichts
maBnahmen und besonders dafiir geschaffenen Formen in das BewuBt
sein aufgenommen werden. 

Dies hat ebenfalls seine tiefe Berechtigung; denn eine instinktive 
Ablehnung ist immer in Tatsachen begriindet, seien diese nun Schwache, 
Unvermogen, Unverstandnis oder was immer. In letzter Linie ist es die 
Angst vor dem Unbekannten und darum Erschreckenden; aber Angst 
ist die urtiimliche Reaktion gegeniiber einer Gefahr. Und das Psychische 
ist oder kann die Macht sein, welche die Objektivitat, den rationalen 
Tatsachensinn und die Vemunft des BewuBtseins in gefahrlicher Weise 
in Frage stellt. Psyche ist Natur, und fiir den abendlandischen Geist ist 
die Natur das feindliche Prinzip, das er mit Wissenschaft und Technik 
unterwirft, wie er die psyehische Natur mit den Mitteln der Moral und 
der Sitte formt. 

* 

Es konnte daher den Anschein erwecken, als ob diejenigen Menschen, 
denen die Erfahrung der psychischen Wirklichkeit zustoBt, besonders 
unangepaBte oder haltlose Individuen seien, die sich in dengegebenen 
Tatsachen und Formen meht zurechtfinden konnen oder wollen, und 
die daher mit Hille der Psychologie ihre UnbewuBtheit und die Subjek
tivitat ihrer Anspriiche einsehen lemen. Natiirlich kann die Psycho
logie auch padagogisch verwendet werden, und selbstverstandlich hat 
sie auch eine rein therapeutische Seite. Jedoch ware es dann in keiner 
Weise erlaubt, von ihrer kulturellen Bedeutung zu spreehen, denn Un
zulangliehkeiten und Ausnahmen haben mit allgemeinen Werten nur so 
viel zu tun, als sie deren Giiltigkeit durch einen Gegenbeweis erst reeht 
unterstreiehen. 

Die psyehologische Empirie spricht gegen den Schein und gegen eine 
reduktive Deutung. Das Psychische wird immer relativ zum BewuBtsein 
erfahren. 1st dieses ungeniigend gefestigt und differenziert, so besteht 
die selbstregulierende Funktion der Psyche darin, diejenigen Inhalte zu 
vermitteln, welche das N achholen des Versaumten unterstiitzen und den 
Mangel beheben konnen. 

Die psychische Realitat drangt sich aber gerade solchen Individuen auf, 
die dem MaBstab der auBeren AngepaBtheit, der Tiichtigkeit, des Tat
sachensinnes und der BewuBtheit iiber objektiv Gegebenes entsprechen. 
Infolgedessen besteht die kompensatorisehe Funktion des Psychischen 
hier nieht in der Akzentuierung dieser Werte, sondern im Gegenteil in 
einer Art Relativierung davon, indem es seine Realitat als Gegengewicht 
demonstriert: das Subjektive wird ebenso wirksam wie das Objektive, 
das Irreale so iiberzeugend wie das Konkrete, das Phantastisehe so ein
leuchtend wie das Verniinftige. 

So wenigstens erscheint es dem BewuBtsein, und so ist es aueh in der 
Tat. Weshalb oder wozu aber gesehieht es1 
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Psychisches Geschehen hat immer gleichzeitig zwei Quellen. Die eine 
ist die gegebene BewuBtseinslage, die andere die sch5pferische Aktivitat 
der Psyche selbst. 

Eben gerade dann, wenn das BewuBtsein seine Funktion mit voller 
Verpflichtung ausubt, wenn es das objektiv Gegebene wirklich objektiv 
erfaBt und das konkret Reale tatsachlich bewaltigt, gelangt es an seine 
eigenen Grenzen, denn dann setzt sich der Mensch mit seinem Ganzen ein. 
Das Ganze aber ist ihm fremd und muB ihm fremd sein, denn es ist neues 
und sch5pferisches seelisches Leben, das erst zu werden anfangt und das 
erst durch den Einsatz aktiviert wird. Es ist darum dasjenige Psychische, 
das noch in keiner gegebenen oder historischen Form enthalten ist und 
das deshalb als Psychisches schlechthin erfahren wird. Es ist zunachst 
ganz subjektiv, denn es geh5rt zum ganz pers5nlichen Leben dieses be
stimmten Individuums, es ist seine ganz individuelle Problematik, es ist 
sein eigenes Wesen, so wie die Natur es veranlagte. 

Damit ist allem Subjektivismus und aller Phantastik der Weg weit 
aufgetan. Es ist das Irrationale, das die konkrete Realitat verschlingen 
k5nnte, und es ist die Gefahr aller affektiven und ideellen Primitivitat, 
es ist psychische N atur, welche die Kultur des BewuBtseins aufzul5sen droht. 

Sie belebt sich, well das BewuBtsein seine eigene Aufgabe erfiillt, und 
well es uber keinerlei Formen verfugen kann, mit denen das Psychische 
an sich zu erfassen ware. 

Wozu aber geschieht diese Erschutterung, weshalb wird das Indi
viduum aus den gegebenen Formen hinausgedrangt, warum muB es die 
Realitat des Psychischen erlahren und kann es sie nicht ubermittelt be
kommen 1 Worin besteht seine besondere psychische Struktur, daB es 
selbst und nicht Andere in eine Situation hineingerat, die es durchaus 
nicht suchte und viel lieber vermieden hatte 1 

* 
Es ist ein psychisches Gesetz, daB dem Individuum gerade das zum 

Schicksal wird, was es am meisten fiirchtet oder von dem es unbewuBter
weise bedroht ist. In dem, was ihm Angst macht, liegt seine Schwache, 
sein wunder Punkt - und vielleicht der Keim zu einer veranderten 
Einstellung. 

Die Starke des Menschen ist der psychologische Ort, wo er von seinem 
Ich aus entscheidet und handelt; die Schwache ist die Stelle, wo er erleidet 
und wo ihm die Dinge geschehen. In der Starke steht er auf sich selbst 
und ist er bewuBt von Andern unterschieden und willentlich auf sie be
zogen. In der Schwache ist er abhangig, vermischt und Verwandlungen 
unterworfen, well von auBeren und inneren Faktoren unvermeidlicherweise 
beeinfluBt. Die Starke und die Schwache zusammen machen den ganzen 
Menschen, den Menschen, wie er wirklich ist. 

Der Instinkt, das Gefestigte und Bewahrte zu sichern und gegen Auf-
15sung zu schutzen, ist eine der primarsten und notwendigsten Machte im 
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Menschen. Ihm gegeniiber steht eine andere Macht, die schopferische 
Macht des psychischen Lebens, das seinen Ablauf unterhalten will, der 
nur an Bewegung und Veranderung zustande kommt. Die ungleiche Ver
teilung der beiden Faktoren in den Individuen erzeugt das individuelle 
Temperament. Jedoch kommt noch hinzu, daB die spezifische Mischung 
nicht immer an der Oberflache liegt. Das BewuBtsein kann durchaus 
auf Erhaltung des Bestehenden eingestellt sein, wahrend das UnbewuBte 
den Wandel will; wie umgekehrt, wenn das BewuBtsein bestandig nach 
Neuem sucht, das UnbewuBte konservativer ist. Denn zu viel Stetig
keit fiihrt zu Erstarrung, und zu viel Veranderung laBt kein Bleibendes 
entstehen. 

Dieses psychische Gesetz wird nicht nur am Individuum sichtbar, 
sondern ist auch ein soziologisches und geschichtliches Phanomen; denn 
der Einzelne ist immer eingetaucht in die Problematik seiner Epoche, ob 
er es wisse oder nicht - wie wiederum das kollektive Geschehen sich im 
Einzelnen nicht nur spiegelt, sondern auch erschafft. 1m kollektiven 
UnbewuBten haben aIle daran teil. 

In dem Menschen der gebildeten biirgerlichen Gesellschaftsschicht iiber
wiegt temperamentmaBig und aus Uberzeugung der Instinkt der Erhaltung 
der bestehenden Werte. Kultur bedeutet ihm BewuBtsein von Tradition, 
Rechenschaft iiber die Geschichte, Ideen und Formen, die sich bewahrt 
haben, und dauerhafte Zustande, die eine Gewahr fiir die Entfaltung 
geistiger Giiter bieten. 

Da aber das psychische Geschehen sich zwischen Unterschieden bewegt, 
werden einzelne Individuen vom gegensatzlichen Temperament ergriffen 
und von einem nur historischen Sein weggedrangt. Sie geraten damit 
in eine besondere Situation. Sie konnen weder aus Absicht noch aus 
Instinkt unbiirgerlich werden, denn das Biirgerliche ist ihr geschichtlicher 
Raum. Sie konnen deshalb weder darunter noch daneben gehen, wenn 
sie nicht das Beste ihrer Tradition und geistigen Erbschaft wegwerfen 
wollen. Diejenigen, die es versuchen, sehen fmher oder spater ein, daB 
dies auf die Dauer unmoglich ist. 

Wo ein Plus vorhanden ist, ist immer auch ein entsprechendes Minus 
anzutreffen. Die N atur gleicht unertragliche Gegensatzspannungen sowohl 
im Individuum aus, wie zwischen den Menschen. Sie kompensiert daher 
das Enthaltensein in historischen Formen, die relative Sicherheit der 
gefestigten Uberzeugungen und der auBeren Existenz durch den un
historischen Teil der Personlichkeit und durch die Unsicherheit, die von 
ungestaltetem psychischem Leben verursacht wird. 

Mit dem unhistorischen Teil gerat man an irgend ein personliches 
Problem, fiir dessen Inangriffnahme schlechterdings keine gegebenen 
Auffassungen und Formen existieren, unter Umstanden auch nicht die 
iiberrationalen der historischen Religion. Der protestantische Mensch ist 
aber an sich nie vollig historisch, denn der Protestantismus setzt das 
Gewissen des Einzelnen als Grundlage letzter Entscheidungen ein, und 
damit fiihrt das religiose Erlebnis zur individuellen Erfahrung. Diese 

Komplexe Psycho\ogie. 11 
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Tatsache kann den Protestantismus nie zur allumfassenden Kirche machen, 
leistet aber dafiir die Gewahr fiir den Geist, weil der Einzelne wirklich 
und unbedingt ergriffen ist und sich fiir seine Uberzeugung verantwortlich 
macht. Dnd damit ist die eigentliche Forderung des Christentums erfiillt: 
die Tiefe der Seele tiber die Welt zu stellen. 

* 
Eine Religionsform ist dann lebendig, wenn sie das Ganze des Menschen 

einschlieBt, dasHochste wie dasNiederste, dasRationale wie das Irrationale, 
das Subjektive wie das Objektive, das Individuelle wie das Kollektive, 
das Gewordene wie das Werdende. Nur wenn aIle Gegensatze umfaBt 
werden, ist sie vollig verpflichtend; andernfalls bleiben einzelne Teile der 
Personlichkeit davon unberiihrt und fristen anerkannter- oder heimlicher
weise ein Sonderdasein. 

Wenn im Verlaufe der Zeit ein religioses Symbol geboren wird, das 
ein lebendiges Symbol und darum die Zusammenfassung aller Gegensatze 
ist, so wird es zur fiihrenden Idee fiir aIle Menschen und Epochen, die 
schicksalsmaBig zur Sphare seiner Bedeutung gehoren. Seine Bedeutung 
wirkt sich aber je nach der geschichtlichen Lage und je nach der BewuBt
seinsdifferenzierung der Individuen verschieden aus. An dieser Tatsache 
hangt seine Lebendigkeit wie auch seine Gefahrdung. Denn das Symbol 
kann von einem starken BewuBtsein zum System rationalisiert, wie auch 
umgekehrt von einem schwachen Geist ins Subjektive und Willkiirliche 
umgedeutet werden. Dm es vor diesen Gefahren zu schtitzen, wird es 
dogmatisiert, womit seine Objektivitat gerettet ist, andererseits aber seine 
Irrationalitat und Individualitat abgeschwacht wird. 

Das Symbol erleidet damit das Schicksal jeder Idee, die sich in der 
Wirklichkeit verkorpert, und diese ihre notwendige Tragik ist in ihr selbst 
als geheimer Sinn enthalten und vorausgesehen. Im Mythos des Symbols 
ist sein eigener Mythos einbeschlossen. 

Die fiihrende Idee des Abendlandes ist das christliche Symbol. Dnter 
seiner Leitung hat sich die westliche Kultur entwickelt und das westliche 
BewuBtsein differenziert; seine Manifestation als Logos hat den abend
landischen Geist auf die Hohe seiner Objektivitat und seines Tatsachen
sinnes gebracht. Dieser Aspekt des Symbols hat der Psyche der west
lichen Menschheit am meisten entsprochen und sie am tiefsten ergriffen. 
Mit diesem ihrem Logos hat die Wissenschaft auch das Symbol erklart und 
es kritisch untersucht und historisiert. 

Es ist ganz unvermeidlich, daB ein Symbol im Laufe der Geschichte 
an Lebendigkeit verliert und zur Norm wird. So ist der Logos zum Intellekt 
und zum Bestandteil des BewuBtseins geworden, und damit ist sein irratio
naler Aspekt verschwunden. 

Wenn ein Symbol yom BewuBtsein ganz assimiliert wird, so ist es 
kein Symbol mehr, denn seine Bedeutung geht tiber das Erkennbare 
und ErfaBbare nicht hinaus. Sein voller Gehalt braucht aber deswegen 
nicht notwendigerweise leer zu werden und wird es auch nicht, wenn es 
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noch andere Bedeutungsmoglichkeiten und Lebenskeime in sich tragt. 
Wie sich zum Beispiel die Auffassung eines Symbols allmahlich von einer 
primitiveren zu einer geistigeren Form entfaltet, so kann auch der Sinn 
eines Symbols sich von einer auBerlicheren zu einer tieferen, von einer 
allgemeineren zu einer individuelleren oder von einer mystischen zu einer 
psychologischen Bedeutung wandeln, und so fort. Die Wandlung geschieht 
aber nicht nur in der Bedeutung, sondern auch in der Form, denn beides 
ist bei der symbolischen Gestalt unzertrennlich. Und so entsteht dann die 
Frage: 1st diese vollig andere Gestalt eine Wiedergeburt des urspriinglichen 
Symbols, oder ist dieses untergegangen und durch ein neues ersetzt worden ~ 
Eine Frage, die je nach Einstellung und Uberzeugung verschieden beant
wortet werden kann. 

Hier darf das Problem nur psychologisch behandelt werden, und das 
heiSt, es diirfen nur Tatsachen und psychische GesetzmaBigkeiten sprechen. 
Eine dieser GesetzmaBigkeiten besteht darin, daB kein wirklicher Wert 
verschwinden kann; er kann nur aus dem BewuBtsein ins UnbewuBte 
verlagert werden. Und damit hangt zusammen, daB der im UnbewuBten 
befindliche Inhalt etwas von seiner friiheren Qualitat oder Bedeutung 
mit sich fiihrt. Andererseits ist aber durch die Umsetzung eine vollig 
veranderte Situation gegeben, sowohl was das BewuBtsein als auch was 
den unbewuBten Inhalt anbelangt. 1m gegebenen Fall hat das BewuBtsein 
sein fiihrendes Symbol durch Assimilation verloren und wird damit seIber 
zum fuhrenden psychologischen Prinzip. Und das unbewuBt gewordene 
Symbol ist kein Symbol mehr, sobald es yom BewuBtsein abgespalten 
wird; es ist nun ein Inhalt unter anderen Inhalten des UnbewuBten. 

* 
In dieser besonderen Lage befinden sich diejenigen protestantischen 

Menschen, deren BewuBtsein den Weg bis an die Grenzen gegangen ist, 
die im objektiven Aspekt des Symbols vorgezeichnet sind. Diese Grenzen 
sind aber ofters nicht die Grenzen ihrer gesamten Veranlagung, und dann 
geht das psychische Leben uber das historische Symbol hinaus. Dann 
geraten sie an das "Unbetretene, nicht zu Betretende", das sie doch zu 
betreten gezwungen werden, an das "Unerbetene", wohin kein Weg geht, 
und dem sie doch folgen mussen. Es ist einfach der protestantische Weg, 
der im gegenwartigen Menschen eine weitere Konsequenz zieht und das 
individuelle Gewissen zu einer noch verpflichtenderen Stellungnahme 
zwingt. Und es ist ferner die Problematik des christlichen Menschen, der 
zwischen zwei Wirklichkeiten hineingestellt ist: zwischen Welt und Seele. 
Nur ist im Verlaufe der Geschichte das BewuBtsein so gefestigt und ist 
die Objektivitat der auBeren Realitat so uberzeugend tatsachlich geworden, 
daB die Entscheidung nicht nach einer Seite fallen kann. Beide Wirklich
keiten sind gleich machtig. Und hierin unterscheidet sich die aktuelle 
Situation von der geschichtlichen, und deshalb wird auch die psychische 
Realitat anders erfahren, als fruher. Und darum ist keine Form der Er
fahrung und der Auffassung dafiir vorhanden, sondern man steht ihr 
vollig preisgegeben gegenuber. Nicht einmal der Teufel ist dabei, wie mit 

11* 
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Faust, upl den Schltissel dazu zu tiberreichen. Denn auch der Teufel 
ist eine historische Gestalt und gehort zum Symbol, und er wiirde der 
Situation eine viel zu gewichtige Bedeutung verleihen. Es ist auch durch
aus keine faustische Situation, denn man hat sich nicht mit groBer Gebarde 
und heiBem Bemiihen yom Uberlieferten abgewendet. Man glaubt im 
Gegenteil noch ganz darin zu stehen und ist nur in irgendeine hochst 
personliche Schwierigkeit geraten und dabei, ganz ohne es zu wollen und 
zu wissen, tiber das Gegebene hinausgestolpert. Und deshalb ist gar 
nichts und gar niemand da, als nur das bloBe unbedeutende Ich, das ver
wirrt und hilflos vor einem Chaos steht. Und das Chaos ist das eigene Chaos. 

Man glaubte sich zu kennen und mit seinem Inneren vertraut zu sein 
und entdeckt nun, daB alles auch ganz anders ist. Man meinte, kultiviert 
zu sein und den Menschen gegentiber eine anstandige Einstellung zu 
haben. Man hatte ein Seelenleben und wuBte darin Bescheid. Und nun 
ist das alles nur ein Teil der Wahrheit, und das Gegenteil davon ist ebenso 
wahr. Man ist an etwas geraten, das weder Kultur noch BewuBtheit hat. 
Man mochte sich davon abwenden, aber es halt einen fest, und also muB 
man sich wohl oder tibel damit auseinandersetzen. Man kann nicht mehr 
vor sich seIber davonlaufen und man entdeckt, wo man dies bisher getan 
hat - vielleicht, wo man es tun muBte und wo es einen Sinn hatte, oder 
wo es unvermeidlich war, urn andere Aufgaben zu erfiillen. Denn solange 
eine Einstellung einigermaBen gangbar und brauchbar ist, wird sie fest
gehalten. Nur die absolute Unmoglichkeit, damit zu leben, zwingt zur 
Anderung. 

Die Begegnung mit allem Subjektiven zeigt, wo die Objektivitat 
durchaus nicht immer objektiv war und wo der Tatsachensinn heimlicher
weise umgebogen wurde; wo man zweckdienlich handelte, wenn man nur 
ideal zu sein glaubte und wo der Altruismus auch selbstisch war. Es ist 
ja so viel edler, dem Andern zu helfen - und es ist auch so viel bequemer, 
denn man kann damit den Andern in sich seIber umgehen. Man entdeckt 
nun aber, daB die Forderung, den Nachsten zu lie ben , wie sich selbst, 
an einer Voraussetzung hangt, deren Sinn man viel zu oberflachlich ge
nommen hatte, denn man liebt sich selbst ja gar nicht. Man ist vielleicht 
in sich selbst oder in gewisse Eigenschaften verliebt. Liebe ist aber nicht 
nur eine Empfindung oder ein Gefiihl, sondern eine Einstellun(J, und sie 
setzt den (Janzen Menschen voraus, "aus ganzem Herzen und mit ganzer 
Seele und mit ganzer Kraft und mit ganzem Denken." 

Das Christenturn hat der abendlandischen Kulturentwicklung als 
unschatzbaren Wert die Unverlierbarkeit und Einzigartigkeit der mensch
lichen Seele gebracht. Wie kann ich aber die Seele des Andern schii,tzen 
und verstehen, wenn ich meine eigene Seele nicht kenne 1 Ich werde beiden 
gegentiber gleich blind sein. 

In den 1903 in Oxyrhynchus aufgefundenen, im 3. Jahrhundert auf
geschriebenen "Herrenworten" 1 heiBt es: 

1 "New Sayings of Jesus and Fragment of a Lost Gospel." Edited by BERNARD 
P. GRENFELL, D. Litt., M. A. and ARTHUR S. HUNT, D. Litt., M. A., Oxford 
University Press 1904. 
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"Jesus sagt: 1hr fragt, wer sind jene, die uns in das Konigreich ziehen, wenn das 
Konigreich im Himmel ist Y ... Die Vogel der Luft und aIle Tiere, die unter der 
Erde oder auf der Erde sind, und die Fische des Meeres, diese sind es, die euch hin
ziehen, und das Konigreich des Himmels ist in euch; und wer immer sich seIber 
erkennen wird, der wird es finden. BemUht euch deshalb, euch selbst zu erkennen, 
und ihr werdet gewahr, daB ihr die Sohne des aIlmachtigen Vaters seid und ihr 
werdet erkennen, daB ihr in der Stadt Gottes seid, und ihr seid die Stadt." 

* 
In der Begegnung mit allem Subjektivsten fangt die Objektivitat sieh 

seIber gegeniiber an, und der Tatsachensinn muB sich auf die Konstatierung 
und Anerkennung der eigenen psyehischen Gegebenheiten erstrecken. 
leh muB mich sehen, wie ich bin und zu mir stehen, wie ich bin. lch kann 
nieht ein Anderer werden, als der, den meine psychische Struktur vor
gezeichnet hat; ich kann nicht von mir Ioskommen, ich kann mich nur 
erfiillen und fiir mich verantwortlich sein. Niemand kann mir diese Ver
antwortung abnehmen, niemand kann mein Leben leben, niemand kann 
das fUr mich tun, was ich seIber tun, erschaffen und erleiden muB. leh 
kann nicht das, was ich erreichen will, anderen delegieren, und ich kann 
die Andern nicht zur Ursache meiner eigenen Unzulanglichkeit machen. 
leh kann die Andern weder blind lieben noch blind hassen, denn ich muB 
erkennen, weshalb ich sie liebe oder hasse und welchen Teil von mir ieh 
ihnen damit aufbiirden mochte. lch muB wissen, weshalb ich diese oder 
jene Uberzeugung habe und muB mir Rechenschaft geben, daB sie nur 
subjektiv sein kann; wieweit die Subjektivitat legitim ist und wieweit 
sie bloB mein uneingestandenes lch enthalt. 

lch werde durch diese Erkenntnis keineswegs besser, sondern nur etwas 
bewuBter und ehrlicher, und moglicherweise etwas toleranter gegen Anders
artiges und Fremdes. lnsoweit ich mir seIber gegeniiber mensehlich bin, 
kann ich es auch Andern gegeniiber sein. lndem ieh die Um- und Abwege 
meiner Natur erfahre, ist es mir moglich, dem natiirlichen Werden zu 
vertrauen, ohne mit einem rationalen Argument oder mit einer instinktiven 
Abwehr etwas zurechtbiegen zu wollen. lch muB einsehen, daB ich nur 
iiberwinden kann, was ich zuvor angenommen habe, und muB erkennen, 
daB auch das Unverniinftige und das Bose ist, denn ich habe es in meiner 
eigenen Tiefe erlebt. 

An der Auseinandersetzung mit der objektiv-psychischen Realitat 
erweist sich, ob das Ethos echt, der Geist gefestigt sei. An der Begegnung 
mit der psychischen Natur wird erst das Menschsein ganz und bildet sich 
der individuelle Kern, der aus dem Allgemeinen und Ungeformten stammt 
und doeh besonders gestaltet ist. Am psychischen Spiegel der Welt, in 
allen Unsicherheiten, allem Zwielicht, allen Zweideutigkeiten und Zwie
spaltigkeiten kann es sich zeigen, ob sich ein Unteilbares und Unzerstor
bares herausschalt, das die Treue zum eigenen Wesen verbiirgt und eben 
darum seiend und werdend, einheitlich und wandelbar zugleich ist. In 
dem MaBe, als man einen Einsatz wagt, auf das Sich-Bewahren verzichtet 
und fiir Verwandlung bereit ist, erwirbt man sich im Verlaufe des Lebens 
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das Ganze des eigenen Wesens. Man erfahrt, daB neben dem individuellen 
Gewissen ein objektiv-psychisches Gewissen tatig ist, das unrechtmaBige 
Zogerungen mit unerbittlicher Konsequenz verfolgt und in subjektivistische 
Deutungen autonom eingreift. 

Und in dem MaBe, als ein Individuum von seinem Schicksal an die 
Erfahrung seines inneren Chaos herangefiihrt wird, erfahrt es die objektive 
psychische GesetzmaBigkeit. Nicht als Rat und Ftihrung, 'sondern als 
Geschehen und als dunkle Andeutung, die mit dem bewuBten Geist erfaBt 
werden muG und deren Giiltigkeit oder Fragwiirdigkeit erst durch das 
Wagnis bewiesen wird. Denn die allgemeine und ewige Wahrheit ist fiir 
das Individuum und fiir die besondere Zeit erst wahr, wenn sie in das 
persOnliche Leben hineingenommen ist. Dann ist sie als individueller 
Besitz erworben, und dann kann von einem erlebten Verstandnis aus die 
Sprache des Psychischen auch in anderen Menschen und anderen Epochen 
erschlossen werden. In dem MaBe, als man die psychische Objektivitat 
erfahrt, wird auch der Blick fiir die konkrete und fiir die geschichtliche 
Wirklichkeit offener, und wird die Verkniipfung mit dem Allgemein
menschlichen verbindlicher, und vielleicht auch exponierter. 

* 
Aus der Erfahrung der psychischen GesetzmaBigkeit ergibt sich die 

Erkenntnis, daB nichts .absolut ist und daB alles auch seine Gegenseite 
und Gegenbewegung hat. Dem Ja folgt ein Nein und dem Nein ein Ja, 
dem Morgen ein Abend, dem Erfolg ein Abstieg, dem Untergang eine 
Erneuerung. Die Festigkeit und Einheitlichkeit des BewuBtseins ist ebenso 
wirklich wie die Vielfaltigkeit und Ununterschiedenheit der psychischen 
Natur; das Wollen und Entscheiden ebenso notwendig, wie das Wachsen
und Geschehenlassen. Geist ist geformter Geist und natiirlicher Geist, 
und innere Natur ist unentrinnbares Gesetz und Entfaltung des Sinnes. 
Die in der Seele schlummernden ewigen Bilder werden nur durch aller
eigenstes Bemiihen zur erlosenden Gestalt erweckt, und dennoch nicht 
aus Tun und Wollen, sondern aus Gnade. 

Psychische Realitat ist Wandel und Bewegung, Relativitat und Polari
tat. Und trotzdem wird sie fiir mich nur durch meine eindeutige Stellung
nahme wirklich, nur durch Verzicht auf alles Provisorische und Uneigent
liche und durch das unbedingte Jasagen zum Jetzt und Hier. Es kommt 
auf Kleinstes und Alltaglichstes an, wenn das GroBere Dauer haben soIl, 
und nur aus dem volligen Einsatz des Personlichsten erwachst das Un
personliche. Geist ist nur dann iiberzeugend, wenn er auch den banalen 
Alltag durchdringt, und Kultur ist nur dann nicht bloBe Zivilisation, 
wenn sie die Natur nicht nur beherrscht, sondern auch enthaIt und gestaltet. 
Die psychischen Gegebenheiten sind unerschiitterlich tatsachlich, und 
doch Sinnbilder; wie mein eigenes Sein nur dieses ganz individuelle Sein 
ist mit seinem fiir mich allein geltenden Sinn, und doch vielleicht zugleich 
ein Bild, dem Andere einen ganz verschiedenen Inhalt geben. Ich bin 
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im Ietzten Grunde in meinem eigenen Wesen verwurzeIt, und. doch un
zertrennbar mit der Welt verkniipft und dergestalt in sie eingetaucht, 
daB alles, was mir an auBerer Erfahrung von ihr entgehen muB, mir im 
inneren Spiegelbild entgegentritt, damit ich sie als Ganzes erfasse, denn 
nur so kann ich selbst zum Ganzen werden. Ich bin fUr mich selbst ver
antwortlich und vollig auf mich gestellt, und dennoch erlebe ich mein 
So-Sein nur in verpflichtender Verbundenheit mit Andern. Die Menschen, 
die mir am nachsten und am wirklichsten sind und deren Wesen mir offen
bar ist, sind auch die Trager eines Geheimnisses und eines Bedeutungs
vollen, das ich nicht deuten kann. Ich gewinne das Selbst nur, indem ich 
ganz ich seIber werde - und ich kann mein Selbst nie erfahren, wenn 
ich nicht anerkenne, daB es so wenig mir eigen ist, daB Andere darin.mit
eingeschlossen sind. 

So ergibt sich aus der Erfahrung der psychischen Realitat eine Lebens
anschauung. Sie ist keine Philosophie, denn sie erklart weder die Welt 
noch den Geist, und sie ist keine Religion, denn sie weill iiber das Meta
physische nichts auszusagen. Man kann sie hochstens als eine gewisse 
philosophische Einstellung bezeichnen, die auf psychischen Tatsachen, 
beruht, die sich als zuverlassig und giiltig bewahrt haben. Oder als eine 
religiose Haltung, insofern der Mensch erfahren hat, daB das Ich nicht 
die letzte Instanz ist, sondern daB es in hilfreiche und zerstorende Machte 
verstrickt ist, die iiber sein Vermogen und Erfassen hinausreichen und 
denen es sich aussetzen muB. 

Diese psychologische Anschauung des Geschehens hat ihre allgemein
giiltigen Aspekte in den Aussagen der psychologischen Wissenschaft. 
Sie ist aber dort nur intellektueIl verbindlich und ergreift nicht das Ganze 
des Menschen. Lebendig kann sie nur durch die Erfahrung werden, und 
dann ist sie notwendigerweise individueIl und zeitgebunden. 

* 

Die Realitat der Psyche ist in jeder Beziehung ein Paradoxon. Sie 
stellt den Menschen zugleich vor die Aufgabe der Erkenntnis und der 
Erfahrung, denn keine ist ohne die andere zureichend. Sie zeigt ihm, 
daB sein Wesen Natur und Geist ist, Individuelles und Allgemeines, Gegen
wart, Vergangenheit und Zukunft, und daB Schicksal immer gleichzeitig 
auBen und innen geschieht; daB der Einzelne eingreifen kann und ge
schehen lassen muB, daB er Ich und Nicht-Ich zugleich ist. 

Die Erkenntnis der psychischen Realitat fiihrt den Menschen ehrlicher
weise dazu, die ethischen Konsequenzen der Einsicht zu ziehen, und damit 
gerat er in seinen eigenen Gegensatz und in einen unloslichen Konflikt, 
an dem aIle Bewegung stillsteht, an dem er gekreuzigt ist zwischen seinem 
eigenen Ja und Nein, zwischen seinem Ich und allem Auch-Ich - und 
der doch der einzige Weg ist, auf dem das Leben vollig gelebt und die 
Individualitat verwirklicht wird. 
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1st damit die Frage beantwortet, welche Funktion die Komplexe 
Psychologie im Kulturproblem des Individuums erflille? Die Frage dtirfte 
im Grunde nicht von auBen beantwortet werden, sondern nur von innen, 
namlich von denjenigen Menschen, die vor das Problem der Erfahrung 
der psychischen Realitat gestellt werden und es vermittels der Erkenntnis 
zu losen versuchen. Indessen waren wohl auch sie nicht durchaus maB
gebend, denn eine Einstellung bewahrt sich erst in der Entfaltung des 
Lebens und muB auch noch fiir das Sterben haltbar sein. Und iiberdies, 
wenn wir die Kultur als Ganzes betrachten, und vor allem die Problematik 
unserer Kultur - welche Bedeutung haben da einzelne und ganz ge
wohnliche Menschen, auch wenn sie moglicherweise ihr spezielles Kultur
problem einigermaBen sinnvoll angefaBt haben? 

So ist vielleicht die Frage gar nicht prinzipiell zu beantworten. Sondern 
die Wirklichkeit und die Zukunft miissen zeigen, ob und wieweit es not
wendig oder wichtig sei, daB einzelne Individuen die Aufgabe, die ihnen 
von ihrer besonderen psychischen Struktur mit der Erfahrung und Er
kenntnis der psychischen Realitat gestellt ist, ehrlich und verantwortlich 
ergreifen. 
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Die Geschichte vom indischen Konig mit dem Leichnam. 
Von 

HEINRJCH ZIMMER. 

Die sichtbare Feier eines solchen Tages, wie es der sechzigste Geburts
tag C. G. JUNGB ist, bleibt ein Uneigentliches seiner Begebenheit, ist nur 
wie ein Stiick Schale einer Frucht, - sein Kern, das Wahre an ihm, ent
zieht sich jedem Wort und Blick. Es ist das stumm.e Zwiegesprach eines 
Einsamen mit seinem Damon. So ist auch das sichtbare Werk, so um
fanglich, trachtig und vielbedeutend immer, funkelnd in der Patina durch
kampfter, immer neu aus sich aufbrechender Jahrzehnte, heute sich wider
spiegelnd im Echo eines festlichen Chores von Huldigungen und Wiinschen 
und zu einem Bruchteil seiner Wirkungen prismatisch gesammelt in ein 
Dankbuch wie dieses, nur etwas Uneigentliches, das auf ein Wesenhafteres 
hinweist. Von diesem ist im Gesprach des Einsamen mit seinem Damon 
die Rede; in der Offentlichkeit aber laBt sich von Wesenhaftem nur mittel
bar handeln. JUNG selbst hat es kiirzlich ausgesprochen, "die besten 
Dinge lassen sich nicht sagen, und die zweitbesten gehen nicht ein". Darum 
scheint die angemessene Form, zur Feier seines vollendeten sechzigsten 
Jahres beizutragen, die mittelbare. Jeder Versuch, Wesenhaftes an
zuriihren, muB ohnehin im Mittelbaren, Indirekten verbleiben. 

Die natiirliche Weisheit des Orients ist groB in solchen indirekten Formen 
aller Art des Mitteilens und Bewirkens. Das Erzahlen von Geschichten 
steht unter den mittleren, sinnbildlichen Formen, in denen Indien von 
Wesentlichem zu handeln pflegt, an erster Stelle. Solche indirekte sinn
bildliche Form vermag die Wissenden aller Stufen wie die scheinbar 
ganz Unwissenden zu erfreuen: die einen mit einem Bilde, die anderen mit 
einem Sinn, der ihm entspringt oder sich ihm leihen laBt, schlieBlich mit 
Sinn, zu dem das Bild iiber sich hinausdeutet und sich fortbilden lassen 
will. Es dient mit Gesagtem und Ungesagtem und dient zu Sagbarem und 
Unsagbarem. Es bildet die eigentliche Unterhaltung der Wissenden, zu 
deren Wissen es gehort, daB die guten Wege die Umwege sind. Wie in 
der klassischen Geometrie die kiirzeste Verbindung zwischen zwei Punkten 
die Gerade, und in der spharischen Geometrie das Segment eines groBten 
Kreises, so ist zwischen dem Menschen und seinem Ziel der geradeste, ja 
der einzige Weg - der Umweg. 

Auch im Spiegel eines solchen Sinnbildes konnen wir nur lesen, was 
wir schon wissen, aber er schenkt es uns in einem neuen Lichte aufleuchtend 
und so eignet er es uns mit einer neuen Wirkung zu. C. G. JUNGS Kunst 
der Traumdeutung bewahrt sich ala ein wunderbares Licht im dunklen 
Grunde der Mythen und Marchen. Was die groBten Dichter der Romantik: 
GOETHE in seiner , ,Novelle" und mehreren Marchen, Nov ALIS und neuerlich, 
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in ihrer, Nachfolge, HOFMANNSTHAL mit dem Marchen der "Frau ohne 
Schatten" als Bildner schufen: das Marchen als "drame interieur" seelischer 
Schicksalsverstrickung und -fiihrung, hat JUNG an Marchen, Mythen und 
Traumen ins Licht theoretischer Erkenntnis und deutender Handhabung 
gehoben. Damit hat er unserer verstehenden Beziehung zur Sphare des 
Mythischen, wie sie seit Beginn der Romantik von HAMANN und HERDER 
iiber SOHELLING und BAOHOFEN zu uns lauft, eine neue Dimension, 
- die vierte - hinzugefiigt. 

Es ware der Miihe wert, an diesem Tage der Feier und Einkehr, sich 
zu £ragen, an welchem Punkte seiner Fahrt durch die Geschichte der 
Menschheit der Mythos mit C. G. JUNGS Analytischer Psychologie an
gelangt ist 1 Sank die Sonne des Mythos nicht am Ende des 18. Jahr
hunderts unter den Horizont 1 Feiern HERDER und die Romantiker den 
Mythos nicht wie ein unterweltliches Gestirn, dessen strahlende Herr
schaft iiber den Tag gerade vergangen ist 1 In der klassizistischen Seelen
kultur des Barock und Rokoko steht der Mythos in der Nachfolge der 
groBen antiken Dichter, die eine pathetisch-verbindliche Psychologie des 
BewuBtseins schufen - EURIPIDES, OVID, VERGIL - im hellen Licht des 
Tages: seine Gestalten erfiillten Oper und Tragodie, wie sie kerzenhelle 
Festsale und dammc rige Boudoirs mit ihren Geschichten und Taten an 
Plafonds und Wanden schmiicken, Rampen und Fassaden saumen, und 
mit ihrem atmenden Stein aus Fontanen und Schatten der Parks auf
tauchen. Dieser klassizistischen Seelenkultur lieferte der Mythos die groBen 
Beispiele ffir das psychologische Selbstverstehen des bewuBten Menschen. 
Strahlend stand der Mythos im Lichte des Tages als leuchtender Spiegel 
eines erhohten, heroisch gestimmten BewuBtseins, das sich selbst in ihm 
betrachtete, und wies ihm Muster und Vorbild. In Phadra und Medea 
spiegelte die leidenschaftlich Liebende, die sich verraten fiihlte, ihre tiefste 
Enttauschung und Rachsucht, in Dido las die Verlassene ihre eigene Ver
zweiflung, und Diana's Hingabe an Endymion fliisterte der groBen Dame 
ein, Hoheit und Tugend in den Armen eines siiBen Knaben zu vergessen. 
Die hochgestimmte Seele klassischer Kultur eignete sich den Mythos, 
wie EURIPIDES ihn zuerst ins Psychologische gewendet hatte, aus seiner 
Nachfolge als Bildersaal bewuBter Seelengebarden zu;' hier fanden ihre 
Gefiihle und Entschliisse die ewig giiltigen Modelle heroischen und leiden
schaftlichen Verhaltens. Die letzten gelungenen Denkmaler dieser Be
ziehung ZUlli Mythos sind in der deutschen Dichtung GOETHES "Iphi
genie" und SOHILLERS Nachdichtungen des RAOINE; ihren Nachfolgern im 
19. Jahrhundert, z. B. GRILLPARZER mit "Sappho" und dem "Goldenen 
VlieB", mangelte die inspirierend-verstehende Atmosphare der Gesellschaft, 
die jene noch trug, aber in der Franzosischen Revolution den Todes
stoB empfangen hatte. 

Mit dem Verenden dieser klassischen Kultur im Ende des 18. Jahr
hunderts ist das Leben des Mythos gleichsam unterirdisch geworden; aus 
dem Kerzenschimmer der Sale, dem Sonnenlicht der Fassaden und dem 
Mondschein der Parks ist er hinabgewandert in die Schattenwelt der Ver
gangenheit, wo SOHELLING und BAOHOFEN ihn suchen gingen, wie Orpheus 
die Eurydike im unteren Reiche, - bis ihn die Psychologie unserer Tage 
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in der Schattentie.fe zeitloser Gegenwart der Seele wiederfand. Sie ent
deckte in der U nterwelt unseres eigenen Wesens den ewigen Quell, ge
staltenmurmelnd wie eh und je, und brachte so den Mythos, den die 
Uberlieferung der Volker und ihrer Dichter uns greifbar spinnt, heim zu 
der ungreifbaren Tiefe, aus der all sein Gestaltiges stammt. 

Es ware der Miihe wert, zu £ragen, an welchem tieferen Hause ihrer 
Nachtmeerfahrt die Sonne des Mythos in der Lehre JUNGs angelangt ist, 
seit sie vor mehr als einem Jahrhundert unter den Horizont des BewuBt
seins sank, - ob im tiefsten Hause der Mitternacht, wo ihr Gang ent
springt, oder schon wieder im Anstieg zu einem neuen verwandelten 
Tag, dessen morgendliche Neugeburt uns mit "fremder Fiihlung" iiber
schauert, indes die Bedeutung ihres kommenden Aufgangs uns kaum 
sagbar ware 1 - Ein Blick, fiir den unser Tag und JUNGs Tagwerk schon 
Geschichte geworden ist, wird die Weite des Schrittes ermessen konnen, 
den der Mythos in JUNGs Lehre zum tieferen Erfassen seiner selbst und zur 
vertieften Wirkung auf den Menschen vollzogen hat. 

Das indische Marchen vom Konige mit dem Leichnam, das ich im 
Folgenden nacherzahle, hat mit seinem Reiz viele Zeiten und Volker ent
ziickt; in die Dimension unterweltlicher Seelenforschung geriickt und als 
"drame inMrieur" gesehen, erweist es den Grund seiner unsterblichen 
Wirkung in seiner Eigenschaft, die Mythen und Marchen mit tieferen 
Traumen gemein ist: daB es ein geometrischer Ort ist, auf dem Sinn viel
faItig, ja unendlich Raum hat, - wie nach scholastischer Anschauung 
tausend Engel zugleich auf einer Nadelspitze Platz finden. Diese er
leuchtenden Engel zu rufen, daB sie den Menschen durch das Wirrsal seines 
Lebens, durch das Dunkel seiner Seele leiten, - einen jeden ein anderer 
mit damonischem Finger und einem anderen, immer wandlungsbereiten 
Gesicht, - diese Engel zu rufen ist ja die magische seelenfiihrende Auf
gabe der Lehre C. G. JUNGs, und so begegnet sich im Folgenden was 
zueinander gehort, um sich und ihn in der Feier seines Tages zu griiBen. 

* * * 

"My spectre around me night and day" 
BLAKE. 

Marchen sind auf dem Grunde des Wunderbaren aufgebaut, es ist das 
Element, das ihr Gebaude tragt und seine Zinnen aufrichtet, - das Wunder 
aber ist dem Alltag ein Ratsel. Darum spielen Ratsel eine so bedeutsame 
Rolle in allen marchenhaften Begebenheiten: in Ratselfragen ballt sich 
ihr Schicksal, zieht ihr Verhangnis sich banglich zusammen, die Losung 
des Ratsels aber bringt Schicksalswende, Sieg und gutes Ende. Aber iiber 
Frage und Antwort, Ratsel und Losung hinaus, die wie Knoten greifbar 
im Fadenspiel des Marchens sitzen, ist sein ganzes Gewebe voller Ratsel: 
die Aufgaben, die den Weg seiner Gestalten sperren, sind Ratsel, die 
bewaltigt sein wollen, seine Situationen sind Ratsel, die gliicklich oder 
falsch gelost, Befreiung oder Verhangnis bringen. Die Prinzessin im 
glasernen Sarg ist ein Ratsel, denn sie ist nicht tot trotz ihrer Starre im 
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Sarge, es gilt zu finden, was sie wieder ins Leben bringt. In ratselhaften 
Schlaf versenkt liegt Dornroschens SchloB, wie konnte es Schlummer 
befallen 1 wie spann sich die undurchdringliche Hecke des Geheimnisses 
um seinen totenstillen Traum, und wer lost den ratselhaften Bann 1 Auch 
das Knusperhauschen ffir Hansl und Gretl ist ein Ratselhaus, - wie 
kommt dieser vollkommene Kindertraum von Zuckerwerk und Lecke
reien in den finsteren wilden Wald 1 aber seines Ratsels Losung ist die 
menschenfresserische Hexe, die Hansl und Gretl wie Ganse masten und 
braten will. 

Der Sinn dieser Ratsel ist die Frage: was ist das Wirkliche, das sich im 
dargebotenen Schein verbirgt 1 Was ist's in Wahrheit mit der Prinzessin 
so weiB wie Schnee, so rot wie Blut, mit Haaren schwarz wie Ebenholz, 
ein Abbild des Lebens, das unverweslich und so lange schon im Sarge 
ruht, von den Zwergen betrauert, - ist sie wirklich auf ewig tot 1 oder 
welches Wunder kann sie aus dem scheinbaren Tod, der sich mit dem 
Schein des Lebens schminkt, ins wirkliche Leben zurUckbringen 1 ist 
Dornroschens Schlummer die ganze Wirklichkeit, steckt nicht in ihm 
ein Anderes, Geheimes, wie ein Kern verborgen in Fruchtfleisch und 
Schale steckt 1 

Ratsel losen heiBt den Schein zerteilen und aus dem schillernden 
Ineinander seiner Oberflache den Kern des Wirklichen hervorholen, den 
sie verschalt. Dieses Ringen um das Wirkliche, das sein eigener Schein 
uns standig verstellt, das wir sich seIber immer aufs Neue abgewinnen 
mussen, aber auch uns seIber: unserer Tragheit, dem Hang zur Oberflache, 
unserem Gentigen am Schein und dem Triebe zum Gewohnten, - dieses 
Ringen gehort zu den tiefsten sittlichen Aufgaben, die unser Menschsein 
uns unablassig stellt. Darum haben die Marchen an der Aufgabe dieses 
Ringens ihre groBte Freude, sie geht weit hinaus uber Wunder und Witz 
der Losung, uber die Lust am Scharfsinn und den unstillbaren Sinn ffir 
das Merkwtirdige. Was diesen genugt: das Sonderbare und Uberraschende 
allein, wird schal im Gang der Zeiten, in Wandel und Wiederholung, 
ist an Zeiten und geschichtliche Raume gebunden, welkt mit ihnen und 
verdunkelt sich bis zur Unkenntlichkeit, aber der Kern der Marchen 
bleibt unverganglich frisch. Denn diese sittliche Aufgabe: dem Schein 
immer neu das Wirkliche zu entreiBen wie in Begnadung zauberischen 
Griffs, ist dem Menschen ewig gestellt, wenn er sich erfullen will und nicht 
als Schatten seiner selbst zum Tode hin getrieben werden, wie Wildwasser 
ein Entwurzeltes und Totes wehrlos mit sich schwemmt. Es ist die Auf-. 
gabe, vor die der Mensch sich seIber gegenuber lebenslang gestellt ist: 
wirklich zu sein und den Schein innen und auBen zu uberwinden. Ihr 
Abbild in Ratselaufgaben und -situationen der Marchen rtihrt allerwarts 
zeitlos an eine ratselvolle geheime Tiefe in dem Menschen, die seinem 
bewuBten Willen wie glasern entzogen und wie von Dornen umhegt im 
Scheine eines Schlummers ruht, - wer weckt sie auf 1 Aber die Zauber
kraft des Marchens dringt als Klang hinein und diese Tiefe Iauscht. Sie 
erfaBt, ohne daB wir es recht begreifen, was im Gewande marchenhafter 
o-estalten und Vorgange uns vorgeratselt wird und nahrt ihren Traum 
aus diesem verwandten Stoffe; denn es sind Chiffren ihrer eigenen RatseI· 
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situation, die eine unsichtbare Hand mit Marchen und Mythen dem 
Menschen an die Wand seines inneren Gehauses schreibt. 

Immer geht es urn ein Ratselraten: das Leben gibt uns jede Stunde 
Ratsel auf, die wunderbarsten Fragen, deren Losung uns erhellen und 
begliickend leiten konnte, urnstehen uns, - wenn wir ihre Ratsel nur 
gewahren und als solche begreifen konnten, aber meist ahnen wir ihre 
Gegenwart nicht. Und bleiben uns seIber immer ein Ratsel und ratseln 
lebenslang daran herum. 

Die Jungfrau ist sich selbst ein Ratsel; da sie noch nicht "vom Manne 
erkannt" ward, wie die Heilige Schrift es nennt, hat sie sich noch nicht 
selbst erkannt. Das ist ein Stiick Sinn in der Geschichte von Turandot. 
Die wahrhaft fiirstliche Tochter Altun Khans, an Sohnes Statt einzige 
Erbin des kaiserlichen Drachenthrons von China, kann nur dem Prinzen 
gehoren, der nicht nach Herkunft bloB und Prunk, nein wahrhaft allen 
Menschen fiirstlich iiberlegen ist: durch Weisheit, durch die Kunst, aIle 
Ratsel zu losen und den verborgenen Sinn, das Wirkliche im Scheine auf
zuspiiren. Mit Ratselfragen, grausam und lachelnd wie die Sphinx des 
Odipusmythos, bewahrt sie ihren jungfraulichen SchoB, die Knospe ihres 
Schicksals, vor dem Verlangen fiirstlicher Freier. Nur wer ihr Ratsel 
lost, darf ihren Giirtellosen, wie Odipus, der das Ratsel der Sphinx loste, 
an Jokaste tat, - wer versagt, verfallt dem Tode wie andere Freier 
Jokastes, die sich vermaBen, vor das Ratseltier hinzutreten. Es ist als 
spielte Turandot selbst die Sphinx ihres eigenen Ratsels, indes J okaste 
ihr Ratsel in Gestalt der Sphinx vor die Schwelle ihrer Stadt gelagert haIt. 
Mindestens ist Jokaste das Ratsel in Odipus' ganzem Leben: wie geht es 
zu, daB sie ihm Gattin sein mag, die doch seine Mutter war, daB sie ihm 
Kinder schenkt, die seine Geschwister sind, - das ist das Ratsel seines 
Lebens und verkorpert sich in ihr. Darum laBt die Sphinx keinen an sich 
voriiber, daB er Jokastens Giirtellose und mit ihr, die Thebens Erde ver
korpert, Thebens Kronreif und Konigsschwert an sich nahme, die nur 
ihre Hand vergabt; aber als Odipus kommt, gibt ihm das sphinxhaft ver
korperte Ratsel den Weg frei zur Erfiillung seines ratselvollen Schicksals. 
Da Jokaste das Ratsel seines Lebens ist wie er des ihren, darf er ihren 
Giirtellosen, denn der SchooB, den er verwahrt, ist das Geheimnis ihres 
gemeinsamen maBlos verknoteten Schicksals, er ist der Schicksals
schooB des Odipus, aus dem sich ihm alles gebiert: aIle Erfiillung, alles 
Verhangnis. 

So ist Turandot, die Ratselreiche, das Schicksal des fremden Prinzen, 
Timurs Sohn, der unerkannt durch die Lande zieht, -: "Tod oder Turan
dot" ist seine Losung, seit er ihr Bild erblickt hat und von ihrem Spiel 
mit den Hauptern ihrer Freier weiB. Aber Kalaf ist auch ihr Schicksal, 
denn er vermag als Einziger ihr Ratsel zu losen. Schonheit und Wert 
will nicht nur angebetet und grenzenlos genossen sein, - das verhieB 
Turandots Reiz ihr von jedem Freier, der seinen Kopf um ihren Preis 
zu wageI?-. kam; Schonheit will nicht nur begliicken und spenden, sie will 
in ihrer Uberlegenheit bezwungen, im Geheimnis ihrer Kraft erkannt sein. 
So gibt sich Briinhild am Isenstein nur dem HeIden zu eigen, der ihr 
iiberlegen ist in Speerwurf, SteinstoB und Sprung, sie will nicht nur 
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bewundert sein in manngleichem Tun und begehrt als heldisches Weib, 
- alles was sie vermag solI ihr der Held zuvortun, der sie haben will, 
daB kein Geheimnis uberlegener Kraft an ihr unausgeschopft von ihm 
bleibe: ohnmachtig und in ihrer Ohnmacht offenbar, mit keinem Wunder 
ihrer Kraft geheimnisvoll ihm uberlegen, will sie ihm verfallen. 

In nordischer Vorzeit ist Wunder und Ratsel am Weibe die heldische 
Manneskraft, im China voll alter Weisheit liegt das Wunder im Geist, 
der ein Hoheres anerkennen will als den allweisen Witz, in den er sich 
verratselt. Aber wie Turandot ihr Ratsel gelost sehen will, urn sich hin
geben zu konnen, will auch Kalaf, der ihre Ratsel spielend lost, mit dem 
seinen aufgelost sein; er stellt es ihr groBmutig zur Probe, sich freizuraten 
von dem Recht, das er auf sie gewann. Der Unbekannte will erkannt sein 
ala der er ist, denn er ist nicht nur ein Prinz aus fremdem Land, wunder
baren Wegs zu Turandot gefiihrt, ein Prinz wie andere, - er ist er selbst, 
und das meint etwas Einziges: sein Geheimnis wie seine Wirklichkeit. 
Dieses erkennen heiBt ihn bezwingen, wie er Turandot bezwang. Nur 
wer das Geheimnis des anderen urnfaBt, aus dem er taucht, in das er wieder 
untertauchen kann und aus dem er lebt, hat Macht, ihn zu binden. Zwei 
Machte aufeinander wirkend und beider Spannung in schwebendem 
Gleichgewicht: das ist Liebe, die sich taglich neu erfiillt, sich immer neu 
aneinander entzundet. Freilich das Geheimnis des Anderen durchschauen 
heiBt seine Macht brechen; was vollig erklart ist, bannt nicht mehr, was 
sich benennen laBt, verliert die Magie, den Zauber des Unbekannten, das 
sich entziehen kann und unser spotten. Wie Turandot sich wider Willen 
in Kalafs Hand gab, da er ihr Ratsel loste, gibt er ihr die Moglichkeit 
der Freiheit wieder, wenn sie imstande ist, sein Geheimnis zu liiften. Sagt 
sie seinen Namen, ist er wie ein Damon, den man bei seinem Namen 
beschwort, - wie Rumpelstilzchen im Marchen - geheimnislos und macht
los. Der Bann der Liebe, der zwei Menschen aneinander kettet, daB sie 
zueinander mussen, nicht voneinander konnen, ist, daB sie uber allem 
Wissen urn den anderen immer einander unauslotbare Tiefe bleiben. 
Konnte einer yom anderen ganz aussagen, wer und was er sei, so konnte 
er ihn verlassen, urn einem anderen Geheimnisvollen nachzuziehen. In 
der baren Wiederholung des Bekannten, sei es immer liebenswert und 
achtungheischend, ist Lebensgemeinschaft in Pilicht und Gewohnheit 
moglich, aber nicht Eros, den nur das Geheime anzieht: das Geheime 
des Leibes und das Unsagbare des Wesens, - Eros, der. flugelachnelle, 
den ein Strahl aus Psyche's Lampe verscheucht. 

Turandot. gelangt in den Besitz von Kalafs N amen. Eine gefangene 
Fiirstentochter in ihrem Gefolge, die den Prinzen eifersuchtig liebt und 
ihn gewinnen will, mit ihr nachtlich aus der Gefangenschaft zu iliehen, 
spiegelt ihm vor, Turandot lasse ihn am nachsten Morgen auf dem Gange 
zurn Zeremoniell ihrer Antwort eher ermorden, ehe sie ohne seinen N amen 
vor ihn trate, -: da lauscht sie dem Ausbruch seiner Enttauschung uber 
die Geliebte den Ausruf seines Namens ab, und ala Kalaf ihren Fluchtplan 
verschmaht, verrat sie seinen Namen an Turandot. Nun weiB Turandot 
urn Kalafs Namen und Geheimnis. Aber das Geheimnisvolle an ihm ist 
noch ein Anderes, es ist durch eben dieses Geschehen ein Anderes, Tieferes 
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geworden. DaB er seinem gewissen Tode entgegenschreitet durch aile 
Hofe und Hallen des Palastes, von jeder Wache, jedem Schwert- und 
Wiirdentrager, die seinen Weg einsaurnen, seinen Schritt begleiten, mit 
Tod bedroht, in seinem Nacken jeden Augenblick den Mordstrahl wahnend, 
der ihn sucht, in jedem Blick, der ihn trifft oder unter gesenkten Lidern 
sich birgt, das Auge des Morders witternd, - daB er so mit jedem Schritt 
vielfaltig sich preisgebend einem Ziel entgegenschreitet, das sich todlich 
ihm entzieht, indes es ihn herankommen laBt, das ihm den Tod gibt, 
indem es als verdiente Erfiillung des Lebens ihm winkt: diese iiber allen 
Sinn hinausgewachsene Treue zu seinem Schicksal "Tod oder Turandot", 
dieses Unbedingte ist das Geheimnis seines Wesens und bleibt als zauber
haftes Wunder unerschopfbar ein Leben lang. 

Thm ist aus der Tiefe seines Wesens bestimmt, von Turandot nicht zu 
lassen, gerade wenn er sie nicht besitzen soIl, und wenn er um seines Rechtes 
und urn seiner GroBmut willen unverdient, verraterisch und undankbar 
von ihrer Hand sterben sollte. DaB sie nicht bloB dank seiner ihr Ratsel 
losenden Kraft ihm yom Schicksal bestimmt und verfallen ist, sondern 
weil er sein Schicksal "Tod oder Turandot" unbedingt zu erfiillen bereit 
ist, das ist sein starkster Zauber, der ihren damonischen Widerstand 
bricht. Hier spricht kein Ohnmachtiger vermessen das gefahrliche Wort, 
wie aile Freier vor ihm, aber ein Berufener. Diese Formel kehrte sich 
gegen die anderen, wie Magie sich gegen jeden kehrt, der kein Recht hat, 
sie zu gebrauchen; den ohnmachtigen Zauberlehrling verschlingt die Macht, 
die er rief; an allen anderen Freiern geht das Schicksalswort auch in Er
fiillung, aber Kalaf allein beschwort das Schicksal mit ihm in dem gliick
lichen Sinne, den aile fiir sich meinten. 

Kalafs Ratsel, das Geheimnis seines Wesens, ist iiber dem Geheimnis 
seines Namens, ist unsagbar. Aber auch Turandots Wesen ist iiber der 
Formel, in der Kalaf es begriff, als er glaubte, sie sanne auf seine Ermordung. 
Der Mund der rankevollen Fiirstentochter, die in enttauschter Liebe sich 
selbst den Tod gibt, sagt es aus: Turandot plante keinen Verrat; und sie 
will nicht die Freiheit, die das Wissen um Kalafs Namen ihr gibt. Sie gibt 
sich ihm, bezwungen von seiner unendlichen Bereitschaft, sein Schicksal 
zu erfiillen und - Tod oder Turandot - um sie zu sterben ohne sie zu 
besitzen. Sie werden einander immer erkannt und ratselvoll bleiben, 
einander wahlverwandt und ebenbiirtig in der Unergriindlichkeit ihrer 
Naturen, in der Unbedingtheit zu sich selbst und ihrem Wesen. Darum 
ist ein Bund zwischen ihnen moglich, hinter jedem Begreifen des Anderen 
leuchtet seine Tiefe als ein Wunderbares, Unergriindliches auf. 

Wie Turandot ihres Prinzen bediirfen wir aIle eines Anderen, urn unser 
Ratsel aufzulosen. Wann aber kommt, wer uns aus dem Banne erlost, 
aus dem Banne unseres Wesens, der Turandot zwang, Tod zu atmen statt 
Liebe 1 Dornroschen schlaft den langen Schlaf, Schneewittchen schlaft, 
ihre mythische Schwester Briinhild schlummert flammenumhegt; ge
schlossenen Auges atmen sie ihrer Bestimmung entgegen, der Wirklichkeit. 
die sie aus dem Schein des Todes ins wahre Leben ruft. Was solche Marchen 
unserer Seele als lichten HeIden und Prinzen gestalten, der aus der Welt 
des Lebens in den Bann verwunschenen Schattendaseins bricht, hat viele 
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Gestalten. DaB es ein Prinz sein mtisse, der ein Madchen wachkiiBt, ist 
der Wunschtraum jungfraulicher Seele. Ein schuldiges Herz weill es 
anders, - ihm kann das Erweckende als Gespenst begegnen. lndien kennt 
die Geschichte von einem Konig, der den Leichnam eines Gehenkten yom 
Galgen holen muB, aber es sitzt ein Gespenst in dieser Leiche und hext 
sie immer wieder fort zur Statte, an der sie hing. Und vier- und zwanzigmal 
muB der Beherzte standhaften Sinnes zur Richtstatte tiber den Leichen
platz seiner Stadt hinwandern, hin und her, an Toten und Gespenstern 
voriiber, im Hexensabbat verrufener Neumondnacht. Und vierundzwanzig 
Geschichten vernimmt er aus dem Munde des Gespenstes, aIle mtinden 
in eine Ratselfrage, die er losen soli. Was bannt uns am Bilde dieses Konigs 
und was hat lndien daran gebannt, daB es seine Geschichte in der Fiille 
seiner Erzahlungen bewahrte, die tiber Jahrhunderte hinflieBend schlieB
lich ins "Meer der Geschichten" - Kathasaritsagara - mtindeten, dem 
SOMADEVA aus Kaschmir im 11. Jahrhundert die unvergangliche Form 
gab 1 Was trug die Geschichte, die lndien sich in vielerlei Gestalt erzahlt, 
tiber seine Grenzen zu anderen Volkern, zu uns wie zu den Kalmticken 1 

Es ist die Geschichte einer Nacht voll grausiger und wunderbarer Be
gebenheiten, und wunderbar ward der Konig in sie verstrickt. Zu seiner 
Audienz kam aIle Tage ein Mann im Kleide bettelnder Asketen und reichte 
ihm aufwartend eine Frucht. Der Konig aber reichte sie achtlos seinem 
Schatzverwalter, der bei ihm am Throne stand. Und ohne ein Wort, 
ohne Anliegen oder Bitte, entfernte sich der Mann im heiligen Gewande, 
ohne ein Zeichen von Ungeduld oder Enttauschung tauchte er unter in 
der Menge der Aufwartenden, Bittenden, Rechtheischenden und ver
schwand. So ging es zehn Jahre lang. Aber einmal kam ein zahmer Affe 
zum Throne seines Herrn in die Halle gesprungen, er war seinen Wartern 
im lnnern des Palastes entwischt; der Konig reichte ihm zum Spiel die 
Frucht, die der Asket ihm wortlos dargeboten hatte, der Affe biB hinein, 
- da fiel ihr Kern heraus: ein kostbares Juwel. Der Geber dieser wunder
baren Frucht war schon wieder verschwunden, der Konig fragte verwundert, 
wo ihresgleichen geblieben sei: da gestand der Schatzverwalter, er habe 
sie immer unbesehen und ohne nur die Tiir des Schatzhauses aufzusperren, 
oben durchs Fenster hineingeworfen. Er eilte nachzuschauen, schloB auf 
und fand die Frtichte all der Jahre vermodert und zerfallen: an ihrer 
Stelle lag ein Haufe Edelsteine da. Der Konig war's zufrieden und schenkte 
ihm die Steine. lhn verlangte, ein Wort mit dem geheimnisvollen Geber 
solcher Geschenke zu haben. Als der am nachsten Tage wiederkam, stumm 
seine Frucht darreichte und verschwinden wollte, nahm sie der Konig 
nicht, es sei denn, daB er rede. Da verlangte der Asket ein Gesprach mit 
dem Konige ganz allein und brachte seine Bitte vor, er bedtirfe zu einem 
Zauberwerk des Beistandes eines unerschrockenen Mannes. Denn die 
Waffe der HeIden hat damonenbannende Kraft. Der Konig sagte ihm 
seinen Beistand zu, da verlangte der Wundermann, er solIe sich in der 
kommenden Neumondnacht auf dem groBen Leichenplatze einfinden, wo 
die Toten der Stadt verbrannt werden. Dort werde er seiner warten. 
Der Konig gab sein Wort, und der Asket - mit dem schonen Namen 
"Geduldreich" - empfahl sich. 
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Die Neumondnacht kam und der K5nig machte sich heimlich auf, 
unkenntlich in dunklem Gewande, das Schwert in der Hand. Furchtlos 
schritt er iiber die grausige Statte, die von schwelenden Gluten der Scheiter
haufen schwach erhellt, den Blick verkohlte Skelette und Schadel ahnen 
lieB, indes den Ohren grausen mochte vor dem Gebriill und ausgelassenen 
Larmen der Damonen und Gespenster, die an solcher Statte heimisch sind. 
Er fand den Asketen am verabredeten Ort, er war beschaftigt, einen 
Zauberkreis zu zeichnen, - "hier bin ich, was soli ich fiir dich tun ~" 
fragte er ihn; da bat ihn der, wofern er seiner Gunst versichert sei, ans 
Ende des Leichenplatzes zu gehen und ihm dort den Leichnam eines 
Gehenkten vom Baume zu schneiden und zu bringen. Der K5nig sagte es 
zu und fand sich beim glimmenden Schein der Leichenfeuer in der mondlos 
dunklen Nacht, - es war ein Wunder wie ~ - durch Spuk und Grausen 
furchtlos zu jenem Baum, fand den Gehenkten, stieg auf den Baum und 
schnitt ihn abo Wie der herunterpurzelte, st()hnte er, als sei er zu Schaden 
gekommen. Der K5nig meinte, es sei noch Leben in ihm, und tastete 
ihn ab, - da stieB der Tote ein gelles Lachen aus. Der K5nig merkte, 
daB ein Gespenst in ihm saB, "was Iachst duo . ?" fragte er ihn, aber indes 
er sprach, war der Tote verschwunden, - er hing wieder oben am Ast. 
Da stieg der K5nig wieder auf den Baum und hoite ihn herunter, - denn 
die Herzen der HeIden sind fest wie Demant. Furchtlos Iud er ihn sich 
auf den Nacken und schritt schweigend mit ihm von dannen, aber das 
Gespenst hub an, aus dem Leichnam zu reden, ,,0 K5nig, ich will dir 
mit einer Geschichte den Weg verkiirzen." 

Es erzahit ihm die abenteuerliche Geschichte von einem Prinzen, der 
mit seinem Freunde, dem Sohne des Ministers, auf der Jagd versprengt; 
im wilden Walde rastend am anderen Ufer eines Sees ein wundersch5nes 
Madchen beim Baden erblickt. Beide sehen einander und verlieben sich 
sterblich; das Madchen macht ihm, ungesehen vom eigenen Geleit, Zeichen, 
die er nicht versteht, sein kluger Freund aber weill sie ihm zu deuten, 
nachdem die lockende Vision entschwunden ist und er, heimgekehrt, in 
Sehnsucht nach der Unbekannten sich verzehrt. Sie hatte ihren Namen 
verraten, dazu ihre Familie und das Reich, in dem sie lebt, und ihm ihre 
Liebe gestanden. Unter dem Scheine eines Jagdausflugs machen sich die 
beiden Freunde auf, entkommen ihrem Gefolge und gelangen in die Stadt 
des Madchens; dort finden sie unerkannt im Hause einer alten Frau 
Quartier, die als Botin zur Geliebten taugt. Das Madchen ist von ihrer 
Ankunft entziickt, verrat sich aber nicht der Zwischentragerin; mit Zeichen, 
die nur der kluge Freund errat, verabredet sie ein Rendezvous und ver
schiebt es wieder und weist dem Prinzen schlieBlich durch die nichts
ahnende Alte einen geheimen Weg zu sich. Die Liebenden finden sich im 
Hause des Madchens und werden miteinander gliicklich. Aber das listige 
und leidenschaftliche Madchen entlockt dem Geliebten, daB er keins seiner 
Zeichen verstand, alles vollbrachte der Freund, der aIle seine Schritte 
lenkt. Da versucht die Liebende in ihrer Leidenschaft, um den ihr ver
fallenen Prinzen ganz an sich zu ketten, den Sohn des Ministers zu ver
giften, aber der Kluge durchschaut ihren Anschlag. Er iibertrumpft ihre 
Ranke, indem er sie ohne ihr 'Vissen und Wollen mit dem Prinzen gliicklich 
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in die Heiplat entfiihrt, und straft sie zugleich, indem er sie ihr schlieBliches 
Gluck mit Todesangst und Verzweiflung erkaufen laBt. Dazu zettelt er 
ein gefahrliches Spiel an, in dem er selbst die Rolle eines bettelnden Asketen 
ubernimmt und dem Prinz en die Rolle seines Schulers zuweist, das Madchen 
aber drangt er in die Rolle einer Zauberin und Hexe, die sein heiliger Mund 
beirn Konige des Landes verklagt, dem kleinen Sohn des Konigs, dessen 
jahes Sterben der Vater beklagt, den Tod gebracht zu haben. Sie scheint 
uberfiihrt und wird ZUlli Tode verurteilt, nackt wird sie vor der Stadt 
den wilden Tieren preisgegeben. Aber der Prinz und sein Freund sind 
schon zur Stelle, sie haben ihre Masken abgelegt und entfuhren die Schone 
auf schnellen Pferden in die Heimat, daB sie des Prinzen Gattin werde. 

Freilich den beiden Eltern des Madchens bricht der Gram uber das 
grauenvolle Ende ihres Kindes das Herz, - "wer ist nun schuld an ihrer 
beider Ende 1" fragt das Gespenst irn Leichnam den Konig, der ihn tragt, 
"weillt du's und schweigst, soIl dir deinKopf in hundert Stucke springen !"
Der Konig weiB es und die Furcht vor der Verwdnschung lost ihm die 
Zunge: nicht das Madchen ist schuldig, auch nicht der Prinz, sie waren 
beide yom Feuerpfeil des Liebesgottes entflammt und nicht verantwortlich 
fUr das was sie taten; der Ministersohn handelte irn Dienste seines Herrn und 
nicht auf eigene Verantwortung; schuld war allein der Konig, der alles 
das in seinem Lande geschehen lieB, der den angezettelten Schwindel nicht 
durchschaute, den Bettelasketen nicht entlarvte, der das ganze Treiben 
dieser Fremden, ja ihren Aufenthalt in seinem Lande uberhaupt nicht 
bemerkte und vor der Pflicht, allsehendes alldurchdringendes Auge seines 
Reiches zu sein, strafwfirdig versagte. 

So fallt der Konig, der den Leichnam tragt, sein Urteil uber jenen 
anderen Konig, der einem Schwindler irn Gewande eines Bettelasketen 
schuldhaft erlag, - aber indes er sein Schweigen bricht, ist der Leichnam 
schon von seinem Nacken verschwunden; stohnend liegt er wieder unter 
dem Baum. Entschlossen kehrt der Konig urn und holt ihn wieder. Er 
ladt ihn wieder auf die Schulter, da spricht das Gespenst zu ihm, "groBe 
und ungewohnte Plage hast du dir aufgeladen, Verehrter, da will ich 
dir mit einer Geschichte die Zeit verkUrzen, - vernimm!" und erzahlt 
ihm eine zweite Geschichte. 

Es waren einmal drei junge Brahmanen bei einem Lehrer, die liebten 
aIle drei seine wunderschone Tochter. Der Vater mochte sie keinem geben, 
aus Angst, den beiden anderen brache es das Herz. Da starb das Madchen 
plotzlich, von einer Krankheit weggerafft. Verzweifelt verbrannten die 
drei seine Leiche; dann zog der Eine als bettelnder Asket in die Welt, 
der andere nahm das Gebein der Geliebten und pilgerte damit zu den 
lebenspendenden Fluten der heiligen Ganga. Der dritte aber baute sich 
eine Asketenhutte uber ihrer letzten Statte und schlief auf ihrer Asche. 
Der durch die Welt zog ward einmal Zeuge eines wunderbaren Vorgangs, 
er erlebte, wie jemand mit einem Zauberspruch aus einem Buche ein ver
branntes Kind aus seiner Asche leibhaft wieder ins Leben riel. Da stahl 
er das Buch und eilte heim zur Asche der Geliebten; eben kehrte auch 
der Andere zurUck, der das Gebein des Madchens in den lebenspendenden 
Wassern des gottlichen Flusses genetzt hatte. Uber Asche und Knochen 
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ward der Zauber vollzogen: da stand die Geliebte wieder da, herrlicher 
noch als einst. Und ein Streit erhob sich unter den dreien: der eine hatte 
ihre Asche gehiitet, der andere ihr Gebein im Wasser des Lebens genetzt, 
der dritte den Zauber gesprochen, - wem gehorte sie 1 - "Ja: wem 
gehort sie 1" fragt das Gespenst im Leichnam den Konig, - "der Kopf 
soll dir zerspringen, wenn du es weillt und nicht sagst!" - Der Konig 
weill und spricht: der ohne Beschwer davon zu haben mit dem Zauber
spruch sie ins Leben rief, ist ihr Vater; der ihrem Gebein den letzten 
Liebesdienst erwies, ist ihr Sohn, der aber auf ihrer Asche schlafend sie 
umfing und auf dem Leichenplatz aus Liebe zu ihr als Asket lebte, der 
muB ihr Gatte heillen. 

Ein weiser Richterspruch, aber ehe sich's der Konig versieht, ist der 
Leichnam wieder von seiner Schulter verschwunden. Er holt ihn wieder, 
und wieder erzahlt ihm das Gespenst eine Geschichte, - den Weg ihm 
zu verkiirzen, wie es ihn zu narren sagt, - und gibt ihm ihr Wirrsal auf
zulosen, urn mit der Antwort des Konigs wieder zu entschwinden. So 
treibt das Gespenst ihn hin und her, aus seinem Munde quillt Geschichte 
auf Geschichte, verschlungenes Geschick und Lebenswirrnis mit immer 
anderen Gestalten, - das Leben trieft aus seinem Mund mit all seinem 
Grauen und mit seiner Lust, und immer schlingt sich sein Gespinst zu 
einem Knoten von Schuld und Recht, von Anspruch und Verfehlung, 
den der Konig entwirren soll. Wo ist im Undurchsichtigen, Verworrenen 
des Scheins der Kern, der gilt 1 

Da ist die Geschichte yom nachgeborenen Sohne des Diebes, der seinem 
Vater das Totenopfer am Brunnen bringen wollte. Eine Frau hatte mit 
ihrer Tochter fliehen miissen - ihr Mann war gestorben und die Ver
wandten nahmen sich das Erbe -, auf der Flucht stieB sie nachts auf einen 
Dieb, der gepfahlt und schon im Sterben war. Der Dieb wollte mit der 
Tochter vermahlt sein, damit ein Sohn von ihr, wer immer ihn zeugte, 
ihm als der seine gehore und ihm die Totenspende bringe. Dafiir verriet 
er den Frauen sterbend seinen versteckten Diebsschatz. Spater verliebte 
sich das Madchen in einen schonen jungen Brahmanen und gewann ihn, 
ihr beizuwohnen; aber er nahm Geld dafiir, denn er liebte eine Hetare 
und wollte ihre Gunst erkaufen. Das Madchen gebar dann einen Sohn 
und legte ihn, einem Traumgesicht folgend, mit tausend Goldstiicken dem 
Konige auf die Schwelle seines Palastes. Der Konig war kinderlos und 
ihm hatte zur gleichen Nacht von einem Kind vor seiner Schwelle ge
traumt: so zog er den Findling als seinen Erben auf. Als der Prinz aber 
nach seinem Tode ihm das Totenopfer bringen wollte an einem Brunnen, 
aus dem die Toten ihre Geisterhande recken, es zu empfangen, hoben sich 
seiner Gabe drei Hande entgegen: die Hand eines gepfahlten Diebes, 
eines Brahmanen und eines Konigs. Wer war sein Vater 1 - er wuBte 
nicht, in welche Hand die Gabe legen, die Priester wuBten es auch nicht, -
"Ja, in welche Hand hatte er die Gabe legen sollen 1" fragt das Gespenst 
den Konig. Der nennt die Hand des Diebes, der hatte den Sohn sich aus
bedungen und durch die Vermahlung sich zugeeignet, fiir ihn ward er 
empfangen; der Brahmane hatte sich verkauft, der Konig hatte mit den 
tausend Goldstiicken Entgelt fiir seine Vaterrolle erhalten. 
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Der Konig spricht's und wieder ist der Leichnam fort. Wann endet 
dieser Sp'uk? ist es der Gipfel des Spotts oder das Ende einer Priifung, 
deren Sinn mit keinem W orte angeriihrt wird, daB dem Konige schlieBlich 
nach dreiundzwanzig anderen das Ratsel einer Geschichte vorgelegt wird, 
auf das seine Klugheit keine Antwort weill? 

Ein Fiirst und sein Sohn sind auf der J agd. Sie stoBen in der Wildnis 
auf die Spuren zweier Frauen, die aus edlem Hause scheinen und offenbar 
auf der Flucht sind. Der Junge schlagt dem Vater, der seine Frau verloren 
hat, vor, sie beide wollen die beiden heiraten, wenn sie ihrer habhaft 
werden; augenscheinlich sind es Mutter und Tochter, die kleinere Spur 
gehort der Jtingeren, die groBere muB von der Mutter stammen. Der 
Vater weigert sich lange, aber der Sohn beschwort ihn: er solI die Frau 
mit der groBeren FuBspur nehmen, wie er die andere. SchlieBlich willigt 
der Vater ein und sie tauschen feierlich ihr Wort. Sie finden dann die 
Frauen: es ist wirklich eine schone Konigin mit ihrer schonen Tochter; 
sie haben nach dem Tode des Konigs aus ihrem Reiche fliehen mtissen. 
Die beidenManner machen wahr, was sie beschworen haben: aberdiekleinen 
FtiBe gehoren der Mutter, die groBeren der Tochter. So heiratet der Vater 
die Tochter, der Sohn nimmt, wie er es beschworen hat, die schone Mutter. 
Beide haben Kinder. Wie sind nun diese Kinder untereinander verwandt, 
was sind sie alles fiireinander, - ja was sind sie nicht? 

Uber dieser Ratselfrage verstummt der Konig; fiir das vollkommene 
Knauel dieser Beziehungen fehlt ihm die entwirrende Antwort; so geht 
er mit dem Leichnam auf der Schulter schweigend seines Weges. Diese 
Kinder sind ja einander alles Mogliche zugleich, jeder Bestimmung an 
ihnen steht eine andere mit gleichem Recht entgegen, sie sind durchaus 
das Eine und das Andere fiireinander. 1st so nicht tiberall Eines auch 
immer das Andere und Alles irgendwie Alles zugleich? ist jenseits aller 
Entscheidungen tiber Schuld lind Recht, alldurchdringenden Auges gefallt, 
auch wieder Alles ineinander: ein Unkonigliches im Koniglichen und ein 
Unheiliges geheim im Heiligen? - ist das der Sinn dieser Geschichte, 
tiber dem der Konig verstummt und wissender geworden als er schon durch 
die friiheren Ratsellosungen ward, seines Weges schreitet? 

Das Gespenst bewundert ihn, wie er, seines Schweigens froh, leichten 
FuBes dahingeht, und, wie verwandelt, spricht es zu ihm, "heiter scheinst 
du bei all diesem Hin und Her tiber den nachtig grausigen Leichenplatz 
und Wanken ist dir fremd. Dieses Wunder deiner Festigkeit erfreut mich. 
Nimm jetzt den Leichnam mit, ich ziehe aus ihm aus." Aber es ware ein 
sinnarmes mtiBiges Spiel, das dieser Geist im Leichnam mit dem Konig 
getrieben hatte, wenn das sein letztes Wort ware. Was beide aneinander 
bindet ist mehr als die schadenfrohe Lust eines Gespenstes, einen Lebenden 
zu narren, ist wohl auch mehr als dieser Leichnam, an dem beiden gelegen 
ist: der eine soll ihn holen, der andere haust in ihm, - was fesselt diesen 
Damon an diesen Sterblichen, daB er seine Standhaftigkeit erprobt mit 
Geschichten ohne Ende? ist es ein gemeinsames Schicksal? eine Gefahr 
fiir beide? - das Gespenst warnt den Konig vor dem Asketen, der im 
Gewand der Seelenruhe Machtgier und Mordlust birgt. Er hat sich den 
Konig nicht nur zum Gehilfen seines groBen Zaubers ausersehen, er soll 
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ihm auch zum Opfer fallen, - "hore, was ich dir zu deinem Heile sage 
und tu es! der Bettelasket ist ein gefahrlicher Schwindler; mit seiner 
Beschworung wird er mich zwingen, wieder in den Leichnam einzugehen, 
dann wird er mich anbeten und versuchen, dich mir als Opfer darzubringen. 
Dazu wird er dich heillen, vor mir niederfallen, und wenn du mit Haupt 
und Handen flach am Boden liegst, wird er dir mit deinem Schwert den 
Kopf abschlagen wollen. Da sag ihm, ,mach mir das vor, wie man sich 
niederwirft', und wenn er vor dir liegt, schlag ihm den Kopf abo Dann 
wird die Herrschaft iiber die Geister, nach der ihn mit seinem Zauber 
geliistet, dir zufallen, - sie sei dein!" 

Damit entschwindet das Gespenst aus dem Leichnam, der Konig aber 
bringt ihn unverweilt zum zaubernden Asketen. Dem scheint die Zeit 
indes nicht lang geworden, daB er besorgte, es konne tagen, ehe der Konig 
den Leichnam zur Stelle schaffte. Er zeigt kein billchen Ungeduld oder 
Verwundern, daB der Konig nicht friiher kam, er hat nur Bewunderung 
fiir den HeIden, der seinen unheimlichen Auf trag furchtlos erfiillte. Sein 
Zauberkreis ist fertig, sinnreich gemalt mit manchem Grausigen, das ihm 
die Unheilsstatte hergab: Knochenmehl und Blut der Toten, und liegt im 
Licht von Lampchen voll Leichenfett. Er wascht und salbt den Leichnam, 
schmiickt ihn wie ein Gotterbild und setzt ihn als Kultfigur in die Mitte 
des Zauberkreises. Mit· seiner Yogazauberkraft zieht er das Gespenst 
herbei, zwingt es, in den Leichnam einzugehen und verehrt es in ihm wie 
einen Gott, den man in sein Kultbild hineinbeschworen hat. Als er aber 
den Konig heiBt, sich anbetend niederwerfen, tut der wie ihm gesagt 
ward; der Asket darf ja nicht erwarten, daB einem Konige diese sklavische 
Form des Niederfallens gelaufig sei. Da schlagt der Konig dem Asketen 
den Kopf ab, reiBt ihm das Herz aus der Brust und bringt beides als seine 
Opfergabe dem Gespenst im Leichnam dar. Und ein Jubel der Geister
scharen bricht rings aus der N acht und zollt ihm Beifall; das Gespenst 
aber spricht befriedigt aus dem Leichnam, "die Herrschaft iiber die Geister 
war das Begehren des Bettelasketen, - dein wird sie sein, 0 Konig, wenn 
du dein Leben enden wirst, es wird dir aber zuvor die Herrschaft iiber die 
ganze Erde schenken. - Ich habe dich geplagt, darum gebe ich dir einen 
Wunsch frei!" Da bittet der Konig als Lohn fiir diese wundersamste aller 
seiner Nachte, daB die vierundzwanzig Ratselgeschichten, die das Gespenst 
ihm erzahlte, und dazu als letzte, sie endende, auch die Geschichte dieser 
Nacht bekannt auf Erden und in Ehren stehen sollen. Das Gespenst 
verheiBt ihm, sein Wunsch werde in Erfiillung gehen, diese Geschichten 
sollen bei aller Welt, ja bei Schiva selbst, dem ,GroBen Gotte', dem Herrn 
der Geister und Damonen, dem groBen Yogin und Bettelasketen unter 
den Gottern, in Ehren stehen, und Geister und Damonen aller Art sollen 
keine Macht haben, wo sie erzahlt werden; wer aber auch nur einen Vers 
daraus andachtig aufsagt oder vernimmt, solI von Siindenschuld frei 
werden. Damit scheidet das Gespenst. 

Aber von den Gotternumringt offenbart Schiva selbst sich dem Konige 
und lobt ihn, daB er das Geisterreich vor den unsauberen Handen des 
Betriigers errettet hat, die schon nach seiner Herrschaft langten. Ihm 
werden nun bald die Geister dienen, die jener mit Gewalt sich unterjochen 
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wollte zu maBlosem MiBbrauch geisterhafter Macht. Zuvor aber wird 
die game Erde ihm gehoren, das Schwert "Unbesiegbar", das Schiva's 
Hand dem Konige reicht, verleiht ihm die Herrschaft iiber sie. Dieses 
hohe Amt ist dem Konige bestimmt, denn er ist ein Anderer, Hoherer als 
der er sich wuBte: der Gott zieht den Schleier von dem Trennenden, das 
abgriindig zwischen Mensch und Gott klafft, und offenbart dem Konige, 
daB er ein Teil der gottlichen Allkraft sei; Er selbst, der Allgott ist in ihm, 
dem Konige, mit einem Stiick von sich zur Erde herniedergestiegen, hat 
sich in ihm als Mensch verlarvt, urn das Bose, das in Menschengestalt 
geschliipft ist, als Mensch zu bekampfen und der gottlichen Ordnung auf 
Erden Raum zu schaffen. Wenn der Konig die Herrschaft iiber die Geister 
genossen hat, wird er schlieBlich wieder zurn Allgott eingehen, wie er aus 
ihm kam. 

Begnadet kehrt der Konig in seine Stadt zuriick; es tagt, und die 
wunderbare Erfiillung aller Weissagungen, die ihm geworden sind, erfiillt 
seinen Erdentag, schlagt ihm die Briicke ins Geisterreich, geleitet ihn zum 
hochsten Ursprung heim, dem er entsprang. 

Wie von einem Traum befangen, wie durch eine Reihe von Traumen, 
die sich schier endlos dehnt und doch in wenig Augenblicke geht, schreitet 
dieser Konig hin und wider iiber den Leichenplatz, - wie einer traumend 
sich hin und her wirft. Und wie einer erwachend iiberschaut, was tags 
zuvor ihm Wirrsal war und tieferes Wirrsal, als er ahnte, und wie ein 
tiefer Traum ihn verwandeln kann, daB er nun ein Wesenhaftes in sich 
und auBen greift, das ihm bislang entzogen blieb, so kehrt dieser Konig 
als ein Wissender und Verwandelter aus seiner N acht in seine Tagwelt 
zuriick. 

Diese fiinfundzwanzig Geschichten vom Gespenst im Leichnam sind 
wie eine Folge von Traumen, und wie einer bedeutsame Traume lebenslang 
nicht vergiBt, ja sie immer wieder traumt, so bewahrt das Gedachtnis 
eines Volkes solche Geschichten, als waren es seine Traume: schauerlich 
und lieblich sind sie wie Traume sinngewaltig genug, urn immer wieder 
neu bedacht, neu getraurnt und gedeutet zu werden. 

Was war mit diesem Konige und was geschah ihm ? was meint dieses 
Marchen unserer Seele? 

Ein Mann hat sein Wort gegeben, eine Schuld einzulosen und zu tun 
was man von ihm verlangt, denn er ist groBmiitig und tapfer, urn und urn 
eine konigliche Natur, aber wohl auch etwas unbedacht, sich so unbesehen 
einem dunklen Abenteuer anheimzugeben. Ein groBes Selbstvertrauen 
ist in ihm; der Glaube, daB nichts Ungeheures als sinnloses Schicksal ihn 
treffen kann, ist in ihm wach, - aber Tiefblick und Umsicht schlafen noch. 
Hier hakelt das Schicksal an, hier findet es den Spalt im Panzer der Person, 
wo es hindurchgreifen kann und ins innere Leben langt. 

Seltsames Gebahren dieses Bettlers, - wie unbedacht, es hingehen zu 
lassen jahraus jahrein. Aber bekommen wir nicht aIle Tage von einem 
unbekannten Bettler eine unbedeutend aussehende Frucht geschenkt und 
heiBen sie zu den iibrigen wandern? Steht nicht das Leben in aUtagshafter 
Bettelgestalt ohne Ankiindigen, Prunken und Heischen jeden Morgen vor 
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uns da und bietet,uns den Tag, einen Tag nach dem anderen? Aber wir 
miiBten dieses bettelhafte allgemeinste Geschenk, - eine Frucht von 
einem Baum, was ist daran? wie viele Friichte tragt ein Baum 1 wie viele 
Baume tragt ein Land! - wir miiBten diese Frucht, den Tag, offnen kcmnen 
und als sein Geheimnis das ganz Andere herausnehmen, das Einzige und 
Kostbare, - aus dem zum Welken Reifen, aus dem bald Schrumpfenden, 
Verfaulenden, dem Tode ganz Anheimgegebenen das unverganglich 
Strahlende herausnehmen. Fortwahrend werden uns solche Friichte ge
boten, nicht bloB die Tage, jeder Augenblick und was immer er bringt, -
sind es nicht solche Friichte? und sind wir selbst nicht solch eine Frucht, 
unfahig uns zu offnen fiir uns selbst und unseren eigenen Kern, das un
vergangliche Juwel, das blitzende, zu greifen? ist es nicht der ewig
tagliche Stand des Menschseins: dieser Konig auf dem Thron und der 
schweigende Bettler, dertaglich in die Empfangshalle tritt, unter heischenden 
und prunkenden Gestalten fast verschwindet, sich nicht zu erkennen gibt 
in seiner Absicht, seine Frucht darreicht, Jahr um Jahr die gleiche, und 
sich ohne Murren, ohne Zogern ausloscht und wieder davonmacht? Das 
Alles sind wir selbst. 

Wir nehmen diese Frucht und finden nichts Besonderes an ihr, reichen 
sie unbesehen, gleichmiitig, als miiBte das alles so sein, dem anderen 
Manne hinter uns, der wie ein zweites, drittes oder fiinftes lch von uns 
unseren Schatz verwaltet, aus dem wir koniglich spenden und leben, 
durch den wir Konige in unserem kleinen oder groBen Reiche sind. Der 
Andere ist ganz wie wir, ein lch, das hinter unserem koniglichen steht, 
um aufzuhorten und zu verwalten, was wir verschenken und verschwenden: 
er priift was jeder Tag geheimnisvoll herschenkt genau so wenig, er sperrt 
um so geringes Gut die Tiir des Schatzes nicht erst auf, wirft's durch das 
Fenster oben zu dem Ubrigen. 

So geht das Spiel lange Zeit. Aber da ist noch ein anderes lch, vielleicht 
unser elftes oder zwolftes, mit dem wir spielen, wenn wir von unserer 
koniglichen Natur uns ausruhen und ihre groBe Gebarde, ihre Pllichten 
und Vorrechte vergessen wollen, - da ist unser Mfe. Er hat in Thronsaal 
und Schatzhaus nichts zu suchen, da richtet er nur Unfug an. Aber wie es 
der Gang der Dinge dank der alles mischenden Weisheit des kreisenden 
Lebens ist, kommt irgendwann einmal Alles zu Allem: auch der Mfe 
macht sich einmallos, entwischt seinen Wartern und kommt aus den inneren 
Gemachern unseres Wesens, den priv{tten, wo wir mit Frauen und Spielereien 
in koniglicher Lassigkeit uns zu ergotzen lieben, ins staatliche Zeremoniell 
der Audienz gesprungen. Da erwischt er die Frucht, und das Genaschige, 
Neugierige, das an den Dingen spielt und krallt, bis sie zerbrechen und ihr 
Inneres, ihr Geheimnis preisgeben, die Lust am Zerstoren und Verzehren 
offnet die Frucht und findet das Juwel, - das ihr nichts sagt. 

Der Affe bricht die Frucht auf, - da bricht das Schicksal auf: die 
Saat all dieser Friichte in unseren Schatz, in den Boden unseres Lebens 
gesenkt, schieBt auf. Was von langher schon angesponnen ist, ohne 
daB wir es merkten, woran wir taglich spannen mit Gleichgiiltigkeit, 
oberflachlichem Hinnehmen und dumpfem Weitergeben, - jetzt zieht 
sich dieses Gespinst zur Schlinge um uns zusammen. Wir fiihlen das 
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Unentrinnbare, dem wir uns selbst anheimgegeben haben in reinem 
Schleifenlassen; - das Abenteuer ist da, aber selbstvertrauend, arglos 
und glaubig treten wir hinein. 

Das Abenteuer entwickelt sich im Einzelnen vollig anders, als wir 
dachten, denn wir sind ja unbedacht, - wie sollte es uns in seinen Teilen 
nicht iiberraschen, da wir uns von ihm als Ganzem iiberfallen lieBen 1 
Jetzt gilt es einen Leichnam zu holen, - anscheinend im Dienste eines 
anderen. Der Lebende auf der Suche nach etwas Gestorbenem durch
wandert den Leichenplatz, das Reich der Toten. Das ist eine Hollen
wanderung, alle Teufel und Damonen sind los, zwischen hollischen Feuern 
verkohlender Leichen und dem Gestank schmorender Verwesung, durch 
die doppelte Nacht, die Leichenrauch iiber die Neumondschwarze des 
Himmels schleiert. So wandert DANTE durchs lebendige Totenreich des 
Inferno, da ihm "der rechte Weg verloren ging". 

Seltsamer Auftrag fiir einen Konig, einen Toten zu holen, den Leichnam 
eines Gehenkten vom Baum zu schneiden, die Leiche eines Verbrechers 
auf den Nacken zu nehmen. Aber wer kame in seinem Leben nicht einmal 
dazu, daB er das Tote aufgraben muB, dazu, Begrabenes, schon halb Ver
westes nachtlich und geheim aus seiner Statte zu scharren, umjohlt, umloht 
von der Orgie der Holle, und daB ein Verworfenes, das schon tot und hin 
ist, ihm aufgeladen wird als Last zu tragen, - fiir einen anderen an
scheinend, aber es ist doch die Last auf dem eigenen Nacken. Denn er 
ist dem Anderen vielfaltig verbunden, er ist - unwillentlich vielleicht, 
doch nicht ohne Schuld, - in seiner Schuld. 

Aber dieses Tote ist nicht tot, es steckt gespenstiges Leben in ihm. 
Eine unheimliche Munterkeit, ein Ubermiitiges, vollig Damonisches spricht 
und neckt aus ihm, es spottet, ja es droht, - es hat die Geisterhand an 
unserer Kehle. Auf einmal geht es urn unser Leben. Scheinbar die Zeit 
uns zu vertreiben beim scheuBlichen Geschaft, offenbar uns naszufiihren, 
geheim vielleicht uns zu priifen, erzahlt es uns Geschichten und zwingt 
uns Rede zu stehen; tun wir's aber, entschliipft es uns, und schweigen 
wir wider besseres Wissen, wird es uns erwiirgen. Wir miissen seiner Laune 
frohnden. Und unser konigliches lch, das allem gebieten konnte, zu gehen 
oder zu bleiben, da zu sein und zu verschwinden, und so da zu sein wie 
es uns beliebte, - jetzt ist es der Knecht, der wandern muB wie fremder 
Aberwitz befiehlt: immer hin und her, iInmer wieder zuriick zum Galgen 
des Gehenkten, das Tote zu holen, die Last zu schleppen. Und diese Nacht 
des Hin und Her geht nicht zu Ende, - was an Geschichten geht in sie 
hinein! Die Zeit scheint still zu stehen und zu lauschen auf das Pendeln 
dieses Ganges durch die Holle, auf diese Sisyphusverdammnis: zu schleppen 
und zu schleppen, was immer wieder uns entgleitet, ehe wir es ans Ziel 
gebracht haben. Wann werden wir davon frei 1 so fragen wir in der Rolle 
dieser Lauterung. Und immer geht es urn das, woran wir gefehlt haben: 
den Sinn zu finden fiir alles Leben, das eine Frage an uns hat, seinen 
Kern herauszuspalten aus dem Fleisch, das ihn verbirgt, da wir ge
wohnt waren, seine Frucht gleichmiitig hinter uns zu werfen ins Schatz
haus unseres Lebens, aus dem wir leben und wissen gar nicht, was es in 
sich schlieBt. 



Die Geschichte vom indischen Konig mit dem Leichnam. 187 

Wirrsal auf Win-sal des Geschehens, in lockende und riihrende, furcht
bare und klagliche Gestalt geballt, tritt vor uns hin, wie das Gespenst 
in unserem Nacken schwatzt und schwatzt. Aber es narrt uns mit der 
Versicherung, uns damit unterhalten zu wollen, urn die zeitlose Holle des 
Weges uns zu kiirzen, denn es gilt nicht die Verstrickungen teilnehmend 
und belustigt zu genieBen, - immer geht es urn einen Knoten, der entwirrt 
sein will. In allem Wirrsal steckt ein Kern von Schuld, ein Streit urn Recht, 
der nicht Verjahrung kennt, wie das Juwel in der Frucht steckt, wie 
Schuld und Recht im Hollenzirkel dieser Nacht mit der Verstrickung des 
Konigs ins Teufelsnetz des Zauberers. Was du nie tatest, Ierne es jetzt 
tun: Wirrsal spalten, ihm den Kern entreiBen, Schuld erkennen, Wirk
lichkeit sehen. Sie ist nie offenbar, sie ist unscheinbar und innigst ver
woben im Spiele der Verstrickungen, - wer ist der Schuldige, wenn die 
Eltern sterben, weil das Schicksal ihres Kindes ihnen das Herz brach 1 
nicht die Liebenden, nicht ihr allkluger Rat, aber jener Konig, der so 
unbedacht dem Augenschein vertraute, wie dieser Konig da, der Frucht 
auf Frucht beiseite legte, ohne sie zu offnen, der wie er den Schurken 
im Gewand der Tugend nicht ersah. Das Offenbare ist der Schein, in ihm 
ist ein Verborgenes, das Wirkliche; wer sich an den Schein halt, den wird 
er in sich verstricken, eh' er's gewahrt, wird ihn als geisterhafte Holle in 
sich schlingen und umeinander treiben, hin und wider, - als Leichnam 
wird er seinem Nacken aufsitzen und mit Gespensterlachen zu ihm reden, 
da er das Wirkliche nicht zu greifen vermochte, als es in Tageshelle vor 
ihm stand. Wer sich am Schein geniigen laBt und wahnt, schon recht 
und ganz zu sein, Held und Konig, wird schuldig. In verhiillter Gestalt, 
wie arglos, tritt es ihn an, aber doch mit einer unheimlichen Forderung, 
der er aus seinem Wesen folgen muB, und fiihrt ihn in die Nacht, die 
seinem Tage fremd ist, und gibt ihm das Geschaft, unkoniglich und vollig 
unrein: Leichen zu schleppen wie ein Tschandala. Der Konigliche rouB 
das Werk des Ausww1s unter seinen Untertanen verrichten, nicht nur 
einmal und zum guten schnellen Ende, daB er freikame und vergessen 
konne, wozu er sich herleihen muBte in Gegenleistung verkannter Ge
schenke, - nein wieder und immer wieder, unendlich oft, so oft wie er 
der Wirklichkeit nicht auf den Grund gehen mochte und den Kern ihrer 
Frucht verschmahte, der ihm nun grauenhaft und bitter diinken muB wie 
diese Nacht hollischer Plage, gemessen an seinem koniglichen Tag. 

Jetzt geht es urn Bewahrung; mit dem gewohnten Kleben am Schein 
ist es vorbei, Beschweigen wider besseres Wissen kostet den Kopf. Sei 
ganz du selbst und frage nicht, wohin es dich fiihrt mit deinem koniglichen 
Ich, und wenn du ewig, Narr hollischer Gewalten, umgetrieben wirst in 
Ratselraten ohne Ende. Sag nicht, das Alles ginge dich nichts an, was 
auf dich stromt aus dem Munde des Gespenstes an Schicksal und Ver
strickung, - so kam es auf dich zu in der Tageshelle deines Throns, wo 
du zum allsehenden Auge deines Reiches bestellt als Richter saBest. Dies 
Wirrsal bist du selbst als Konig deines Reiches, nichts ist dir fern, - wo 
du Ferne setzest, fallst du in Schuld. Geschenkt wird nichts, jetzt tu den 
Gang zuriick und abermals zuriick, hole die Leiche des Gewesenen yom 
Baume des Gerichts, lausche der Stimme des Gespenstes, - nichts anderes 
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spricht zu dir in deiner Nacht, keine andere Stimme kann dich belehren. 
Was demer spottet und dir todlich droht, Grauen und Aberwitz allein 
kann dich weisen. Bist du nicht selbst der Held von aIlem, was dich die 
Geisterstimme fragt 1 aile diese Gestalten mit ihren Raumen und Ge
schicken meinen dich, wie Alles, was in deinen Traumen mit dir spielt, 
dich meint, sei es Wort oder Figur, Weg oder Landschaft. Du holst das 
Vergangene und Versaumte, das Heimgegangene deines Lebens, das un
erfiillt und ungeleistet blieb und darum geistern muB, vom Galgen des 
Todes dir immer wieder als Leichnam und Gespenst, bis du in einer Hollen
nacht, die nicht zu enden scheint, Genuge tatest und an dich nahmst 
erkennenden Blicks, woruber du achtlos weggingst. Aber die Aufrichtigkeit 
und Unbedingtheit deines koniglichen Sinnes, dein furchtloses Stillhalten 
aller fessellosen Damonie des Ratselhaften, Narrenden, wie es von Tod 
und Ekel starrt, dein Bereitsein ohne Grenzen wird dein Ariadnefaden 
durch das Labyrinth der eigenen N acht, durch die Ratselfragen des 
Lebens. 

Aber welch hohen Trost halt der Au~sang der Geschichte fur den Wahr
haftigen und Reinen bereit, fUr den Uberwinder seines koniglichen Ich 
im Dienste seiner dunklen weisen Machte. Welchem wunderbaren Ende 
diirfen unsere Verfehlungen und Mangel dienen: indem sie uns in Not und 
Wirrsal sturzen, bringen sie uns weiter, zu uns selbst in einer umfassenderen 
Form und bereiten uns zu einer Macht und Herrlichkeit, die wir zuvor 
nicht ahnten. Uber das ungewollte aber selbstverhangte Abenteuer und 
uber die Leichenstatte unserer Versaumnisse geht der Weg zu einer hoheren 
Wirklichkeit, die sich an uns erfiillt; unsere Schuld und Unvollkommenheit 
sind Flugel, die uns aufwarts tragen konnen zur Begegnung mit den 
hochsten Machten der Welt und zu ihren Auftragen an uns. 

Aber dazwischen steht der falsche Asket und das vieldeutige Gespenst, 
- was meinen die beiden 1 

Dieser Asket, - welchen Kern birgt die Schale seiner Tugend? Wie 
dieser "Geduldreiche" warten kann mit seinemgeheimen,immerwachsenden 
Recht auf den Dienst des Konigs, wie er mit seiner gut verhohlenen Sicher
heit, des arglosen Opfers ganz gewiB, den Vielgeplagten an der Statte, 
wo er ihn schlachten wird, empfangt, - so hat der Konig selbst ihn sich 
zum Gegenspieler geschaffen, ihn aus der eigenen Blindheit sich gewirkt. 
Aus der Fulle aller Moglichkeiten, die das Verhangnis, sich fUr uns drein 
zu kleiden, allzeit bereithalt, muBte es fUr den Konig diese Gestalt wahlen; 
mit dem, worin er als Konig fehlte: alldurchdringendes Auge zu sein, zog 
er sie an sich und zog sie sich groB. Was noch unkoniglich an diesem 
Konig ist, aus diesem Stuck an ihm ist sie geformt, aus dem, worin er sich 
selbst nicht wirklich war: nicht wirklicher Konig, nur sein prunkender 
Schein, seine leere Gebarde. So ist er vom Konige selbst herausgefordert 
als leibhafte Entsprechung seiner Blindheit: was er innen nicht ist, tritt 
ihm als Widerspiel auBen entgegen, genahrt aus der Versaumnis langer 
Jahre. Gerade dieser heuchlerische Wundermann muBte diesem arglosen 
Konig begegnen: beide sind ein Ganzes. W ohin wir blicken, entrinnen wir 
uns nicht, ein Stuck unser selbst tritt beziehungsvoll vor uns hin, tritt 
uns aus unserem eigenen Dunkel an, ein Wesenhaftes, Selbstgewirktes: 
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Gespenst und Affe Qder Morder. Wie unsere Freunde sind wir selbst unsere 
Feinde, - geheimnisvoll weben wir selbst das Ganze unseres Lebens aus 
uns selbst hervor, wie die Spinne das Netz, in dem sie lebt. 

Aber zwischen den schlieBlichen Erfolg der langgesponnenen Tiicke 
und ihr argloses Opfer tritt das Gespenst. N ur ein Gespenst, kein Engel 
oder Genius, wie sie eines Kindes arglosen Schritt in Gefahr behiiten, 
denn der Konig ist ja kein schuldloses Kind mehr. Da gewinnt der Un
bedachte was ihm abging: bedacht zu sein. Vor immer neuen Ratselfragen 
tut sich sein Auge alldurchdringend auf und der lassig Arglose wird dem 
vollig Verhohlenen gewachsen. Da wird er wirklicher Konig und weill 
urn das Wirkliche und seine Hintergriindigkeit im verflieBenden Schein, -
das macht ihn zurn Herrn des Scheins, - da wird er selbst das Ganze 
und schlagt den Schein spielend mit seiner eigenen Verhohlenheit. Denn 
daB der Harmlose verschlagener sein konne als er selbst, ging iiber die 
Einbildungskraft des ganz Verschlagenen. Wer in sich seIber ganz und 
wirklich wird, wie dieser Konig wirklicher Konig ward, der iiberwaltigt 
den Schein, der, sein eigener Schatten, ihn todlich bedroht. 

Und dieses Gespenst im Leichnam? diese Galgenfrucht vom Baume? -
eine seltsame Frucht, wer hatte denken mogen, daB sie so einen geschwatzigen 
Kern in sich berge? - Aber wir aIle tragen diesen Leichnam auf der 
Schulter: Gewesenes, Verwesendes und doch ein Ich von uns - das wie
vielte in der Reihe? eine Chi£fre und ein Stiick unseres Wesens. Und da.s 
Gespenst, das aus ihm schwatzt, - wie sehr ist es ein Ich von uns, hinter 
und iiber dem koniglichen, als das wir uns bewuBt sind, und ist das starkste 
unter allen: mit seiner Geisterstimme droht es uns den schnellen Tod 
und stellt uns Bedingungen, jagt uns hin und wider, sein Totes zu holen, 
wie einer im Banne einer fixen Idee ein Stiick Vergangenheit unsinnig 
endlos wiederholen muB. Dann aber sagt es uns, was uns im letzten Augen
blick vorm Abgrund unverdienten Geschicks zuriickreiBt und uns vor dem 
ganz unkoniglichen Ende rettet, in das wir zah und aufrecht mit dem 
blinden Wollen unseres koniglichen BewuBtseins drangen. Es befreit uns 
aus dem Netze des Gemeinen und gibt uns die einfachste aller Listen ein, 
aber sie iiberteufelt den TeufeL 

Es erscheint unheimlich und schnode, so widrig und grotesk wie iiber
raschend, - wie sollte es uns anders erscheinen, da es der Inbegriff des 
von uns Versaurnten, nie Vollzogenen ist, Gespenst unbewuBt gehaufter 
Schuld? - und ist das Rettende, das uns wohl will, das Einzige in aller 
Welt und in der Nacht unseres Wesens, das uns aus ihrem bosen Zauber
zirkel retten kann, da wir uns seinem eigenwilligen Spiel zu fiigen ver
mochten und geduldig taten, was wie zu Hohn und Probe uns auf
erlegt ward. 

Es ist die wissendste unter allen Gestalten unseres Wesens, das in so 
vielen Gestalten uns umspielt und aus uns bricht, - anscheinend weiB 
es alles, was je in fernen Reichen geschah mit Konigen und Bettlern, 
Liebenden und Entsagenden, Verbrechern und immer anderen schonen 
Frauen. Mit der andrangenden Deutlichkeit des Traumes, unentrinnbar 
und spielend, verschwebend und genau, zaubert seine Geisterstimme all 
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das an uns voriiber, hebt's lautlos aus dem Brunnen des Gewesenen in 
uns, dein nichts entfallt, und wirft es klingend auf die Spiegelflache 
unseres BewuBtseins. Die Kraft, die nichts vergiBt und aus ihrem 
bodenlosen Wissen alles voraus weiB und uns mit einem Wink yom 
Abgrund reiBt, in den wir mit der Konsequenz unseres bewuBten Wesens 
streben, - um wieviel mehr ist sie als unser konigliches lch, vermag 
mehr, vermag Alles. 

Und gleichmiitig verschwindet es wieder, taucht wieder in die Nacht 
der Geister und der Toten, die es auswarf, - in seine Nacht, nicht zu 
halten, nicht zu erruien, wie es kein Erwehren gab gegen die Willkiir 
seines Erscheinens und Gebahrens und gegen seinen fiirchterlichen Zwang. 
Und doch hat diese Nacht mit ihren Ratseln hin und her fiir einen Augen
blick, der zeitlos war, eine Beziehung zwischen Konig und Gespenst 
gestiftet: sie kamen einander nah, wie Wesen der blutwarmen Welt einander 
nicht naher kommen konnen, waren verflochten wie ein lch und Du, 
zusammengeschmiedet durch das gleiche Schicksal: die Gefahr, Opfer des 
Zauberers zu werden. Aber beide retten einander, und indem sie sich so 
gegenseitig retten, erretten sie zugleich die Welt. 

Der greifbare Konig und das ungreifbare Gespenst, Welt und Uberwelt, 
das konigliche lch des Tages und die Geisterstimme unseres Tiefendunkels, 
gehoren zusammen, sie konnen nicht ohne einander sein, ohne daB beide 
verdiirben, - sie sind ein lebendiges Ganzes. Fanden sie sich nicht zu 
einmiitiger Tat, waren sie zumal verloren: das entscheidende Tun fallt 
dabei dem Konige zu, der selbstbewuBten und leibhaften Seite unseres 
Wesens; die entscheidende Inspiration dazu aber fliistert die Geister
stimme unserer ungreifbaren Sphare. So erlosen beide einander: das 
Gespenst den Konig yom Tode durch die Blindheit des baren BewuBtseins, 
und der Konig das Gespenst yom Bann seines Daseins als Gespenst, das 
verurteilt ist, im Leichnam des Gewesenen zu hausen. Dabei opfert der 
Konig dem Gespenste Herz und Haupt des Asketen: das gliicklich Uber
wundene, das beide bedrohte, dieser Teil unser selbst, der uns todlich 
feind war, wird in bewuBter Tat yom greifbaren lch der hoheren inneren 
lnstanz als Opfer dargebracht, die seine Uberwindung befahl und den 
Weg zu ihr wies. Damit scheidet das Gespenst auf immer aus dem Leich
nam: es ist nicht mehr Gespenst, gebannt, im Toten zu spuken, wie der 
Konig nicht mehr gebannt ist, durch die Nacht seines Wesens iiber Leichen
platz und Richtstatte seiner Vergangenheit hin und her zu irren. Das 
Gewesene, das beide bannte und bedrohte, ist abgegolten fiir beide. 

Aber schon sobald der Konig die Priifung der Ratselfragen bestanden 
hat, hebt die wunderbare Wandlung am Gespenste an. Es verlaBt den 
Leichnam und den Konig, der ihn tragt, nachdem Beide sich gefunden 
haben zu gemeinsamer Rettung ihrer selbst und der Welt. Verwandelten 
Wesens kehrt das Gespenst dann noch einmal in den Leichnam zuriick, 
als dieser selbst verwandelt ist, aus der Galgenfrucht zum Gotterbild des 
Zauberkreises, aus dem Verworfenen zum Verehrung heischenden, - wenn 
sein Grausen machtstrahlende, segensprechende Hoheit geworden ist. 

NOVA-LIS notiert einmal, "bedeutender Zug in vielen Marchen, daB, 
wenn ein Unmogliches moglich wird, zugleich ein anderes Unmogliches 
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unerwartet moglich wird; daB, wenn der Mensch sich selbst iiberwindet, 
er auch die Natur zugleich iiberwindet, und ein Wunder vorgeht, das ihm 
das entgegengesetzte Angenehme gewahrt, in dem Augenblicke, als ihm das 
entgegengesetzte Unangenehme angenehm ward. Die Zauberbedingungen, 
z. B. die Verwandlung des Baren in einen Prinzen, in dem Augenblicke, 
als der Bar geliebt wurde usw. Vielleicht geschahe eine ahnliche Ver
wandlung, wenn der Mensch das Ubel in der Welt lieb gewonne; in dem 
Augenblick als ein Mensch die Krankheit oder den Schmerz zu lieben 
aniinge, lage die reizendste Wollust in seinem Arm, die hochste positive 
Lust durchdrange ihn." 

NOVALIS riihrt im Anschauen dieses tiefen Bezuges, daB eine ent
scheidende Uberwindung Vieles schenkt, eine wesentliche Verwandlung 
alles wandelt, an ein Innerstes seelischer Moglichkeiten. Solche Ver
wandlung ist ein Sinn dieses Marchens, - Verwandlung wie sie an Turandot 
geschieht und jenen anderen in Schlaf versenkten Bildern unserer Seele. 
Der Konig nimmt Leichnam und Gespenst auf sich, er lost die Ratsel
fragen dieser Ausgeburt seiner inneren Nacht, - da werden sie zum Gotter
bild, zum rettenden segnenden Damon, aber auch er selbst ist ein Ver
wandelter und jetzt gibt auch das Dunkel ihn frei, das ihn auBen umfangt, 
es wandelt sich in ein Morgenlicht, in dessen Tagen Strahlen oberer Welten 
brechen. 

Die Welt, wie sie als Raum und Atmosphare um den J{onig spielt, ist 
noch einmal sein Ich in drei Verwandlungen, - wir selbst sind unsere 
Welt; wie sie aus UDS stromt, strahlt sie UDS an, starrt sie uns an. Wie 
spiegelte der prunkende Thronsaal und was in ihm- geschah das konigliche 
BewuBtsein und die Schwache seiner Lassigkeit, wie war der nachtige 
Leichenplatz der schlimme Kern dieser schimmernden Schale! die N acht, 
durch die der Konig tappt und hin und wider irrt, unirei, von Verwiinschung 
an seinem Haupt bedroht, ahnungslos dem tiickischen Tode zustrebend, -
diese Nacht ist das wahre Gesicht seines prunkenden Tages, Wie der 
mordbereite Zauberer das wahre Gesicht des Asketen "Geduldreich". 
Aber sie verge hen ins Wesenlose vor dem glorreichen Anbruch eines neuen 
Tages, in dem die Uberwelt des G6ttlichen sich dem K6nige oHnet. Wandle 
dich und du betrittst eine verwandelte Welt; im unwahren Prunk, im 
Banne der Geister und Leichen, oder berufen mit den oberen Geistern 
umzugehen, - nie entschreitest du dir selbst, die Welt und alle Welten 
h6llenwarts und himmelauf sind dein Du in immer anderer Gestalt, in 
dem du dich ergehst. 

So fiihrt der Gang des Konigs aus irdischem Herrscherprunk, dessen 
hohle Gebarde den Keim fiirchterlichen Todes in sich trug und nahrte, 
·durch die Erfahrung des Totenreiches, das mit gespenstiger Nahe nach 
ihm langt, zur lichten Herrlichkeit der Geisterherrschaft, - das ist aber 
der Gang der Mysterien. Der fiihrt aus einem halben, unhaltbaren, dem 
Tod verfallenen Dasein durch die Schauer des Grabes und der Unterwelt 
zu einem todentriickten, ganzen und geweihten Leben. Aber der Ein
weihende, der hier die Priifungen verhangt und ihr Ende bestimmt, ist 
das Gespenst im Leichnam. Denn der Mystagoge auf dem Mysteriengange 
unseres Lebens, der uns die Weihe der Wiedergeburt zu einem vollkommenen 
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Leben verleihen kann, erscheint in allen Masken, - ja fur den Wissenden 
ist Alles 'seine Maske, Alles einweihende Gebarde, fur ihn liegt rings die 
Schwelle. Immer aber tragt seine Maske die Zuge unserer Not und Schuld 
und spiegelt den Grad unserer Reife, deutet auf die Verwandlung, die an 
uns geschehen sollte. Aber wer ist solch ein Prinz, yom Schicksal be
gnadet, daB Feen von ihm singen, "wtird' ich mein Herz der Liebe weihn, 
so mtiBt es dieser Jungling sein", wem schenkt die "sternflammende 
Konigin" die Zauberflote, die aile Gefahren bannt? wer ist so "tugend
sam, verschwiegen und wohltatig" und "will den nachtlichen Schleier 
von sich reiBen und ins Heiligtum des groBten Lichtes blicken", daB ihn 
ein Sarastro in Tempelhallen empfangen sollte, den "siebenfachen Sonnen
kreis der Eingeweihten" auf der Brust 1 

Der Konig wird aus dem Schein seines Wesens zu seiner Wirklichkeit 
geftihrt: was er an sich versaumte, nimmt er an sich und wird alldurch
dringendes Auge und also wahrhaft Konig, indes er vorher nur das Diadem 
trug und auf einem Throne saB. Er verwirklicht das Ganze in sich, zu dem 
ihn das Leben berief, darum empfangt er jetzt das Schwert "Unbesiegbar", 
das ihm die sichtbare Welt kampflos zu eigen gibt, darum ist ihm jetzt 
die Herrschaft uber das Reich der Geister bestimmt, das ala ungreifbare 
Sphare der greifbaren Welt sie zum Ganzen rundet. So sollen wir die Herren 
der Geister werden, denn sie sind in uns wie uber uns, wie alles AuBen, 
soweit es Bedeutung ffir uns gewinnt und Beziehung auf uns hat, schon 
Reflex und Spiegel unseres Innen ist und nur als solcher bedeutsam vor 
uns hintreten kann. Schiva selbst, der "GroBe Gott", Herr der Geister 
und Damonen gibt sich dem Konige in seiner Glorie anzuschauen. Schopfer, 
Erhalter und Vernichter aller Welt ist er der "Ganze" im hochsten Sinne, 
er befiehlt dem Grauen des Leichenplatzes, - die Leichenstatte ist nach 
dem Worte SOMADEVA8 "wie eine andere, tief grauenvolle Gestalt von 
ihm selbst" - und doch ist er, - das meint sein Name "Schiva" - der 
" Gnadenvolle". Er tritt aus allmachtiger Unsichtbarkeit ins begnadend 
Sichtbare und lehrt den Konig an seinem eigenen, ihm sichtbaren Wesen 
ein unsichtbar Geheimes schauen. Das Offenbare ist der Schein, im ver
ganglichen Fruchtfleisch seiner greifbaren N atur birgt sich ein unvergang
liches Juwel, im menschlichen Konig verlarvt sich ein Stuck Gott, Kern 
yom hochsten Kerne. In spielender Selbstentfremdung aus seiner welt
umfassenden ubergestaltigen Ganzheit spielt das Gottliche in uns. Wir 
aile sind seine "Abstiege in die Welt", seine "Avatara's" auf wechselnden 
Stufen. Die Idee "A vatara" enthtillt sich als innerster sinntragender 
Kern aus der greifbaren Frucht des Marchens, die Indiens Genius durch 
die Hand seines Dichters uns reicht. In der greifbaren Schale unseres 
Wesens steckt als verborgener Kern das Ubermenschlich-Gottliche, - in 
diese Idee munden aile Verwandlungen und Entschleierungen des Wirk
lichen aus dem Schein dieser Geschichte. 

Wem aber, wie diesem Konige, in einem Einweihungsgange durch sich 
selbst zuteil wird, sich selbst in diesem Kerne zu ergreifen und bewuBt 
zu werden, der wird Herr des Scheins, ihn fallt kein Trug mehr an, die 
Gespenster seiner Tiefe verwandeln sich in segnende Damonen, er ist 
geborgen in seiner Ganzheit: in der ganzen Welt, der greifbaren samt ihrer 
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Uberwelt und erliillt ihre Weite in gelassener Herrschaft. So konnen wir 
die wirklichen Herren unserer Welt werden, auBen wie innen, denn Alles 
ist innen fiir den, der es vermag, aus seiner grenzenlosen Tiefe innen die 
Welt zu ordnen. Wer in sich ganz Beziehung ist, den faUt nichts beziehungs
los von auBen an: Zufall oder Verhangnis. Wie dem Konige die Scheide
wand zwischen seinem irdischen Teile und dem Gottlichen zersinkt, und 
dieses Gottliche in ihm wie iiber ihm ist, sind dem Verwandelten Innen 
und AuBen zwei N amen fiir eine Wirklichkeit. 

JEAN PAUL, der indisch-ostlichste unter den deutschen Genien, ruft 
einmal aus, ,,0 rechnete und lebte nur jeder nach der Sternenzeit eines 
geheiligten Herzens: so wiirde er die rechte Stunde auch auBen treffen!" -
eben diese Sternenzeit tut sich dem Konige auf in der Nacht seiner Ein
weihung. Zehn Jahre gingen ihm dahin, ohne daB er zu Kron' und Thron, 
die er besaB, das volle konigliche Wesen fand, die Kraft dem Schein das 
Wirkliche zu entschalen, ohne die wir in allem Tun und Leiden Schatten 
unser selbst bleiben und nicht die wahren Herrscher sind, um die unsere 
Welt in taglich neu gewonnener Klarheit kreist. Aber in einer einzigen 
N acht, der inneren Sternenzeit verfallend, wie sie mit Geisterstimme 
aus ihm bricht, des Schattendaseins seines Tages spottend, in einer Nacht, 
die an der inneren Sternenzeit gemessen schier ohne Ende ist, indes die 
auBere Sternenzeit still zu halten scheint, wird er verwandelt, die rechte 
Stunde auch auBen zu treffen, dem Schein sich zu entwinden, der ihn 
mit Tod umfangt, wie alles Schattendasein an uns Keim zurn Tode ist 
statt zu der oberen Sphare, die jenseits von Tod und Schein im wissenden 
Umgang mit den Geistern webt. 

Unser BewuBtsein ist sich ratsellos, es hat fiir Alles Namen, darin 
liegt seine Blindheit. Es ist so blind wie dieser Konig, darum werden 
ihm Ratsel aufgegeben, denn Alles ist Ratsel. Wir geben uns selbst die 
Ratsel auf, fiir die wir die Antwort finden miissen, - aber wer in uns 
gibt sie uns auf 1 - eine Geisterstimme. Die Ratsel, die uns vor Augen 
sind und die wir nicht gewahren, riihrt sie nicht an, es sei denn gleichnis
weis3 in Geschichten, die sie uns als Traume spinnt. Wenn sie uns wohl 
will, weil wir dem Spiele ihres dunklen Eigenwillens geniigen und ihr 
grenzenlos lauschen mogen, gibt sie uns einen erleuchtenden Wink, der 
das Netz zerreiBt, das wir uns selbst gewoben haben aus dem immer 
b2reiten Stoffe unserer Welt: aus uns selbst. 

Marchen und Mythos sind der Zauberspiegel, aus dem jeden, wenn er 
hineinblickt, sein eigenes Gesicht als Ratsel und Antwort anblickt. Wie 
unsere tieferen Traume sind sie beide Sinn und Chiffre urn und urn, ein 
jeder liest sie auf seiner Stufe und macht im Lesen seine Grenze und 
Berufung offenbar. An diese Geschichten aber kniipft der Damon im 
Leichnam auf den Wunsch des Konigs, der ihnen alles verdankt, die Ver
heiBung: wer sie vernimmt, soli sich gut stehen mit allen Geistern und 
Damonen seiner Welt. Es ist nicht notig, daB er was unausschopflich 
sinnhaft bis ins Letzte an ihnen ist, sich zu deuten vermag, aber daB er 
was geheimnisreich aus ihnen spricht, begreife, indem es ihn geheim 
ergreift und ihn verwandelnd als ein Lebendiges aus seiner eigenen Tiefe 
leitet. 

Komp]exe Psycho]ogie. 13 
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Wer solche Chiffren lesen konnte, aus den Mythen und Marchen der 
Volker, die wie die groBen Traume ihrer Genien sind, oder aus eigenen 
und fremden Traumen, den kleinen Geschwistern jener groBen, der brauchte 
eigentlich weiter nichts, seinen Weg durch Erde und Holle zu finden, 
- wenig lernbares Wissen, keine Welt mit Biichern. Es galte nur, die 
Kraft zu entwickeln, die uns befahigt, Chiffren zu lesen, - vielmehr die 
Kraft, daB Alles, was uns aus uns innen wie auBen begegnet, uns Chiffre 
wiirde und lesbar fiir uns. Und dieses Lesen der Chiffren ware der Weg, 
sich selbst und anderen Chiffre zu werden, der Weg zur Uberwindung des 
Weltscheins der Wirklichkeit, - der Weg zu einer Daseinsform, fUr die 
der groBe indische Dichter die Chiffre der geheimen Einheit des Konigs 
mit dem hochsten Gotte gebraucht, die Chiffre "Avatara" und das Sinn
bild der Herrschaft iiber das Geisterreich. 



Chinesische Kontemplationen. 
1. Zu RICHARD WILHELMS Geditehtnis. 

Die Redaktion. 

195 

RICHARD WILHELM wellt nicht mehr unter den Lebenden. Aber wir Lebenden 
wellen bei seinem Werk, das uns eine Brucke baute zum Verstandnis der Weisheit 
Chinas, und das diese Weisheit in unsere Sprache hinuberrettete, bevor sie in China 
selbst durch westliches Denken zeitweise in den Hintergrund geriickt wurde. 

Dem Gedachtnis des Psychologischen Club ZUrich ist RICHARD WILHELM vor 
allem eingepragt durch die Vermittlung des I Ging, des in mythisches A.ltertum 
zuruckreichenden "Buches der Wandlungen" 1. WILHELMS erster Vortrag bei uns, 
am 15. Dezember 1921, brachte uns die Kenntnis davon, noch bevor seine tl"ber. 
setzung im Druck erschien. Das Thema des Vortrages, "Der I Ging", war fiir uns 
von symbolischer Bedeutung. 

Wir ktinnen das Gedachtnis an RICHARD WILHELM nicht besser lebendig halten 
als durch Anfiihrung einiger seiner Gedanken, die nicht nur zeigen, wo sich seine 
Anschauungen mit denen C. G. JUNGS treffen, sondern die auch darlegen, wie die 
Lebensweisheit Chinas auf der bewullten Wahrnehmung und Gestaltung der objektiv. 
psychischen Erfahrungen und Ideen aufgebaut wurde, die der westliche Mensch eben 
erst miihsam wieder zu finden im Begri£fe ist. 

2 "Wir sind mehr ams Mechanische gerichtet, der Ostasiate mehr ams 
Organische. Die Gesellschaft im Osten ist ein groBer Menschheitsorga
nismus, dessen Starke die Familie ist; die Gesellschaft im Westen ist ein 
strenger Staatsmechanismus, dessen Atome die Einzelnen sind. (Selbst
verstandlich liegen die Dinge in Wirklichkeit etwas komplizierter.) 

Nun die Frage: 1st aus der ostlichen Weltanschauung etwas ffir uns zu 
iibernehmen wiinschenswert 1 

Die chinesische Weltanschauung hat zum Inindesten das eine bewiesen, 
daB sie von Dauer ist. China war im letzten Jahrhundert immer schwach 
und hat doch iiber Kanonen gesiegt; denn es hatte Zeit ffir sich. Durch 
die Zeit, die sein Bundesgenosse war, erreichte es, was im Lame der Zeit 
zu erreichen war. China hat sich wahrend der Jahrtausende durchgesetzt 
und sich erhalten bis auf den heutigen Tag. Und wir sehen, in dieser 
ostasiatischen Kultur liegt eine starke Lebenskraft. 

Reute steht China vor einem neuen Problem: Wie gewinnt es die 
Macht, urn die Ereignisse aus dem verwirrenden AuBern herauszuschalen 1 
Dabei kommen wir am ganz einfache Probleme: Wie machen wir China 

1 I Ging, Das Buch der Wandlungen. Aus dem Chinesischen verdeutscht und 
erlautert von RICHARD WILHELM. Jena: Eugen Diederichs 1924. 

Eine tl"bersetzung davon ins Englische durch CARY F. BAYNES, Mitglied des 
Psychologischen Club Ziirich, ist in Vorbereitung. 

2 Die Bedeutung des morgenlandischen Geistes fiir die abendlandische Er· 
neuerung. In: Der Mensch und das Sem, herausgeg. von Frau S. WILHELM. Jena: 
Eugen Diederichs 1931. 

13* 
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aus dem,getraumten Weltreich zu einer Nation 1 Wie machen wir es, daB 
an Stelle des starken MenschheitsbewuBtseins das StaatsbewuBtsein tritt 1 
Das ist der Gedanke der Kuomintang. Sie will China als Nation organi
sieren; sie will den Einzelnen als verantwortlichen Einzelnen auf sich 
stellen. Und ahnlich sucht China auf dem Gebiet der Technik die mecha
nischen Krafte, die Europa entwickelt hat, zu iibernehmen und sie ein
zufiigen in den organischen Wachstumszusammenhang. Chinas Absicht 
ist nicht, etwas von seinem Besitz preiszugeben, sondern sich anregen zu 
lassen von europaischer Denkart und dabei das Eigene zu entwickeln. 

Und wir Europaer konnen nichts Besseres tun als es ebenso machen. 
Die Versuche, uns zu orientalisieren, miissen fehlschlagen. So konnen wir 
ruhig sagen: Es ist weder erwiinscht noch moglich, daB wir orientalischen 
Geist einfach als feste GroBe iibernehmen. Das ist nicht moglich, weil der 
orientalische Geist etwas ist, das nicht einfach abgeschnitten und iiber
tragen werden kann, sondern etwas, das notwendigerweise mit dem Mutter
boden, auf dem er entstand, zusammenhangt. Wenn wir das nacha.hmen 
wollten, wiirden wir keine Kultur, sondern nur eine Mode entwickeln. Statt 
Kriiftezuwachs erlebten wir Krafteverlust. Denn es ist noch nie jemand 
dadurch, daB er sich Fremdes aneignete, reich geworden. Reich wird man 
nur dadurch, daB man die Reichtumsquellen, die man selbst besitzt, 
organisch entwickelt. 

Wenn wir das bedenken, werden wir sagen: Es ist uns nicht moglich, 
von der Stufe, auf der wir heute stehen, uns zuriickzuschrauben auf eine 
urspriinglichere, naturnahere Stufe, wie es die orientalische ist. Selbst 
wenn wir Sehnsuchtsgefiihle nach dieser Kultur haben, Bewunderung 
hegen fiir ihre Trager, miissen wir doch Selbstzucht und Klugheit genug 
haben, um zu entsagen. - Aber das bedeutet nicht eine Armut. 

Wir sehen durch den Reichtum driiben, was uns fehlt und konnen das 
Fehlende entwickeln. Auch in unserer Seele und in unserem Geiste finden 
wir die Ansatzpunkte~iner organischen Lebensauffassung. Und wenn wir 
inzwischen enttauscht worden sind von der allzu einseitigen Richtung auf 
das Mechanische und bloB Sachliche, wenn sie uns die Bereicherung des 
Lebens nicht gebracht hat, die wir von ihr erhofft hatten, so wollen wir aIle 
Ansatzpunkte in unserer Kultur, die aufs Organische hinweisen, mit klarem 
BewuBtsein pflegen, indem wir iiberzeugt sind, daB diese Richtung im 
Osten schon seit langem sich als lebensfahig erwiesen hat. Ebenso wollen 
wir uns dazu anregen lassen, den Menschen gegeniiber den Maschinen und 
technischen Errungenschaften wieder in seine Rechte einzusetzen; denn 
der Mensch solI der Herr der Dinge sein und nicht die Dinge die Herren 
des Menschen. 

Wenn wir diese Anregung empfangen vom orientalischen Geist, so 
kann er wirklich dazu beitragen, daB der westliche Geist sich erneuert, 
und mehr als das: daB auch die westliche Seele, die jetzt so unterdriickte 
und gehemmte, sich erneuert, vertieft und bereichert." 

1 "Unser europaisches Geistesleben ist gekennzeichnet durch den 
Drang nach auBen. Daher kommt seine hauptsachliche Beschiiftigung mit 

1 Licht aus Osten. In; Der Mensch und das Sein. 
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der Welt der Objekte. Hier Umgestaltungen, Beherrschungen vorzu
nehmen, ist das Ziel. Objekte werden beherrscht durch Gewalt, indem man 
die kausalen Gesetze kennenlernt, denen sie unterworfen sind. Denn das 
Geschehen auf diesem Gebiet kann am besten mechanisch begriffen werden 
unter Voraussetzung einer atomistischen Struktur der Materie. Diesen 
Voraussetzungen entspricht nun auch tatsachlich die moderne europaische 
Kultur, und soweit das Anwendungsgebiet dieser Pramissen geht, ver
dankt sie ihnen ihre ungeheuren Fortschritte auf dem Gebiet der mathe
matisch-mechanischen Wissenschaften und der Technik im weitesten Sinn. 
Es liegt in der Natur solcher Voraussetzungen, daB, je groBer die erzielten 
Erfolge sind, desto einseitiger die Anschauungen auch auf die Gebiete 
angewendet werden, fiir die sie nicht geeignet sind. So erklart sich das 
Versagen des europaischen Geistes auf dem Gebiet der personlichen Kultur 
und der gesellschaftlichen Organisation. Europa hat aus seinen Menschen 
lauter Fachleute gemacht, deren Starke eine immer weitergehende Speziali
sierung war. Fachleute sind aber immer auf allen nicht zu ihrem Fach 
gehorigen Gebieten Atommenschen und also Massenmenschen. So allein 
erklart sich z. B. die vollkommene Hilflosigkeit selbst unserer bedeutendsten 
Gelehrten und KirchengroBen, als der Weltkrieg ausbrach, und der be
triibende Zusammenbruch der Organisation der Wissenschaft und der 
Religion als iibernationaler GroBen. Das fiihrte aber noch weiter, indem 
auch fiir das Zusammenleben der Menschen schlieBlich die Gewalt als 
letzte lnstanz betrachtet wurde. Das Ziel der europaischen Gesellschaft
organisation war der lmperialismus. lmperialismus ist Gewaltpolitik, und 
indem nun dieses Ziel von annahernd gleich starken Machtegruppen ver
folgt wurde, muBte als Resultatmit Notwendigkeit der Weltkrieg sich 
ergeben, durch den die Gewaltpolitik praktisch ad absurdum gefiihrt ist. 
Es handelt sich hierbei um eine ganz einheitliche Eigentiimlichkeit des 
modernen europaischen Geistes. Die Gefiihle der Abneigung und des 
Hasses, die zwischen den verschiedenen Gliedern dieses Kulturkreises 
herrschen und die uns Angehorigen der Einzelstaaten den Blick fiir die 
wesentliche Einheit verbauen, andern an dieser Tatsache so wenig, wie 
feindliche Briider ihre Familienahnlichkeit jemals loswerden konnen. Wer 
von auBen her die gegenwiirtigen Verhaltnisse in Europa iiberblickt, dem 
muB dieser Tatbestand mit iiberwaltigender Deutlichkeit aufgehen. 

Stellen wir nun dem europaischen Geist den asiatischen gegeniiber, so 
finden wir, daB auch er eine Einheit ist trotz der sehr ausgepragten Nuancen, 
wie sie sich z. B. zwischen lndien und China finden. Der ostliche Geist ist 
vorwiegend nach innen gewandt und daher mehr intensiv als expansiv. 
Fiir ihn ist der Mensch der wichtigste Gegenstand der Beschaftigung. Da
durch aber kommt er auf andere konstruktive Grundlagen. Europaisch 
ausgedriickt: statt von der Anschauung der Atome als letzter Einheiten, 
die durch mechanisch wirkende Kausalitat bewirkt werden, geht er von der 
Anschauung der Zellen aus, die von iibergreifenden Gesetzen organischer 
Zusammenhange aus zur Reaktion gebracht werden. Hierbei besteht nun 
freilich der Unterschied zwischen lndien und China, daB in lndien wohl die 
Methoden der immer weitergehenden Verfeinerung und Steigerung des 
Einzelnen hin zu den Tiefen des Weltenselbstes aufs raffinierteste aus-
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gebildet, ,die Organisation der Gesellschaft aber, die ja nur als unwirklicher 
Schein aufgefaBt wurde, fast vollkommen vernachlassigt wurde - Indien 
kennt keine Geschichte und keine einheimische Staatenbildung groBen 
Stils -, dagegen in China neben der Ausbildung des Einzelnen als der 
Zelle der Gesellschaft seine Einordnung in den Gesamtorganismus als 
wesentliches Ziel betrachtet wird. Und in diesem Gebiet der Menschheits
organisation auf kulturell-ethischer Grundlage ist in China etwas geleistet 
worden, das sich so groBartig nirgends sonst in der Geschichte wiederfindet 
und dem h5chstens die katholische Kirche gegeniibergestellt werden k5nnte, 
wenn wir sie unter dem Gesichtspunkt einer sozialen Organisation be
trachten wollten; und selbst die Kirche war im Verlauf der Geschichte den 
Ketzern gegeniiber vielfach hilfloser und darum intoleranter als der 
chinesische Weltstaat. 

Es war vielleicht providentiell, daB die beiden HiHften der Kultur
menschheit sich verhaltnismaBig unabhangig voneinander in ihren Sonder
arten entwickeln konnten, die innerhalb des Menschheitsk5rpers, bildlich 
gesprochen sich zueinander verhalten wie die rechte und die linke Hand. 
Aber insofern der einzelne Mensch in sich wenigstens die M5glichkeit nach 
Anteil an allem wesentlich Menschlichen sich anbilden muB, ist es gerade 
im jetzigen Zeitpunkt, da die bisherigen Schranken immer mehr fallen, 
von Wichtigkeit, daB ebenso, wie tiefgreifende Anregungen von der euro
paischen Kultur nach Osten zu ausgehen, auch 5stliche Anregungen bewuBt 
zur Bereicherung der westlichen Seele aufgenommen werden. GewiB, der 
Rechtshander solI und braucht sich nicht zum Linkshander umzuent
wickeln, aber er solI dafiir sorgen, daB seine linke Korperhalfte nicht durch 
vollkommene Ausschaltung der Verkiimmerung und Riickbildung anheim
fallt. Und um etwas Ahnliches handelt es sich gegenwartig fiir uns auf 
seelischem Gebiet in unserem Verhaltnis zum Osten. 

Wahrend in Europa die Personlichkeit haufig individualistisch ge
schieden wird von ihrer U mge bung und wahrend andererseits von HERBART 

bis in die neueste Zeit immer wieder versucht wird, die einzelnen Elemente 
der Psyche als Atome nach Belieben umzuschichten und kausal zu be
einflussen, so geht der chinesische Bildungsgedanke hier andere Wege. 
Nicht auBere Ziele und Zwecke sind es, die als Antrieb fiir die Kraft
entfaltung der Personlichkeit dienen sollen, sondern die Ziele wachsen 
organisch aus dem eigenen Innern hervor. Ebenso ist auch nicht die 
individualistisch isolierte Pers5nlichkeit der Gegenstand der Bildungs
arbeit, sondern die Pers5nlichkeit wird geschaut in ihrem Zusammenhang 
mit der Gesellschaft nach oben hin und ebenso mit den noch urspriingliche
ren organischen Einheiten, aus denen sie sich aufbaut wie der K5rper aus 
Blut und Zellen. 

Aber das Ziel der Bildung h5rt bei der Pers5nlichkeit nicht auf. Denn 
wie die Gedanken die Zellen sind, aus denen die Psyche sich aufbaut, so 
ist auf der andern Seite die Personlichkeit die Zelle, die in gr5Beren 
organischen Zusammenhangen - im alten China waren es: Familie, Staat, 
Menschheit - notwendig mit anderen zusammengefaBt werden muB und 
nur in diesen Zusammenhangen zur Wirkung kommen kann." 
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1 "Die chinesische Weltanschauung kennt nicht den Bruch zwischen 
Mensch und Weltall. Jeder einzelne Mensch hat seine Stelle im har
monischen Organismus der Welt, und es ist nicht erwiinscht noch recht, 
daruber hinauszugehen. Das gibt dem Leben des chinesischen Volkes die 
groBe Zufriedenheit selbst unter diirltigen und traurigen Verhaltnissen. 
China hat seine Kindlichkeit nicht verloren, weil es den Zusammenhang 
mit der Natur noch lebendig fiihlt. 

Damit hangt zusammen, daB weder das Titanische noch das Tragische 
einen wesentlichen Anteil an der seelischen Haltung Chinas haben. Der 
letzte Weltgrund ist iiberpersonlich, gegen ihn kann es keine Auflehnung 
geben, da er ja identisch ist mit den letzten Tiefen der eigenen Seele. Es 
gibt Unvollkommenheiten in der Welt, mit denen man sich abfinden muB. 
Aber sie sind nur die einzelnen Flecken im harmonischen Weltbild, die 
ertragen werden miissen." 

2 "Der europaische Geist ist wesentlich bestimmt durch den Logos. 
Der Eros ist etwas, das auf den europaischen Geist nur an den Randgebieten 
der Kultur Einwirkung hat. Da wo der Geist schopferisch tatig ist, wo 
produktive Arbeit sichtbar wird, da ist der Logos allein am Werk. Daraus 
ergibt sich aber eine Form der Kultur, die sich lernen laBt. 

Wir finden in allen anderen hohen Kulturen eine bestimmte Auspragung 
des Seelischen, die erlebt werden muE, die nur von denen geteilt wird, die 
in denselben Erlebnissen aufgewachsen· sind. Etwas unmittelbar Gefiihls
maBiges ist in allen diesen Kulturen. In der modernen europaischen Kultur 
ist davon am wenigsten. Das meiste, was daran von groBer Wirkung auf 
die Welt ist, ist aussprechbar, restlos aussprechbar, beweisbar und daher 
auch iibertragbar. Und das ist ein groBes Problem, dem wir gegeniiber
stehen. Wenn wir friiher als Europaer technisch der iibrigen Menschheit 
iiberlegen waren, wenn unsere Kultur, ganz abgesehen von ihrem inneren 
Wert, zum mindesten das beanspruchen konnte, daB wir iiberall in der 
Welt als die Herren auftraten, so hat sich hier etwas geandert. Weil die 
Grundlagen der europaischen Kultur intellektuell iibertragbar sind, des
wegen haben sich andere Rassen diese Grundlagen angeeignet und stehen 
heute Europa als Konkurrenten in diesem Gebiet gegeniiber. 

Das ist eine sehr ernste Situation. Wir haben es frUher erlebt, daB ganze 
Kulturen zugrunde gegangen sind, wenn sie beriihrt wurden von der 
europaischen Mentalitat. - Das hat jetzt aufgehort. - Wir diirlen es nie 
vergessen, daB Japan im Kampfe mit RuEland iiber ein europaisches Yolk 
gesiegt hat. Das gibt der Frage etwas Einschneidendes. Hier ist eine neue 
Situation entstanden zwischen Europa und Nichteuropa. Und wenn wir 
Europaer nun den anderen Teil der Menschheit ansehen, so stehen wir vor 
neuen Problemen. Wir konnen uns nicht mehr beruhigen damit, daB wir 
die besseren Kanonen haben; denn selbst wenn wir die besseren Kanonen 
haben, so sind diese Kanonen heute nicht mehr so wirksam wie friiher. 
Das Geistige, das diesen Kanonen friiher Furcht und Schrecken verlieh, 

lOst und West. In: Der Mensch und das 8ein. 
2 Die Bedeutung des morgenlandischen Geistes fUr die abendlandische Er

neuerung. 
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hat sich gewandelt, und heute tritt dieser Gewalt der passive Widerstand 
entgegen'. Daran scheitert schlieBlich auch die starkste Macht. 

So ist nun die Fra.ge einfach: Werden wir Europaer unsere Stellung 
wahren konnen? Oder werden wir abgelost von anderen N ationen, die das 
Technische unserer Kultur ubernehmen werden und unverbrauchter sind 
als wir, die nicht vom Untergang ihrer Kultur reden, sondern die das 
Gefuhl haben, daB ihre Kultur sich wieder aufs neue belebt ? 

Urn diese Frage zu entscheiden, mussen wir auf das geistige Gebiet 
ubergehen. Wir mussen das Rustzeug priifen, mussen versuchen zu sehen, 
was an der europaischen Geistigkeit dauernd brauchbar ist, was wir fest
halten mussen, und auf der andern Seite, wo sie bruchig ist und nicht mehr 
auf die Dauer sich erhalten kann. Wir mussen sehen, ob wir das Rustzeug 
seIber erganzen konnen oder ob eine Erneuerung des abendlandischen durch 
den morgenlandischen Geist moglich und wiinschenswert ist. 

Wenn wir fragen: was ist eigentlich das Letzte unserer europaischen 
Naturauffassung? was das Ziel unseres Erkennens? so geben uns die 
Philosophen die Antwort: das Sein, das reine Sein, das, was ist, was nicht 
dem Wechsel unterworfen ist, das, was ewig ist, wirklich ist. Uberall im 
europaischen Leben ist die Einstellung auf Ursache und Wirkung dasjenige, 
was den Europaern Erfolg verleiht. Wir sehen das in den Dingen, die das 
Leben fordern, wie in denen, die das Leben zerstoren. So wird die viel
bewegte Welt sozusagen zu einem System von unsichtbar wirkenden Faden. 
Die ganze Welt ist umspannt von einem N etz von technischen Vor
richtungen. Darin besteht letzten Endes die Starke der europaischen 
Kultur. Das alles beruht auf der systematischen Ausbildung des kausalen 
Denkens in Europa. 

Dieses kausale Denken ist natiirlich nicht nur ein Zufall in Europa, 
sondern es entspricht der europaischen Psyche. Das kausale Denken geht 
auf das Geschehen; es will etwas bewirken. Und so entspricht es der 
aktiven Richtung der europaischen Seele. Der Europaer will handeln, 
beeinflussen, will, daB geschieht, was er beabsichtigt. Er will seine Kultur 
auch anderen Menschen aufzwingen. 

1m Buch der Wandlungen, einem uralten Weisheitsbuch der Chinesen, 
steht eine sehr aufschluBreiche Theorie. Sie lautet: Der Welt liegt ein 
letzter Sinn, eine Richtung des Geschehens zugrunde. Dieser Sinn kann 
nicht auBerlich erfaBt werden. Er ist etwas Jenseitiges. Wenn der Sinn 
in die Erscheinung hineintritt, so entwickelt sich ein Plus- und ein Minus
pol. Und wenn ich so den europaischen Pol als den Pluspol bezeichnen 
darf, so ist Ostasien der Minuspol. Wahrend der Europaer auf Ursache und 
Wirkung, auf das Handeln eingestellt ist, ist im Osten das Gegenteil der 
Fall. Die Welt erscheint dem ostlichen Geist nicht als ein Mechanismus, 
der aus Ursache und Wirkung zusammengesetzt ist, sondern als ein 
Organismus, der dem Wachstum und der Entwicklung unterworfen ist. 

1m Osten ist das Werden und Vergehen, die Wandlung das Wesentliche, 
nicht das, was bleibt, sondern das, was sich bewegt, was sich gestaltet und 
umgestaltet. Wir sollen die Welt verstehen nicht als ein Raumliches, das 
nur durch Ursache und Wirkung in Gang gebracht wird, sondern als ein 
Zeitliches, als ein im zeitlichen Wandel Begriffenes, das am besten erkannt 
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wird, wenn wir es, nach der Art des Daseins der Entelechie einer Pflanze 
auffassen. Eine Pflanze ist etwas Ausgedehntes, aber nicht nur im Raum, 
sondern auch in der Zeit. 

So sehen wir, daB irn Leben eine doppelte Bewegung vorhanden ist: 
eine evolvierende aus dem Keirn zur Pflanze und eine involvierende aus der 
Pflanze zu neuem Keim, ein Heraustreten und ein Hineintreten. Das ist 
das Grundgesetz des organischen Lebens. Hier hort die Kausalitat auf. 
Wir kommen in Ostasien auf eine Lebensauffassung, die in Europa GOETHE 
zum erstenmal ganz bewuBt vertreten hat und die GOETHE in den groBen 
Gegensatz brachte mit der Naturwissenschaft seiner Zeit. 

Der Europaer, der mit Ursache und Wirkung rechnet, wird eine Kraft 
immer dann bekampfen, wenn sie sich entwickelt hat, wenn der Feind in 
die Erscheinung tritt. Dagegen sagt der Orientale: Niemals wird da, wo 
zwei Krafte gegeneinander wirken, die eine sich durchsetzen. Sie wird 
immer an Wirkung verlieren durch den Widerstand der anderen. Es kann 
nicht das, was man will, durch Kampfen durchgesetzt werden. Hierzu sagt 
das Buch der Wandlungen: Das Leben ist nicht ein fester Zusammenhang; 
es ist ein Kreislauf, eine Entwicklung. Alles, was geschieht, hat seinen 
Keirn. Und wenn es gelingt, nicht auf den Stamm zu wirken, sondern auf 
den Keim, so kann diese Wirkung restlos in Erscheinung treten. - Es 
kommt darauf an, daB man den Ansatzpunkt der Kraft richtig nimmt. Er 
muB da sein, wo die Entwicklungslinie noch nicht sich zeigt. Man muB 
in der Gegenwart wirken auf die Zukunft. Man muB den Weg voraus 
richtig wahrnehmen, den die Gegenwart gehen wird. Man muB der Gegen
wart die Richtung geben, daB sie an den Punkt kommt, wo man die Zukunft 
haben will. Das Erkennen der Keime ist das Wichtige." 

1 "Das ist das Entscheidende an diesem chinesischen Denken, daB man, 
wahrend man in Europa das reine Sein zugrunde legt, in China das Wesen 
im Wandel erkannte. Es ist das eine Zwischensteilung zwischen dem 
Buddhismus und der Seinsphilosophie. Der Buddhismus, der ailes Sein 
in bloBen Schein aufiost, und die Seinsphilosophie, die das Sein als das 
Wirkliche faBt hinter dem Schein des Werdens, sind sozusagen zwei polare 
Gegensatze. Das chinesische Denken sucht nun die Vermittlung darin, 
daB das Gegensatzliche sich trifft in der Zeit und daB zwei Zustande, die 
an sich nicht vereinbar sind, dadurch vereinbar werden, daB sie zeitlich 
einander folgen und der eine in den anderen umschlagt. Das ist im 
wesentlichen der Grundgedanke des Buchs der Wandlungen, daB Gegensatz 
und Gemeinschaft hergesteilt werden durch die Zeit. 

Wieso ist es nun notwendig, daBwir einen Gegensatz zugrunde legen ~ 
Es ist ein Erfahrungserlebnis,· daB ailes, was wir erleben; sich in Gegen
satzen bewegt. Ja, zum Erleben ist es notwendig, daB solche Gegensatze 
vorhanden sind. Es muB der Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt 
vorhanden sein, sonst ist BewuBtsein, sonst ist Erfahrung iiberhaupt nicht 
moglich. Es muB der Gegensatz zwischen Licht und Dunkel vorhanden 

1 Gegensatz und Gemeinschaft. 1. Kreislauf des Geschehens. In: Der Mensch 
und das Sein. 
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sein, sonst ist ein Sinneseindruck iiberhaupt nicht moglich. Und so miissen 
iiberall die Gegensatze vorhanden sein, damit an ihnen das BewuBtsein 
sich entziindet. Diese Gegensatze sind aber nach dem Buch der Wand
lungen nicht etwas Dauerndes, sondern es sind Wechselzustande, die 
ineinander iibergehen konnen. Und dadurch wird nun der Gegensatz als 
solcher relativiert. Es handelt sich nur darum, die richtige Stellung zu 
finden, urn den Gegensatz zu verstehen: dann wird man nicht am einen 
Pol des Gegensatzes haften bleiben und dem anderen Pol dauernd negativ 
gegeniiberstehen, sondern dann wird man, mit der Zeit flieBend, die Gegen
satze selbst erleben. Und worauf es ankommt, das ist die innere Anpassung 
an diese auBeren Gegensatze. Denn wenn es gelingt, das Innere immer in 
Harmonie mit der Umwelt zu erhalten, so wird die Umwelt trotz aller 
Mannigfaltigkeiten uns nichts mehr anhaben konnen. 

Gehen wir nun auf die Gegensatze ein, die im Buch der Wandlungen 
niedergelegt sind, so miissen wir, damit uns das Verstandnis klar wird, 
uns dariiber Rechenschaft geben, daB diese Gegensatze ganz abstrakt sind. 
Es sind wohl Symbole gegeben in einzelnen Bildern, aber hinter jedem Bild 
zeigt sich eine unendliche Spiegelung von Reflexen. Das Bild wird immer 
das sein, das irgendwie das Abgeleitete gegeniiber dem Urspriinglichen ist. 
So formen sich diese Gegensatze. Es ist iiberall die Beziehung vorhanden. 
Und dadurch ist es eben moglich, sie zur Gemeinschaft zu bringen. Denn 
sie fordern einander heraus. 

Die Grundlage alles Daseins wird im Buch der Wandlungen dargestellt 
als Tai Gi: , das ist der groBe Pol, der Eintritt in die Erscheinung, 
die Eins, die Setzung, kurz, ebenso wie im Westen dasjenige, von dem alles 
Weitere ausgeht. Aber das Geheimnis des Buchs der Wandlungen ist nun 
eben das, daB, indem die Eins gesetzt ist, schon der Gegensatz gegeben ist. 
Damit, daB im Raurn eine Eins gesetzt ist, ein Strich, ist schon der Gegen
satz gegeben; denn nun ist der Raum in Oben und Unten geteilt oder, wenn 
man den Strich aufrecht stellt, in ein Rechts und ein Links oder ein Vorn 
und ein Hinten. Das Abgeleitete tritt als polare Zweiheit durch diese 
Setzung in die Erscheinung. Innerhalb der Welt des polaren Gegensatzes 
wird nun wieder der primare, positive Pol durch den ungeteilten (Yang-) 
Strich bezeichnet und der sekundare, negative Pol durch einen geteilten 
(Yin-) Strich1. Zusammen mit der Ursetzung erhalten wir daher eine 
Dreiheit als Grundlage der Wirklichkeit. 

Das wird nun als der Anfang gesetzt fiir alle Erscheinungen, und das 
Nichthandeln, das ja im Taoismus und im Konfuzianismus eine groBe 
Rolle spielt, ist nicht Quietismus in unserem Sinne, sondern es ist die 

1 "Yin ist in seiner Urbedeutung das Wolkige, Trube; Yang bedeutet eigentlich: 
in der Sonne wehende Banner, also etwas Beleuchtetes, Henes. tJbertragen wurden 
die beiden Begriffe auf die beleuchtete und die dunkle (d. h. sudliche und nordliche) 
Seite eines Berges oder Flusses. - Von bier aus wurden die beiden Ausdrucke dann 
auf das Buch der Wandlungen ubertragen auf die beiden wechselnden Grund
zustande des offenbaren Seins. Diese beiden Grundprinzipien alles Daseins werden 
dann symbolisiert als die beiden grundlegenden Zeichen des Buchs der Wandlungen, 
als das Schopferische und das Empfangende." Chinesische Lebensweisheit. Darm
stadt: Otto Reichl 1922. 
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Bereitschaft, inner-halb der Erscheinungen die Rolle zu spielen, die durch 
Zeit und Umwelt dem Menschen jeweils gegeben ist!." 

2 "KUNG-TSE hat fiir seine Methodenlehre die Philosophie des Buchs 
der Wandlungen zugrunde gelegt. Es sind drei Grundgedanken, die sich 
ihm darboten. Das erste ist der Gedanke der Wandlung. 

1m Buch der Wandlungen sind die verschiedenen Wandelzustande ab
gebildet durch Kombinationen von ganzen oder starken und geteilten oder 
schwachen Linien. Und zwar gibt es acht Urzeichen, die je aus drei ganzen 
oder geteilten Linien bestehen. Diese werden untereinander kombiniert zu 
8 X 8= 64 sechslinigen Hexagrammen des Buchs der Wandlungen. Jedes 
dieser 64 Zeichen kann je nach der Wandlung seiner Linien in jedes andere· 
Zeichen umschlagen. Auf diese Weise ist eine Symbolisierung der Wand
lungen des Weltgeschehens gegeben. Dabei zeigt sich eine Reihe von 
Gesetzen des Wandelns, die in die Wirklichkeit tibertragen werden konnen 
und fiir die Beherrschung des Geschehens durch den Menschen von groBter 
Bedeutung sind. Die eine Erkenntnis ist der gesetzmaBige Verlauf der 
Wandlungen iiberhaupt. Die Wandlungen sind keine zufalligen, un
geordneten Veranderungen, sondern ein festes Gesetz liegt ihnen zugrunde. 
Eben darum verleiht die Kenntnis dieser unwandelbaren Gesetze dem 
scheinbar chaotischen Wechsel gegentiber einen festen Standpunkt. Das 
historische Werden wird dadurch etwas Einheitliches, daB man die tiber
zeitlichen und iiberraumlichen Gesetze in ihm sich auswirken sieht. 

Dieses gesetzmaBige Wandeln ist nun entweder kreisformig, d. h. 
wiederholbar, wie z. B. der Wechsel der Jahreszeiten, der Wechsel zwischen 
Bltite und Untergang der Kulturen und viele andere Wandlungskomplexe 
das zeigen. Oder aber ist das Wandeln eine fortschreitende, nicht in sich 
zurUckkehrende Veranderung, wie ein Tag auf den andern folgt, jeder mit 
besonderem Inhalt erfiillt, oder wie ein FluB, der unwiederbringlich sein 
Wasser andert, das in stetigem FlieBen begriffen ist. Selbstverstandlich 
sind diese beiden Arten des Wandelns nicht streng voneinander geschieden, 
vielmehr ist der Kreislauf des Werdens die groBe Regel, innerhalb derer 
das fortschreitende Wandeln die individuellen und zufalligen Besonder
heiten hervorbringt. 

Da aber KUNG-TsE nicht nur erkenntnismaBig orientiert ist, sondern 
alles Wissen in Handeln umsetzen muB, so verfolgt er auch die Gesetze 
des Wandelns noch weiter und findet das Gesetz des status nascendi. Alle 
Wandlungen gehen alimahlich vor sich. Sehen wir in die Welt des 
Geschehens hinein, so werden wir iiberwaltigt von dem Ungeheuren, von 
dem Vielfaltigen des Geschehens. Aber indem das Buch der Wandlungen 
alies Geschehen und Werden zuriickfiihrt auf die beiden Pole des Werdens: 

1 "Der Mensch ist in den Zusammenhang des Geschehens hineingestellt, ob 
er will oder nicht. Er mull jeden Augenblick in diesen Zusammenhang handelnd 
eingreifen. Wenn nun allem Geschehen eine bestimmte Tendenz, ein tieferer Siun 
innewohnt, so kann das Randeln des Menschen nur dann von Erfolg begleitet sein, 
wenn es diesem Sinn des Geschehens entspricht. Lauft es ihm zuwider, so mull es 
zur Erfolglosigkeit verdammt sein, da der Mensch als Erscheinung nur einen un
bedeutenden Tell der Masse des Weltgeschehens darstellt." Chinesische Lebensweisheit. 

2 KUNG-TsE: Leben und Werke. Stuttgart: Frommann 1925. 
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das Starke und das Schwachel, vereinfacht sich die Wandlung. Denn das 
Gesetz des Starken ist, daB seine Bewegungen ganz unmerklich, ganz 
leicht beginnen und sich allmahlich beschleunigen und steigern, bis das 
Gefahrliche, Schwere erreicht ist. Ebenso ist es mit dem Pol des Schwachen. 
AIle seine Veranderungen fangen mit dem Einfachsten, Kleinsten an, bis 
sic sich allmahlich immer mehr komplizieren bis zur verwirrenden Mannig
faltigkeit. Es gilt nun, diese Anfange oder Keime des Werdens (IG) heraus
zufinden. 

Es ist von KUNG-TsE der Gedanke ausgesprochen, daB, wenn man die 
Keimzustande der Dinge erkennt, man sic in ihrer leichten und einfachen 
Bewegung entscheidend beeinflussen kann. Dieser Gedanke ist einer der 
Grundgedanken der konfuzianischen Philosophic. Hier ist der Angelpunkt, 
wo der Mensch souveran ins Weltgeschehen eingreifen kann. 1m Menschen
leben ist eine psychologisch-gesetzmaBige Folge vorhanden, die an sich 
sinnlos verlauft. Sic muG, ,damit Ordnung auf Erden herrsche', recht
zeitig beeinfluBt werden, so daB sie aufbauend statt zerstorend wirken kann. 

Der zweite Gedanke, der in der Methode des Buchs der Wandlungen 
liegt, ist der Gedanke der Bilder (Hsiang). Schon die acht Urzeichen 
enthalten neben ihren Namen Bilder. Indem sie nun sich zu den ab
geleiteten Zeichen vereinigen, entstehen zusammengesetzte Bilder, die aber 
nicht zufallig und unzusammenhangend sind, sondern sinnvoll und or
ganisch, daher entstehen auf diese Weise Sinnbilder2. 

Diese Struktur des Buchs der Wandlungen ist nun fiir KUNG-TsE 
gewissermaBen das Abbild der Wirklichkeit. Das Werk des Kulturschopfers 
ist es, jeweils einen Sinnbildzusanimenhang zu erschauen und ihn in der 
Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen. Auf diese Weise entstehendie 
organischen Kulturen auf Erden. In jeder Erfindung gewinnt eine im 
Menschengeist sozusagen praexistent vorhandene Idee Gestalt und Er
scheinung. Das Ein- und Ausgehen der Ideen in der Wirklichkeit, so daB 
sie gestaltete Erscheinung werden, bewirkt den Wandel des Daseins. 

Es gilt, diese Bilder in ihrer letzten Klarheit zu erfassen, damit das, 
was in die Wirklichkeit hereinkommt, tatsachlich der Idee entspricht. 

1m Buch der Wandlungen haben wir auBer den bildlichen Darstellungen 
der Zeichen, den Bildern, die dazu anleiten, die Keime des Werdens zu 
erkennen und durch Verkorperung bildhafter Ideen das Werden zu be
einflussen, noch die Urteile (Ts'i). Die Bilder drucken nur die Situation 
als solche aus. Die Bilder zeigen Situationen, zeigen auch die Keime, die 
in den Situationen enthalten sind und sich weiter entwickeln werden, 
wenn die Bewegung angefangen hat. Aber sie zeigen nicht den Zusammen
hang dieser Situationen mit dem gesamtkosmischen Geschehen, sie zeigen 
also nicht, wohin diese Situationen fuhren werden, wenn siesich entwickeln. 

1 Yang und Yin. 
S "Das Prinzip des Buches der Wandlungen besteht darin, daB auf Grund einer 

reichen, Jahrtausende alten Erfahrung der reifsten Geister die verschiedenen Zu· 
stande in ihrer Entfaltung dargestellt werden, so daB in jedem Zustand der gesamte 
Verlauf von .Anfang bis zu Ende aufgezeigt ist etwa wie die Bahn eines Planeten. 
lndem man nun diese Zustande betrachtet, hat man die Moglichkeit.an der Hand, 
aus den Keimen jeweiIs die weitere Entwicklung vorher berechnen zu konnen." 
Chinesische Lebensweisheit. 
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Dies ist nun die Aufga,be der Urteile. Die Urteile stellen die Sinnbilder der 
Zeichen sozusagen hinein in den Weltzusammenhang und bestimmen 
daraus die positiven oder negativen Vorzeichen des Geschehens: Gluck 
oder Ungluck. 

So werden also durch die Urteile oder Entscheidungen, die den Symbolen 
beigefugt sind, die Handlungen in der Form von Ratschlagen oder 
Warnungen positiv oder negativ, beeinfluBt. Diese Urteile haben als 
Voraussetzung ffir ihre Richtigkeit, daB die Bilder, auf die sie sich beziehen, 
mit der wirklichen Lage ubereinstimmen. Nur wenn der Tatbestand 
wirklich ganz eindeutig ist, kann er unter die Urteile subsumiert werden 
und wird durch das Urteil die richtigen Impulse bekommen konnen. 

Diese Ubereinstimmung zwischen Idee (Bild) und Wirklichkeit beruht 
aber darauf, daB die Bezeichnungen der Wirklichkeit richtig sind. N ur wenn 
die Wirklichkeit so bezeichnet wird, wie sie in der Tat ist, dann kann sie 
richtig beurteilt werden, und nur auf Grund dieses richtigen Beurteilens 
kann sie richtig beeinfluBt werden." 

* 
RICHARD WILHELM wurde bei seinem damaligen Vortrag gebeten, ein I Ging

Zeichen fUr die Situation des Psychologischen Club zu deuten. So ahnlich wurde 
bei der Zusammenstellung dieses Beitrags der I Ging in bezug auf die Festschrift 
konsultiert. Das Resultat war das Hexagramm Nr.8: 

Das Zusammenhalten. 
-- -- oben Kan, das Abgrundige, das Wasser == == unten Kun, das Empfangende, die Erde. 

1 "Das Wasser uber der Erde flieBt zusammen, wie es immer kann, z. B. im 
Meer, wo sich aIle Fliisse sammeln. Dies ist ein Symbol, das auf das Zusammen· 
halten und auf seine Gesetze deutet. Derselbe Gedanke wird dadurch nahegelegt, 
daB aIle Linien weich sind, bis auf den festen Strich an fiinfter Stelle auf dem Platz 
des Herrschers. Die Weichen halten zusammen, indem sie von dem festen Willen 
an leitender Stelle beeinfluBt werden, der ihr Vereinigungsmittelpunkt ist. Aber 
auch diese starke, leitende Personlichkeit halt mit den anderen zusammen, durch 
die sie eine Erganzung zu ihrem eigenen 'Vesen findet. 

Das Urteil. 

Das Zusammenhalten bringt Heil 2• 

Ergrunde das Orakel nochmals, 
Ob du Erhabenheit, Dauer und Beharrlichkeit hast; 
Dann ist kein Makel da. 
Die Unsicheren kommen allmahlich herbei. 
Wer zu spat kommt, hat Unheil. 

------
1 I Ging: 1. und 2. Buch, S. 26. 
2 Anmerkung der Redaktion: "Heil" bedeutet Ubereinstimmung mit dem 

Zeitmoment, also eine Einstellung, die das Geschehen erfaBt und sich nach ihm 
richtet, durch Erkenntnis des Gesetzes, das in allem Wandel wirkt, des "Sinnes" 
(Tao) des Laotse. Konig Wen, von dem die Urteile zu den Zeichen stammen, deutet 
daher mit dem Ausruf "Heil" an, daB der im Bild angegebene Tatbestand etwas 
Giinstiges sei, wenn er befolgt wird; es wird ein Gewinn oder ein Ziel damit 
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Es handelt sich darum, daB man sich zusammentut, um durch den Zusammen
halt sich gegenseitig zu erganzen und zu fordern. Fiir einen solchen Zusammenhalt 
mull ein Mittelpunkt da sein, um den die anderen sich scharen. Mittelpunkt fUr das 
Zusammenhalten von MensQhen zu werden, ist eine schwere Sache mit groBer Ver
antwortung. Es bedarf innerlicher GroBe, Konsequenz und Kraft dazu. Darum 
priife sich selbst, wer andere um sich vereinigen will, ob er der Sache gewachsen ist; 
denn wer andere sammeln will ohne das Siegel des Berufenen, der richtet mehr 
Verwirrung an, als wenn kein ZusammenschluB stattgefunden hatte. 

Wo aber ein wirklicher Sammlungspunkt vorhanden ist, da kommen die Un
sicheren, aufangs noch Zogernden allmii.hlich von selbst herbeL Die, die zu spat 
kommen, haben selbst den Schaden davon. Denn es handelt sich auch beirn Zu
sammenhalten um die richtige Zeit. Beziehungen kniipfen sich und festigen sich 
nach bestirnmten inneren Gesetzen. Gemeinsame Erlebnisse festigen sie, und wer 
zu spat kommt und nicht mehr teilnehmen kann an diesen grundlegenden gemein
samen Erfahrungen, der hat darunter zu leiden, wenn er als Nachziigler die Tiire 
verschlossen findet. 

Wer aber die Notwendigkeit des ZusammenschlieBens erkannt hat und nicht die 
Kraft in sich fiihlt, als Mittelpunkt des Zusammenhaltens zu wirken, der hat die 
Pflicht, sich einer anderen organischen Gemeinschaft anzuschlieBen1 • 

Das Bild. 
Auf der Erde ist Wasser: Das Bild des Zusammenhaltens. 
So haben die Konige der Vorzeit die einzelnen Staaten 
als Lehen vergeben und mit den Lehensfiirsten freundlichen 
Verkehr gepflegt. 

Das Wasser auf der Erde fiilltalle Liicken aus und haftet fest an ihr. Die Ge
sellschaftsorganisation des .Altertums war auf diesen Grundsatz des Zusammenhaltens 
zwischen Abhangigen und Herrscher gegriindet. Das Wasser flieBt von selbst zu
sammen, weil es in allen seinen Teilen unter denselben Gesetzen steht. So mull 
auch die menschliche Gesellschaft zusammenhalten dumh eine Interessengemein
schaft, die jeden einzelnen sich als Glied eines Ganzen fiihlen laBt. Die Zentralgewalt 
eines gesellschaftlichen Organismus mull dafiir sorgen, daB jedes Glied sein wahres 
Interesse im Zusammenhalten findet, wie das in dem vaterlichen Verhii.ltnis von 
GroBkonig und Lehenstragern im chinesischen .Altertum der Fall war. 

Die einzelnen Linien: 
Anfangs eine Sechs bedeutet: 
Ralte wahr und treu zu ihm: das ist kein Makel. 
Wahrheit wie eine volle Tonschiissel: 
So kommt schlieBlich von auBen her das Rei!! 

Wenn es sich um Ankniipfen von Beziehungen handelt, ist volle Wahrhaftigkeit 
die einzig richtige Grundlage. Diese Gesinnung, die unter dem Bild einer gefiillten 
irdenen Schiissel dargestellt wird, bei der alles Gehalt, nichts leere Form ist, aullert 
sich nicht in klugen Worten, sondern durch die Kraft des Innern, und diese Kraft 
ist so stark, daB sie mit Macht das Heil von aullen an sich zieht. 

erreicht. "Unheil" driickt aus, daB man irn Gegensatz zum momentanen Zeit
geschehen steht, seinen "Sinn" nicht erfaBt, wodurch geistig oder praktisch ein 
Verlust entsteht. "Kein Makel" bedeutet, daB die durch Leben oder Handeln 
entstehenden Fehler korrigiert werden konnen. .AIle drei Ausdriicke bedeuten also 
kein moralisches Urteil, auch keine Prophezeiung, sondern charakterisieren die 
gegebene Situation nach ihrem "Sinn". 

1 Vergleiche dazu das Distichon: Immer strebe zum Ganzen, und kannst du 
seIber kein Ganzes werden, als dienendes Glied schlieB einem Ganzen dich an. 
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Sechs an, zweitem Platz bedeutet: 
Halte zu ihm im Innern. Beharrlichkeit bringt Heil! 

Wenn man auf rechte und beharrliche Weise den Bitten, die von oben her zurn 
Wirken uns auffordern, entgegenkommt, so sind die Beziehungen zum Andern in 
erster Linie innerliche, man verliert sich selbst nicht. Wer aber streberhaft klebend 
Zusammenhalt sucht, der folgt nicht dem Pfad des Edlen, der seine Wiirde wahrt, 
sondern wirft sich weg. 

Sechs auf drittem Platz bedeutet: 
Du haltst zusammen mit Menschen, die nicht die rechten sind. 

Man ist oft unter lauter Menschen, die nicht zur eigenen Sphare gehoren. Da 
darf man sich nicht zu einer falschen Vertraulichkeit durch die Macht der Ge
wohnheit hinreiBen lassen. DaB das vom lJbel ware, bedarf nicht erst der W orte. 
Geselligkeit ohne Intimitat ist solchen Leuten gegenuber das einzig Richtige; nur 
dadurch haIt man sich frei fiir eine spatere Beziehung zu seinesgleichen. 

Sechs auf viertem Platz bedeutet: 
Auch auBerlich halte zu ihm. Beharrlichkeit bringt Heil! 

Die Beziehungen zu einem Mann, der Mittelpunkt des Zusammenhaltens ist, 
sind hier schon fest geregelt. Da darf und soli mail seine Anhanglichkeit auch offen 
zeigen. Man muB nur festbleiben und darf sich durch nichts irremachen lassen. 

Neun auf fiinftem Platz bedeutet: 
Offenbarung des Zusammenhaltens. 
Der Konig laBt bei der Jagd nur von drei Seiten treiben 
Und verzichtet auf das Wild, das vorne abbiegt. 
Die Biirger bediirfen nicht der Warnung. Heil! 

Bei den kOniglichen Treibjagden im alten China war es ublich, daB das Wild 
von drei Seiten her angetrieben wurde. Auf der vierten Seite konnte das angetriebene 
Wild abbiegen. Soweit die Tiere hier nicht abbogen, muBten sie in ein Tor hinein, 
hinter dem der Konig jagdbereit stand. Nur die Tiere wurden geschossen, die hier 
eindrangen. Die, welche vorne abbogen, lieB man laufen. Diese Sitte entsprach 
der koniglichen Gesinnung, die aus der Jagd keine Schlachterei machen wollte, 
sondern nur das Wild zur Strecke brachte, das sich sozusagen freiwillig gestellt hatte. 

Es zeigt sich hier ein Herrscher bzw. ein einfluBreicher Mann, dem die Menschen 
zufalien. Wer zu ihm kommt, den nimmt er auf, wer nicht kommt, den laBt er laufen. 
Er bittet keinen, schmeichelt keinem; sie kommen aIle von selbst. Auf diese Weise 
bildet sich eine freie Abhangigkeit bei denen, die zu ihm halten. Die Leute brauchen 
sich nicht gewaltsam zusammenzunehmen, sondern konnen harmlos ihre Gesinnung 
zeigen. Es bedarf keiner polizeilichen Veranstaltung. Sie sind ihrem Herrn von 
seIber zugetan. Auch fur das Leben im alIgemeinen gilt diese Freiheit. Man soli 
nicht urn die Gunst der Menschen werben. Wenn man in sich die Reinheit und Kraft 
ausbildet, die notig ist fiir einen Mittelpunkt der Sammlung, so kommen die Menschen 
von selbst, die einem bestimmt sind. 

Oben eine Sechs bedeutet: 
Er findet zum ZusammenschluB kein Haupt. Unheil. 

Das Haupt ist der Anfang. Ohne einen rechten Anfang gibt es kein rechtes 
Ende. Wenn man den AnschluB verpaBt hat und nun immer zogert, vor voller, 
wahrer Hingabe sich scheuend, so wird man zu spat seinen Fehler bereuen." 

RICHARD WILHELM sagtl: "Das Buch der Wandlungen ist deshalb so 
umfassend in seiner Anwendungsmoglichkeit, weil es nur die rein geistigen 

1 I Ging. 
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Beziehungen enthalt, die so abstrakt sind, daB sie in jedem Gefiige von 
Wirklichkeit ihren Ausdruck finden konnen. Sie enthalten nur den Sinn, 
der dem Geschehen zugrunde liegt. Darum lassen sich aIle zufalligen 
KonstelIationen nach diesem Sinn gestalten. Die bewuBte Anwendung 
dieser Moglichkeiten aber gewahrt die Herrschaft iiber das Schicksal." 

* 
Die Bilder des I Ging sind in ihrer viel£aItigen Deutbarkeit den Traumbildern 

ahnlich. So kann "Das Zusammenhalten" auf dieses Buch angewendet werden und 
weiter auch auf die Ideen der Komplexen Psychologie uberhaupt. Das Zeichen 
gibt einfach die GesetzmaBigkeit des menschlichen Zusammenhaltens und Zusammen
schlusses an und gilt daher uberall, wo dieses in Frage kommt. Und wie bei den 
Traumbildern konnen die Bilder des I Ging auf der Objekt- und auf der Subjektstufe 
gedeutet werden. Die Urteile des 3. Buches des I Ging (des Kommentars) sind auch 
in diesem Sinne gehalten. 

Die Objektstufe des Bildes schildert das Gefuge eines Zusammenhaltens, bei 
dem die einzelnen Glieder sich freiwillig und ohne ihr Eigenes aufzugeben um einen 
Mittelpunkt sammeln. Der Mittelpunkt ware dann hier C. G. JUNG und die Ideen 
der Komplexen Psychologie. 1m Bild wird die Einfachheit und Wahrheit des Zu
sammenhaltens betont. Das Zusammenhalten geschieht aufrichtig, von innen 
heraus, und nicht um auJ3erer Vorteile willen. Auf der Objektstufe wlirde das in 
diesem Fall heiDen: es ist das Resultat einer inneren Entwicklung oder einer schick
salsmaJ3igen Begegnung. Dadurch entstehen wechselseitige Beziehungen, die per
sonlich und unpersonlich zugleich sind; sie beruhen auf der Anerkennung der tJber
legenheit des Andern und gleichzeitig auf der Treue gegenuber der eigenen Person
lichkeit. Ein solcher ZusammenschluB kann nur auf natu.rliche Weise geschehen, 
wie das Wasser seinem natu.rlichen Laufe folgt. Weder ist ein Zwang da, sich um den 
Mittelpunkt sammeln zu mussen, noch soll das Zusammenhalten auf Kosten der 
eigenen Werte gehen. 

Die Subjektstufe des Bildes zeigt ebenfalls eine Anwendung der Ideen der 
Komplexen Psychologie. Der "Herrscher" ware in diesem Falle das Selbst, das 
auch in Traumen haufig als eine herrschende Figur oder als ein herrschendes Prinzip 
erscheint. Es ist der Mittelpunkt, um den sich die einzelnen Teile der Psyche 
gruppieren. Die Totale Psyche kann tatsachlich gut als gesellschaftliche Organisation 
mit bestimmten Gesetzen charakterisiert werden. Der negative Ausgang der obersten 
Linie druckt dann die unrechtmaBige Suprematie des Ich aus, welches das innere 
Prinzip des Zusammenhaltens, zu dem es gewissermaBen wie zu einem "Konig" 
im VerhaItnis des "Lehensfu.rsten" stehen sollte, nicht anerkennt. Die obere Sechs 
wird im Kommentar des 3. Buches auch mit dem Wild der fUnften Lillie identifiziert, 
das nicht berucksichtigt wird, weil es widerstrebt, im Gegensatz zu dem Wild, das 
angenommen wird, weil es sich freiwillig darbietet. So ist auch das Selbst kein 
tyrannischer Herrscher, der sich gewaltsam durchsetzt. Es wird im Gegenteil erst 
dann als "Herrscher" konstituiert, wenn das Ich, durch Erfahrung und Erkenntnis 
belehrt, es freiwillig als solchen anerkennt. 
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Chinesiscbe Kontemplationen. 
2. Das Wasser als mythisches Ereignis chinesischen Lebens. 

Von 

ERWIN ROUSSELLE. 

"Fordernd ist's, das groBe Wasser zu durchqueren" - - also klingt 
es als heilige Mahnung im uralten "Buche der Wandlungen" oft bedeutsam 
auf. Wir lauschen dem ehrwiirdigen Wort und fragen uns: Was also sollen 
wir tun 1 

1m chinesischen Altertum erscheint dem heiligen Hain - und in den 
jiingeren Zeiten der Statte des Tempels - ein heiliger Teich oder ein 
Wasserlauf vorgelagert. Bei den Friihlingsopfern durchschritt man ihn, 
um zum heiligen Hain zu gelangen. Hier, auf dieser Seite, ist noch die 
Wirrsal, die Qual und der Staub der Welt: am anderen Ufer ist die ein
drucksvoll kiindende und doch ewige Waldesstille des Sinnes von Welt 
und Leben, dazwischen aber das sog. "GroBe Wasser". Dies gilt es zu 
durchqueren, nur dann ist man wiirdig, ist man fahig, das "Ganz Andere" 
am jenseitigen Gestade zu erleben und von dorther zu handeln. 

Wen lockt nicht zu neuen Ufern ein neuer Tag 1 Und nun gar, wo 
es gilt, bei steigender Sonne dem Friihling des Jahres die ewig sich er
neuernde Kraft des Lebens abzulauschen und zum Feste dionysisch zu 
gestalten, mit Opfer, mit Opferschmaus und Opfertrank. Am jenseitigen 
Ufer ist die geweihte Welt, namlich die Welt als geweihte Substanz, als 
spiirbar Sinnvolles, voll von geheimer gottlicher Kraft. Dort tritt im 
Sacrificium, im Opfer, Darbietung der sichtbaren Welt und der Menschen
seele an ihre lenkenden Machte und im Sakrament des Opferschmauses 
gar Tischgemeinschaft mit den jenseitigen und hintergriindigen Wesen
heiten von Welt und Mensch ein. Der ewige Sinn, das Tao, und aIle Gotter 
werden wieder spiirbar und im Menschen leibhaft offenbar . 

. Hier, aus der Steppe des Staubes, der scheinbaren Sinnlosigkeit, heraus 
fiihrt nur der eine Weg: die Durchquerung des "GroBen Waissers", des 
heiligen Teiches oder des heiligen Bergstromes. Mag dies Wasser nun als 
Teich nur langsam stromen, und mag im Sommer der Lotos mit seinen 
hoch in die Liifte ragenden Bliiten und Blattern die spiegelnde Oberflache 
sogar verdecken, oder mag es ein kristallklar rauschender Bergstrom sein, 
das Wasser - bewegt, also "abgriindig" (Kan), oder still, also "heiter" 
(Dui) , nach chinesischer Anschauung - ist eins der Urelemente der 
Welt und des Lebens, ja, das abgriindige und zugleich heitere Urelement 
schlechthin. Stromt nicht in allen Saften des Leibes das Leben in uns, 
stammen wir nicht aIle aus dem Fruchtwasser der Mutter, ehemals noch 
abgriindig und heiter umfangen 1 Stromt nicht das Wasser der Quellen, 
der Fliisse und Meere, das Wasser des Taus, des Nebels und des Regens 
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fruchtb~r durch diese Welt 1 Steigen nicht zum Friihlingsfeste die Wasser 
der Erde als Saft durch aIle Graser und Baume, ja durch die Tischgemein
schaft mit den Gaben des Bodens und befliigelt vom Rhythmus des Lebens 
durch unseren eigenen Leib 1 Erde und Mensch sind gleich nahe vom 
"GroBen Wasser" bedingt. Si-hai-ne dschu-jen hiung-di: "Innerhalb der 
vier Meere sind aIle Menschen Briider", verschieden zwar an Rasse und 
Sendung, aber dem gleichen Urelement entsprossen. 

Das Urelement von Welt und Leben also gilt es zu durchqueren, will 
man das Ufer des Heiligtums, der geheimen Kraft und des Sinnes erreichen. 
Das "GroBe Wasser" als Dazwischenliegendes ist also ebenso trennendes, 
wie verbindendes Element zwischen hier und dort driiben. Wer nun 
erlebte den Sinn der Welt und des Lebens und lebte vom Sinn her, der 
nicht dieses Wassers glaserri. schimmernde Welt, seine spiegelnde oder 
bewegliche Oberflache, seine seltsame, ins abgriindige Dunkel versinkende 
Tiefe durchschritten hatte 1 Er ware ja nicht durch das Wasser geweiht, 
gereinigt, also unwert des anderen Ufers. Er brachte ja noch allen Staub 
und Schmutz und aIle Qual des Oberflachlichen von Welt und Leben mit. 
Nur der durchs Wasser Geschrittene ist rein. "Fordernd ist's, das groBe 
Wasser zu durchqueren!" 

Aber das Wasser der heiligen Teiche ist nicht kristallklar, der makellose 
Lotos wachst nur aus dem Schlamm! Wer da durchwatet, und sei es 
selbst nur durch das steinige Geroll der Bergwasser, muB mit der Reinheit 
des Wassers zugleich seine Triibe in Kauf nehmen. So - gerade so und 
nur so ist der Zustand der Welt, des Lebens und der Seele. Das UnbewuBte 
in uns ist die tiefe, dunkle Wasserwelt, nach deren Durchquerung das 
heilige Gestade des unverhiillten Lebens erst erreichbar wird. Die kristalI
klar leuchtende, von geheimnisvoller Tiefe getragene, immer stromende 
Intuition ist es, die den Geist des "Ganz Anderen", das Jenseitige erfahren 
laBt. Das ist das "Hiniibergelangen zum anderen Ufer", wie die bud
dhistischen Vater sagen, tatsachlich zugleich Vollendung des heiligen Weges 
und Erlostheit, Geschiedenheit vom Staub des "Jetzt und Hier". 

Jedoch das Wasser ist nicht inhaltsleer, es leben in ihm seltsame 
Pflanzen, es tummeln sich in ihm Fische, Wasserschlangen, Wasserkafer 
und noch andere Arten geheimnisvoller Lebewesen. Einst, als die Gotter 
noch Tiere und die Tiere noch Gotter waren, da bevolkerten sie vielIe~cht 
als Drachen, als Meer- und FluBungeheuer das Urelement. In uniiber
sehbarer Zahl von Mischgestalten bewohnten und durchquerten sie damals 
hilfreich und gefahrlich zugleich die fruchtbare Wasserwelt. 

Die heiligen Teiche der Haine und Tempel aber sind ja nur Andeutung 
der groBten Erscheinung des Wasserelements, namlich des Meeres. Ist 
doch seit dem zweiten Jahrhundert v.Ohr. der Erdaltar als Abbild der 
Erde in Gestalt einer viereckigen Insel inmitten eines kreisrunden Teiches 
gebaut, und dem entsprechend spater das Heiligtum der sakralen Staats
idee, die "Halle der Klassiker" auf gleichem Grunde errichtet. Das 
Weltmeer umschlieBt im Rund das Viereck der Erde. In den: vier Meeren 
aber herrschen die Drachen und ihre Konige. "Fordernd ist's, das groBe 
Wasser zu durchqueren." 
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Man begegnet dem Drachen, aber dies Ungeheuer, namlich dies ver
korperte "Mysterium tremendum" vermittelt allein das ungeheure, un
sagbare und gefahrliche Geheimnis von Welt und Leben. 

Der Buddhismus hat mit besonders schmiegsamer Einfiihlung und 
plastischer Gestaltungskraft das Wesen des Drachen erspiirt. Hat doch 
Buddha selbst den eigentlichen Kern seiner Lehre nicht den Menschen, 
sondern den Drachen verkiindet, und beim Drachenkonig den wahren 
Schatz der geheimen Weisheit niedergelegt. Die Drachen der Meere sind 
die Hiiter der Perle, die aIle Wiinsche erfiillt, des wahren Kleinods gott
lichen Wesens und seiner Weisheit. Wem anders im Weltall hatte Buddha 
den kostlichen Schatz anvertrauen konnen 1 

Aber die Drachen befruchten auch zugleich die Erde, denn im Friihjahr 
steigen sie aus der Flut zum Himmel empor und senden von ihren W oIken 
aus unter Donner und Blitz der lechzenden Erde das ersehnte NaB. So 
sind die Drachen nicht nur Schatzehiiter, sondern zugleich Schatze
spender von Welt und Leben. Als daher die Zeit erfiillt war, und der 
groBe Kirchenvater und Magier Nagarjuna, der "Drachenbaum" oder 
"Drachenheld", die Lehre des "groBen Fahrzeuges" begriindete, das zum 
anderen Ufer hiniiberfahrt, da stieg er zum Drachenkonig hinab und 
empfing am Grunde des Meeres die dort aufbewahrte geheime Lehre des 
Buddha. Nur so war er fahig, das Wesen der Religion in dem Wort von 
der "Leerheit", d. h. von der iibergegensatzlichen Einheit von "hier und 
dort", wo das Nichts das All ist, zu fassen, und zugleich von dort her 
erfiillt der Menschheit die Magie zu lehren, denn Weisheit - nicht 
Wissen! - ist Macht. Nur sie gestaltet Welt und Leben. 

Seltsam fiirwahr ist die Wasserwelt! Ihr entsteigen im Fruchtbarkeits
zauber gar mannigfache Wesen. Traumte doch einst ein Traumer 1, die 
Gottheiten des Meeres erschienen ihm in Gestalt dreier schoner Frauen 
umflossen vom hellsten Lichte. Bei ihnen waren mehrere hundert 
Dienerinnen. Die drei Gottinnen nahten sich seinem Bette. Die eine 
lachelte und bestieg sein Lager. 1m gleichen Augenblicke waren die beiden 
anderen und die Schar der Dienerinnen verschwunden. Eine nie geahnte 
Seligkeit des Lebens ging von der Gottheit des Urelements des Wassers 
auf ihn iiber. War es denn nicht dasjenige Element, dem er vor allem 
Leben und in allem Leben Dasein, Tiefe und Pulsschlag verdankte 1 Seit 
dieser Nacht besuchte die Gottin des Meeres den Sterblichen allnachtlich, 
und die Seligkeit erfiillte den Traum der Zeit mit der Wirklichkeit des 
zeitlos Ewigen. 

War hier ein selig befreiendes Erlebnis des Wassers gegeben, so ist 
andererseits die dem chinesischen Menschen immer bewuBte Gefahr des 
Wassers, daB es alles Leben durch Uberschwemmung vernichtet. Mit 
furchtbarer Gewalt werden meilenweit ganze Stadte und Dorfer zerstort, 
die Menschen kommen zu Hunderttausenden um. Denn wenn in heiBen 
Sommern die Schneeberge Tibets schmelzen, so steigen die riesigen Strome 
mit unheimlicher Schnelligkeit, und der LoBboden der chinesischen Ebene 
bietet nur schwaches Material fiir Deiche. Die Gottin "Wassermutter" 

1 Vgl. H. DORE: Recherches sur les superstitions chinoises, Tome 10, II. partie, 
p.765. 
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(Schui-mu niang-niang) vernichtete 1574 die alte Stadt Si-dschou in der 
Provinz 'Anhui vollstandig. Wie die Buddhisten behaupten, ist sie die 
jiingere, bosartige Schwester des weiBen transzendenten Elefanten, des 
Wachters am Tore Buddhas. Dieser Elefant ist das subtile Prinzip des zur 
Gabe der Weisheit verwandelten Wassersl. Die Schwester aber ist voller 
List und Gewalt. Alljahrlich hatte sie bei der Stadt Si-dschou groBe Ver
heerungen angerichtet und selbst die himmlischen Heerscharen, die der 
"Jadekaiser", der Gott der Himmel, entsandte, konnten nichts gegen ihre 
Schlauheit ausrichten. Eines Tages bemerkte man sie, wie sie z~ei Wasser
eimer in die Nahe des Stadttores trug. Li Lau-gUn: vermutete, daB sie 
einen schlimmen Streich plante. Einen offenen Angriff zu wagen, schien 
ihm zu gefahrlich, also beschloB er, mit List vorzugehen. Er kaufte einen 
Esel, fiihrte ihn zu den Wassereimern und lieB ihn den Inhalt trinken. 
Ungliicklicherweise konnte das Tier das Wasser nicht ganzlich wegsaufen. 
Ein kleiner Rest blieb immer drin. Vielleicht enthielten die magischen 
Eimer gar die Quelle der fiinf groBen Seen und hatten geniigt, urn ganz 
China zu iiberschwemmen. Die Wassermutter stieB nun, zuriickgekehrt, 
mit dem FuB den einen Eimer urn, und was von Wasser gerade darin war, 
geniigte, urn eine katastrophale Uberschwemmung anzurichten, die die 
ungliickliche Stadt vollig vernichtete und auf immer zum Grunde eines 
Sees machte. Dies Verbrechen verdiente exemplarische Bestrafung. Der 
Jadekaiser bot seine Heerscharen auf und man veranstaltete eine richtige 
Jagd auf die Gottin. Sun Hou-dsi, der Affe und Schnellaufer, der mit 
einem Sprung 10800 Meilen durchmiBt, stiirzte sich auf sie, erreichte 
sie auch, aber die gewandte Gottin entwischte wieder seinen Handen. 
Wiitend vor Zorn wandte sich der Schnellaufer an Guan-Yin, dieMadonna 
des westlichen Paradieses, urn Hille. Sie versprach sie ihm auch. Die 
durch die Flucht ermattete und hungrige Wassermutter kaufte nun bei 
einer Handlerin zwei starkende Zinnoberpillen, die bekanntlich die Lebens
kraft erneuern. Kaurn aber hatte sie die Halfte gegessen und herunter
geschluckt, als sich diese in ihrem Magen in Eisenketten verwandelten, 
die ihre Eingeweide fesselten; das Ende der Kette kam aus ihrem Halse 
heraus. Die Verkauferin des Zinnobers war die himmlische Guan-Yin in 
eigener Person gewesen. Sie hatte die List angewandt, urn sich der Ubel
taterin zu bemachtigen. Dann befahl sie dem Schnellaufer, die Wasser
mutter in einen tiefen Brunnell am Fl;lBe des Gebirges zu fiihren und dort 
fest anzubinden. Seit dieser Zeit sitzt die Wassermutter in ihrem fliissigen 
Gefangnis. N ur das Ende der Kette sieht man· in dem tiefen Brunnen 
schimmern. So hat die himmlische Madonna, die seIber so gerne am Ufer 
des Meeres weilt, die Gefahren des Wassers beschworen 2. 

Die Vorliebe fiir das Wasser als abgriindiges, das heiBt gefahrliches, 
zugleich aber auch heiliges Element des Lebens und der Weisheit, der 
klaren Erkenntnis, kommt aber auch sonst in vielen Sagen, Legenden und 
Marchen zum Ausdruck und ist in der Malerei ein beliebtes Thema. Wir 

1 Deswegen iiberschreitet man auch im lnitiationsritual der esoterischen Sekte 
an der Schwelle des Heiligtums ein bronzenes WeibrauchgefiW von Elefantengestalt, 
ehe man mit dem Wasser geweiht wird. 

2 Vgl. H. DORE: a. a. 0., S.796. 



Das Wasser als mythisches Ereignis. 213 

wollen zum Schlusse nur noch an den mythischen Kaiser der Urzeit Fu-hi 
denken, den die Chinesen urn etwa 3000 v. Chr. ansetzen. Er hatte einen 
SchlangenIeib, aber Menschenkopf, Menschenbrust und -arme. Geheimnis
voll ist schon seine Abstammung. Seine Mutter trat in der Nahe des 
Donnerpfuhls in die FuBspur eines Riesen. Das erregte sie. Da schloB 
sich um sie ein Regenbogen. So ward sie schwanger und gebar in ent
sprechender Zeit den Sohn. Die Bedeutung des Fu-hi wurde von Himmel 
und Erde bestatigt, namlich vom Himmel durch die Gabe des Verstand
nisses der auf den Tieren vorkommenden Zeichen, von der Erde durch das 
aus dem Strom auftauchende Drachenpferd, das die "Schrift des Lo
Flusses" (Lo-schu), wie das Buch der Riten (Li-gi) sagt, auf dem Riicken 
trug. Die Zeichnung auf dem Riicken des Drachenpferdes waren aber die 
acht Trigramme, die die Urbilder der Gegebenheiten von Welt und Leben 
sind. So ward Fu-hi von der Erde durch den FluBgott, das geisterhafte 
Drachenpferd, erleuchtet. Nach dem Muster dieser Fellzeichnung bildete 
er die Ba Gua. Er blickte gen Himmel und stellte ihn durch eine un
geteilte waagerechte Linie dar, er betrachtete die Erde und zog darunter 
abermals eine Gerade, und die Geschopfe zwischen Himmel und Erde 
ansehend, zog er in der Mitte die dritte Linie. Diese drei geraden Linien 
identifizierte er mit Kien, der Himmelsaktivitat. lndem er die drei Linien 
in der Mitte teilte - entsprechend der Opfergrube der Erdopfer - erhielt 
er das Zeichen fiir Kun, die Tatigkeit des Chthonischen. Aus diesen 
Grundformen entwickeIte er weiter die sechs anderen Trigramme, die 
Grundlage des spateren Orakel- und Weisheitsbuches der Wandlungen. 
Nii-gua, angeblich seine Schwester und Frau, entwarf nach spaterer Uber
lieferung, wahrend der Mann mit dem WinkelmaB die Trigramme kon
struierte, mit dem Zirkel die Figur des Urprinzips (Tai-gi). Fu-hi solI die 
Knotenschrift durch Hieroglyphen ersetzt, die Zucht der sechs Haustiere 
den Menschen gelehrt haben, und iiberhaupt ein wirklich erleuchtetes 
Wesen gewesen sein. Wie sehr aber in der mythischen Zeit die gottlichen 
Tiere - geheimer Weisheit voll, der Wassertiefe entsteigend - als Lehrer 
der Menschen und Halbgotter betrachtet wurden, dafiir ist noch ein 
besonderes Zeichen, das die Uberlieferung berichtet, daB man damals, 
weil man das Erscheinen des Drachenpferdes als besonders segensreiches 
Vorzeichen ansah, den Lehnsbeamten die Bezeichnung "Lung" (Drache) 
gegeben habe. Was miissen das damals noch fiir Menschen gewesen sein, 
die dies wunderbare und vornehme Schuppentier der Wassertiefe und 
Abgriinde, des befruchtenden Regens und der zerstorenden Gewitter als 
Totem ihres Berufes hatten und sich mit ihm und seinem Wissen um die 
Weisheit des Wassers identifizierten! "Fordernd ist's, das GroBe Wasser 
zu durchqueren!" 
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Remarques sur l'initiation des medicine-men. 
Par 

L. LEVY-BRUHL. 

Ce n'est pas sans raison que Ie m8me mot: (<initiatioll)} sert it designer 
l'ensemble des moyens mis en oeuvre, d'une part pour faire passer les 
adolescents it l'etat de membres majeurs de la tribu, de l'autre, pour 
elever certaines personnes it la condition de medicine-men. II s'agit dans 
les deux cas, bien que la fin qu'on se propose soit differente, de faire subir 
aux individus que l'on initie une transformation telle qu'ils deviennent 
aptes desormais it des fonctions determinees. Et, dans un cas comme 
dans l'autre, les methodes employees sont, sinon semblables, du moins du 
m8me ordre. 

Pour bien comprendre celles de l'initiation speciale des medicine-men, 
il ne sera donc pas inutile de considerer d'abord comment on procede 
it l'initiation des jeunes gens en general. 

I. 
Dans toutes ou it peu pres toutes les societes dites primitives, des 

ceremonies d'initiation existent ou ont existe. II n'y a guere d'institution 
plus repandue, ni qui resiste mieux au contact des blancs, bien qu'elle 
n'echappe pas, it la longue, it cette action desintegrante. C'est aussi l'une 
des plus essentielles it la vie et it la permanence du groupe social. Car, 
lorsque l'initiation cesse d'avoir lieu dans les formes traditionnelles, il ne 
peut guere se maintenir, et sa dissolution est proche. A tel point qu'aujour
d'hui, en Afrique noire, par exemple, certains missionnaires, instruits par 
l'experience, se demandent si au lieu d'extirper cette institution au risque 
de voir la societe disparaitre avec elle, il n'est pas plus sage de la laisser 
sub sister, en l'adaptant Ie mieux possible aux exigences principales de la 
morale chretienne. 

Toutefois les ceremonies d'initiation, precisement it cause de leur 
importance vitale, ont presque partout un caractere sacre, et, par conse
quent, secret. Nous en avons peu de descriptions exactes et completes. 
Les indigenes ne les celebrent qu'it l'abri des regards indiscrets, non 
seulement des non-inities, mais aussi des missionnaires et des admini
strateurs. On cite des cas OU ceux-ci ont vecu de longues annees dans une 
tribu, sans soup90nner l'existence de ceremonies d'initiation, compliquees 
et durant parfois des semaines et des mois, qui avaient lieu regulierement 
it deux pas de chez eux. 

Pour l'objet qui nous occupe ici, il suffira d'appeler l'attention sur un 
trait, ou plutOt sur un episode qui para it constant dans ces ceremonies, 
Ie plus souvent lorsqu'elles vont se terminer. A ce moment, les jeunes 
gens qui subissent les epreuves sont censes mourir: on essaie m8me parfois 
de persuader it leurs meres, qui Ie croient plus ou moins, qu'ils ont cesse 
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de vivre. Un peu plus tard - et c'est la un effet de l'initiation accomplie
ils reviennent a la vie, et cette re-naissance est prise ala lettre. lIs se com
portent comme des nouveau-nes qui ne savent ni parler, ni marcher, ni 
m~me manger. On est oblige de leur mettre les aliments dans la bouche, 
de les porter comme s'ils ne pouvaient encore se tenir sur leurs jambes, 
de leur enseigner les actes les plus eIementaires, etc. Pourquoi se pr~te
t-on a cette representation symbolique de la mort et de la resurrection, 
dont nous ne discernons pas facilement Ie sens 1 

On s'accorde en general a penser que Ie but essentiel, sinon unique, 
de !'initiation est d'integrer definitivement les novices au groupe social. 
Ils n'en etaient jusqu'alors que des membres pour ainsi dire virtuels et 
futurs; ils n'y appartenaient qu'a titre provisoire. L'initiation en fait des 
membres actuels, aptes· a remplir les fonctions reservees aux adultes, 
a ~tre admis dans l'assemblee des hommes, a aller ala guerre, a prendre 
femme, a recevoir Ie depot des secrets de la tribu et ales transmettre a ceux 
qui les suivront, etc. Transformation qui ne peut pas se produire toute seule. 
L'adolescent ne deviendrait pas homme fait par une transition insensible, 
comme nous sommes habitues a Ie penser. Sans doute, les primitifs voient 
bien, et ne peuvent pas ne pas voir, comment les adolescents evoluent 
peu a peu, au fil des jours, vers l'etat adulte. Mais Ie developpement 
physiologique et psychologique de l'individu n'est pas ce qui importe Ie 
plus a leurs yeux, ni ce qui a l'inter~t social Ie plus considerable. Sans 
l'initiation, il reste sans valeur. Un adulte, un vieillard m8me qui n'a pas 
ete initie, demeure en realite un enfant. On Ie traite comme tel, quand on 
tolere qu'il demeure en cet etat. II ne compte pour rien, aucune femme 
ne voudrait de lui: c'est un zero. En effet, la transformation de l'adolescent 
en homme ne peut s'operer que sur Ie plan mystique, par Ie brusque 
passage d'un etat a un autre tres different, par une sorte de denivellation. 
C'est elle que symbolisent la mort apparente et la re-naissance des novices 
a la fin de l'initiation. 

Le sens profond de ces symboles n'a pas besoin d'~tre explique a des 
esprits «primitifs» dont l'orientation mystique est constante. Pour eux, 
comme on sait, «toute chose a une existence invisible aussi bien qu'une 
visible». Cela est vrai du groupe social, comme d'un arbre, d'un animal, 
ou d'un rocher. Par suite, integrer un adolescent a ce groupe, ce n'est 
pas seulement lui donner une place parmi les membres actuellement 
vivants - de m8me que Ie jeune homme, chez nous, a sa majorite, re<;oit 
une carte electorale et la jouissance de tous ses droits civiques. C'est 
encore, et surtout, Ie faire communier, participer, au sens plein du mot, 
avec l'essence invisible, c'est a dire spirituelle, du groupe. Or, pour obtenir 
ce resultat, il n'y a pas d'autre moyen que de Ie mettre en contact immediat 
avec elle. Et, comme elle fait partie du monde des realites invisibles qui 
echappent a l'experience ordinaire, il faut donc procurer aux novices que 
l'on initie l'experience mystique qui rendra possible cette participation. 
On leur fera donc quitter ce monde, temporairement, et traverser celui 
de l'au-dela. 

D'une fa<;on generale, l'experience mystique, c'est a dire Ie sentiment 
de la presence des Hres invisibles et du contact avec eux, ne se produit que 
dans certaines conditions: par exemple dans Ie r8ve, dans des etats nerveux 
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determines, it l'apparition de phenomenes insolites, etc. Aussi voyons-nous 
qu'on impose aux novices des epreuves longues et penibles, qui vont 
parfois jusqu'it de veritables tortures: privation de sornmeil, de nourriture, 
coups de fouet ou de baguette, coups de massue sur la tete, epilation, 
scarification, dents arrachees, circoncision, subincision, saignees, morsures 
de fourmis venimeuses, suffocation par la fumee, suspension au moyen de 
crocs enfonces dans la chair, epreuve du feu, etc. Sans doute, une raison 
secondaire de ces pratiques peut etre de s'assurer du courage et de l'endu
rance des novices et de faire la preuve de leur virilite. Mais elles visent 
avant tout it les mettre dans un etat ou ils auront des visions. En meme 
temps leurs reves, lorsqu'ils dorment, les introduisent dans Ie monde invi
sible, dans Ie monde des etres mythiques et des morts. Leur fatigue et 
leur epuisement physique peuvent atteindre un point extreme ou ils ne 
savent plus eux-memes, quand les visions se produisent, ou quand les 
morts leur apparaissent, s'ils sont eveilles ou s'ils dorment, s'ils sont au 
nombre des vivants ou s'ils en sont retranches. 

L'experience mystique ainsi provoquee chez les novices, quelle qu'en 
soit l'intensite, si profonde qu'en soit l'impression, ne suffit cependant 
pas it les integrer it l'essence du groupe social. TI y faut plus que des reves, 
des visions ou des hallucinations. TI faut une modification durable et 
indeIebile du sujet, qui rende permanente et definitive sa participation 
it l'essence du groupe. C'est pourquoi il passera par une «mort)) au sens 
litteral du mot. Ce qu'il voit et eprouve alors est tout autre chose qu'un 
reve. Quand Ie dormeur s'eveille, il est Ie meme qu'avant de rever. Quand 
Ie novice revient de cette «mort» il en sort transforme. Autrement dit, 
il est initie. Le but est atteint. 

Ajoutons seulement que cette realisation d'une mort bientOt suivie 
d'une re-naissance n'est pas aussi singuliere pour les «primitifs» que pour 
nous. TIs ne se representent pas la mort comme nous Ie faisons. Selon eux, 
elle ne se produit pas tout d'un coup, mais, au contraire, en plusieurs temps. 
D'autre part, si les morts disparaissent, ils ne cessent pas d'exister. TIs 
continuent de vivre: ils vivent simplement ailleurs. TIs ont change de 
sejour. TIs ont passe dans cet «autre monde» que la mentalite primitive 
ne distingue pas nettement du monde du reve et du mythe. D'ailleurs, 
dans un grand nombre de societes, on appelle «mort» ce qui pour nous 
est une simple perte de connaissance. Un evanouissement, une syncope 
sont des «morts». Le sommeil est Ie frere de la mort, une mort temporaire. 
TI differe si peu de la mort definitive que Ie passage de l'une it l'autre est 
insaisissable. Le sommeil est une mort d'ou l'on revient. La mort est un 
sommeil dont on ne se reveille pas: Ie dernier sommeil. 

II. 
Sous des noms differents, dans presque toutes les tribus primitives, un 

ou plusieurs de leurs membres se distinguent par les pouvoirs qu'ils s'attri
buent et que les autres leur reconnaissent: pouvoir de guerir, c'est it dire, 
de desensorceler les malades, pouvoir de communiquer avec les «esprits» 
et en general avec les etres du monde invisible, pouvoir de predire l'avenir 
et de deceler les choses cachees, pouvoir d'exercer une action sur les 
phenomenes naturels, etc. Ces «docteurs» ou «medicine-men» ont ainsi sur 
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les autres hommes une superiorite qui inspire, selon les occasions, des 
sentiments de respect, de crainte, de confiance et d'obeissance soumise. 
Comment se forment-ils 1 Comment parviennent-ils a cette condition ou 
ils sont veritablement plus qu'hommes 1 

Tout d'abord, ne devient pas medicine-man qui veut. n faut pour 
ainsi dire etre designe par des predispositions nettement perceptibles -
presumees hereditaires si Ie fils succede a son pere dans cette fonction - ou 
reveIees par des troubles nerveux. Ceux-ci, comme on sait, ne sont pas 
pris en general pour les signes d'un etat pathologique, mais bien pour 
des preuves d'un commerce avec les «(esprits) et les forces invisibles. 
Ce n'est encore la qu'une indication. Pour que l'homme qui presente ces 
symptomes s'eleve au rang de medicine-man, il est necessaire qu'il passe 
par une initiation. De meme que pour faire d'un adolescent un membre 
parfait du groupe social, une transformation veritable est indispensable, 
de meme un membre ordinaire du groupe ne saurait devenir medicine-man 
sans etre encore une fois transforme. Cette nouvelle initiation, dans ses 
traits essentiels, rappelle singulierement la premiere. 

Chez les Arunta (Australie centrale), il y a, disent SPENCER et GILLEN, 
trois sortes differentes de ces personnages, qui exercent sur la tribu une 
influence tres considerable: 1. ceux qui sont institues par les esprits appeles 
iruntarinia; 2. ceux qui sont institues par les esprits appeIes oruncha, 
qui en fait sont simplement une categorie speciale d'esprits de nature 
malfaisante, et 3. ceux qui sont inities par d'autres medicine-men. Les 
deux premieres sortes sont estimees plus haut que la troisieme. Voici, 
en abrege, ce qui se passe quand les iruntarinia initient un medicine-man. 
n existe, a quatorze milles au sud d'Alice Springs, une caverne que l'on 
dit occupee par eux. (Chacun des iruntarinia est en realite Ie double de 
l'un des ancetres de la tribu qui vivaient a l'epoque mythique appeIee 
Alcheringa, ou, en d'autres termes, d'un membre actuellement vivant, 
puisque chaque membre est la reincarnation de l'un de ces ancetres.) 
Entre autres pouvoirs, les iruntarinia ont celui de faire des medicine-men. 

Quand un homme «(sent) qu'il est capable de tenir ce rang, il quitte Ie 
camp, tout seul, et il va jusqu'a l'entree de la caverne. 

La, il s'endort, et passe la nuit. Au point du jour un iruntarinia arrive, 
trouve l'homme endormi, et lance sur lui un javelot invisible, qui lui perce 
la nuque, traverse la langue en y faisant un grand trou, et sort par la 
bouche. Cette perforation de la langue, qui subsiste jusqu'a la fin de la 
vie du medicine-man, est Ie seul signe exterieur et visible du traitement 
que l'iruntarinia lui a fait subir... Un second javelot lui perce la tete 
d'une oreille a l'autre. La victime tombe morte, et aussitOt elle est 
emportee dans les profondeurs de la caverne ... La, l'iruntarinia lui retire 
du corps tous les organes internes, et les remplace par d'autres tout neufs. 
Apres quoi, l'homme revient a la vie, mais dans un etat de folie, qui 
d'ailleurs, ne dure pas longtemps. Quand il est suffisamment retabli, 
l'iruntarinia, qui ne peut etre vu que par un petit nombre de medicine-men, 
tres hautement doues (et aussi par les chiens), Ie ramene aupres des siens. 
L'esprit s'en retourne alors a la caverne. Mais, pendant plusieurs jours 
encore, l'homme demeure etrange d'apparence et de conduite, jusqu'a un 
certain matin, ou l'on remarque qu'il a peint une large bande par Ie travers 
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du haut de son nez, avec du charbon en poudre et de la graisse. Tous les 
signes de' folie ont disparu. On sait alors qu'un nouveau medicine-man 
a eM admis. Cependant il restera it peu pres un an sans exercer sa 
profession. .. n raconte ce qui lui est arrive, et sans doute, it force de Ie 
redire, finit-il par se persuader lui-m~me que c'est vrai. n recherche la 
compagnie des autres medicine-men, apprend d'eux les secrets du metier ... 
n prend des airs prodigieusement solennels, comme s'il possedait un savoir 
tout it fait inconnu des hommes ordinaires. - n doit aussiobserver certains 
tabous, sous peine de voir son pouvoir de medicine-man l'abandonner. 

L'initiation d'un medicine-man par les oruncha ressemble it la prece
dente et ne s'en ecarte que sur des points de detail. Mais quand il s'agit 
de medicine-men de la troisieme classe, c'est it dire qui sont inities par 
d'autres medicine-men, la methode est toute differente. Elle comporte 
une serie de frictions pratiquees sur la peau des membres avec des pierres 
ou des cristaux qui la font saigner, la perforation de la langue, l'obligation 
du silence, des tabous de nourriture, etc. Au bout d'un mois, ce traitement 
a mis Ie novice en assez piteux etat. n peut alors rejoindre les siens, mais 
pendant un mois encore il doit ne parler que tres peu, et observer un 
grand nombre d'interdits. S'il enfreint ces prescriptions, il perd aussit6t 
son pouvoir magique, et pour toujours. N'oublions pas de noter que Ie 
novice doit ~tre forme par deux medicine-men, l'un initie lui-m~me par 
un iruntarinia, l'autre par un oruncha: ce qui donne it penser que, dans 
tous les cas, c'est de ces «esprits», que proviennent les pouvoirs speciaux 
dont les medicine-men ont Ie privilege. 

Leur initiation consiste donc, comme celIe des jeunes gens en general, 
en une serie d'epreuves severes et prolongees, qui les mettent dans un 
etat ou i1s communient avec des «esprits» du monde invisible, ou avec 
des ancetres. Mais elle n'est plus, comme celle des jeunes gens, dirigee 
par des hommes mills de la tribu. Directement pour les deux premieres 
sortes de medicine-men, indirectement pour la troisieme, elle est due aux 
esprits eux-m~mes, aux iruntarinia et aux oruncha. On ne saurait exprimer 
d'unefac;onplusclaire que, des que cetteoperationcommence, Ie novice-on 
dirait presque Ie patient - est transporM dans Ie monde invisible, ou il est 
soumis it un traitement qui Ie transforme, pour Ie rendre capable d'exercer 
les pouvoirs plus qu'humains qu'il va posseder. Nous l'avons vu aller 
lui-m~me, it l'entree de la caverne habiMe par les iruntarinia, s'offrir aux 
coups mortels qu'un de ces esprits lui portera. La transformation qu'il 
subit alors est symbolisee de la fac;on la plus realiste: l'iruntarinia lui vide 
Ie corps, et aux organes qu'il enleve il en substitue de nouveaux. Autrement 
dit, Ie vieil homme disparait, et un autre est mis en sa place. L'identiM 
du sujet n'est cependant pas effacee. Quand Ie medicine-man revient 
it lui il n'a pas perdu la conscience de son «moi», ni la memoire de son 
passe. Toutefois, il ne les retrouve pas tout de suite, et c'est sans doute 
ce que l'on veut dire en parlant d'un etat de «folie» it son reveil, Pendant 
les premiers jours, il est bizarre. Ses manieres sont etranges. II a l'air de 
quelqu'un qui serait tombe tout it coup dans un monde inconnu. Cela 
signifie non seulement qu'il est comparable it un nouveau-ne, mais aussi 
que la transformation a eM radicale et qu'elle sera durable. Plus tard, 
quand il aura repris sa place parmi les membres de la tribu, qu'il vivra 
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avec eux et comme eux, il demeurera pourtant un autre homme. Mais si 
par sa faute ou autrement, par exemple par la violation volontaire ou 
involontaire d'un tabou important, il perd ses pouvoirs de medicine-man, 
aussitOt la transformation cesse. nest redevenu un membre de groupe 
pareil aux autres. 

n serait facile de montrer que ces traits caracteristiques de l'initiation des 
medicine-men ne sont pas particuliers aux Arunta. On les retrouve ailleurs, 
presque identiques. Memes epreuves determinant les memes effets nerveux, 
memes tabous, meme mort et meme re-naissance. Je n'en rappellerai 
que deux exemples. Chez les Clallams (tribu qui habitait la cote en face 
de l'extremite sud de l'ile de Vancouver) Ie novice doit jeuner trois jours 
et trois nuits, seul dans une cabane mysterieuse, preparee pour lui, autour 
de laquelle dansent et chantent les confreres de l'ordre auparavant inities. 
«Cette periode ecouIee, OU il semble que Ie vieil homme a dft etre tue en lui, 
on Ie tire de lit comme mort, et on Ie plonge dans l'eau froide la plus proche, 
ou on Ie lave jusqu'it ce qu'il revienne it la vie: on appelle cela «laver Ie 
mort). Quand il a suffisamment repris ses sens, on Ie met sur ses pieds. n se 
sauve alors en courant dans la foret, et bientOt il reparait en medicine-man 
complet, crecelle en main, et revetu des divers insignes de sa professiom 1• 

Pareillement, dans la region du Bas-Congo, il existait une institution 
tres repandue, appelee Nkimba, dont les rites d'initiation sont confies au 
nganga, qui vit avec ses assistants dans un enclos pres de chaque village. 
Celui qui desire entrer dans cet ordre, ayant pris prealablement un nar
cotique, perd connaissance au milieu d'une reunion. nest aussitOt entoure 
par Ie nganga et ses aides, qui l'emportent dans leur enclos. On repand 
Ie bruit qu'il est mort. 

Le novice demeure avec Ie nganga durant une longue periode, parfois 
pendant plusieurs annees. n apprend un nouveau langage et on l'instruit 
dans les mysteres de l'ordre. Quand l'initie est ramene it son village, et 
presente sous son nouveau nom, «il affecte de traiter toutes choses avec 
surprise, comme un homme qui arriverait d'un autre monde. n ne 
reconnait personne, pas meme son pere ni sa mere, et ses parents l'accueillent 
comme s'il etait ressuscite. .. On Ie traite avec la plus grande indulgence. 
jusqu'it ce qu'il ait pris, croit-on, l'habitude de son nouveau milieu... n se 
decide alors ou it devenir un homme fetiche, ou it reprendre la vie de tout 
Ie monde»2. 

Beaucoup de faits analogues aux precedents etablissent que les pro
cedes de l'initiation des medicine-men (des «docteurs), shamans, membres 
de certaines societes secretes, etc.) reproduisent, dans leur allure generale 
comme parfois dans les plus petits details, les pratiques de l'initiation des 
jeunes gens au moment de la puberte. Qu'il s'agisse de l'une ou l'autre 
initiation, les novices en sortent transformes. Pour communier avec les 
etres du monde invisible, qui seuls peuvent leur communiquer les nouvelles 
aptitudes et les nouveaux pouvoirs dont ils vont etre doues, illeur a fallu 
passer semblablement par une mort et une resurrection. 

1 H. BANCROFT: The Native Races of the Pacific Coast of North America, Vol. 3, 
p.155. 

2 GLAVE: Six Years of Adventures in Congo Land, p. 80, cite par H. WEBSTER. 
Primitive Secret Societies, p. 173-174. 
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Die indo-arische Lehre vom Selbste im Vergleich 
mit KANTs Lehre vom intelligiblen Snbjekt. 

Von 

J. W. HAUER. 

Wenn ich mich als Nicht-Fachphilosoph an ein Thema wage, das sich 
mit einem so schwierigen Gegenstand beschaftigt, wie es das intelligible 
Subjekt bei KANT ist, so bin ich mir der Schwierigkeit, ja Gefahrlichkeit; 
dieses Unterfangens wohl bewuBt. Ich glaube aber, daB in dem Versuch 
eines Vergleiches der beiden genannten Lehren eine Reihe von Anregungen 
fiir die psychologische und philosophische Erforschung und Wesensbestim
mung des Selbstes liegen, urn die sich ja auch C. G. JUNG bemiiht. Die 
Philosophen yom Fach haben nicht die geniigende Kenntnis der indo
arischen Grundschriften, urn einen solchen Vergleich selbst durchzufiihren ; 
dem Indologen fehlt im allgemeinen die durchgangige philosophische Kenntni~ 
und Schulung, die ein solcher Vergleich verlangt, wenn er allen Anforderungen 
geniigen soll. So bleibt, will man auf die Vorteile einer solchim Arbeit nicht 
verzichten, nichts anderes iibrig als daB ein Indologe, dem philosophischer 
Drang, philosophische Schulung und einiges philosophische Wissen nicht 
ganz abgeht, sich daran macht, den vorlaufigen Versuch eines solchen 
Vergleichs den Psychologen und Philosophen yom Fach vorzulegen, damit 
sie vielleicht da, wo er aufhoren muB, weiterarbeiten und ihn von ihrem 
strengen Wissen und Konnen her zurechtweisen und weiterfiihren. 

Das "Selbst" wird der zentrale Begriff indo-arischer Weisheit urn die 
Wende des 1. Jahrtausends v. Chr. Urn das Selbst kreisen Erfahrung und 
Lehre der Indo-Arier wahrend der folgenden Jahrtausende. Auch die Anatta
Lehre des Buddha, d. h. die Lehre yom Nicht-Selbst, ist nicht etwa eine Ver
neinung des ewigen Selbstes im Menschen, sondern nur eine Verwahrung 
dagegen, daB man dieses Selbst mit den wechselnden Formen der leiblich
seelischen Welt ineinssetzt. Die Entdeckung des Selbstes in der eigenen 
Seelentiefe gab dem indo-arischen Menschen die unerschiitterliche Grundlage 
zur inneren und auBeren Meisterung des Lebens. Von diesem archimedischen 
Punkte aus hob er die lastende Welt des Nicht-Ewigen aus den Angeln. Die 
ungeheure Wirkung dieser Tiefenerfahrung findet schon in den Versen des 
Atharva-Veda, in denen sie zum erstenmal in der altvedischen Literatur auf
taucht, ihren deutlichen Ausdruck. Die zwei Parallelstellen, Atharva-Veda 
X, 2, 31. 32 und X, 8, 43. 44 gehen auf dieselbe Tradition zuriick, in der einst 
Arzte und Psychologen, wenn man auf die Menschenerforscher jener Zeit 
diese moderne Bezeichnung anwenden will, eine wichtige Stelle inne hatten 1. 

1 Vergleiche dazu und zu diesem ganzen ersten Teile des .Aufsatzes: "Symbole 
und Erfahrung des Selbstes in der indo-arischen Mystik." Eranosjahrbuch 1934, 
S. 35. Rheinverlag. 
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Diese Verse lauten: 

"Achtfach umwallt, neuntorig ist die Burg der Gotter, die uneinnehm· 
bare. In ihr ist eine goldene Schatzkammer, ein Himmel von Licht 
umhiillt." 
"In dieser goldenen Schatzkammer, die auf drei Stiitzpunkten steht 
mit drei Speichen (Pfeilern) - was fiir ein selbsthaft Schauerwesen 
in dieser wohnt, die brahman· Wisser wissen es. In diese strahlende, 
goldene, gelbe Burg, die mit Herrlichkeit rings umhiillt ist, in die un· 
besiegte, ist das brahman eingegangen." 
"Eine Lotosblume,. neuntorig, von den drei gU1!,as (den Weltstoff· 
energien) umhiillt - welches selbstha:fte Schauerwesen in ihr wohnt, 
die brahman· Wisser wissen es." 
"Wunschios, erkerintnisstark, todios, urseiend, mit Wesen gesattigt, nicht 
einem anderen je botma.Big. Wer diesen l:itman kennt, den erkenntni3. 
starken, den unalternden, den ewig.jungen, der fiirchtet sich nicht mehr 
vor dem Tode." 

Ehe ich auf eine nahere Betrachtung dieser Verse eingehe, sind die 
vedischen N amen ffir Selbst kurz zu betrachten: Es ist zunachst einmal 
atman, ein sehr altes Wort, das sich schon in der friihesten indo-arischen 
Liedersammlung, im ~gveda, findet; dort haufig auch in der Form tman. 
lch will auf die vielerlei Erklarungsversuche des W ortes nicht eingehen, 
sondern nur kurz die mir wahrscheinlichste Erklarung nennen. Das Wort 
setzt sich zusammen aus t als Zeichen ffir das Pronomen der dritten Person, 
bedeutet also "er, es (sie)". Dazu ist geftigt die Bildesilbe man, die eine 
Funktion, haufig ein konstitutives Wirken usw. bedeutet, so daB man das 
Wort tman etwa wiedergeben kann mit "Er-Wesen", funktiontragende 
Gewalt des Er-Seins. Vor das t wurde dann das hinweisende a "jenes" 
oder "dieses" gesetzt, das unter dem EinfluB bestimmter Lautgesetze 
verlangert wurde, so daB also nach dieser Erklarung atman bedeutet "jenes 
Er-Wesen". Auch die Grundelemente von purul!a (purWfa), dem anderen 
vedischen Wort ffir Selbst, sind nicht einwandfrei zu deuten. DaB es 
"Mensch" bedeutet, steht fest. lch leite das Wort von piJ,ru ab, das 
"Menschenwesen" bedeutet, obwohl diese Erklarung von manchen ab
gelehnt wird. Dieses Wort purul!a ist nach meinen Forschungen eben in 
jenen Kreisen entstanden, von denen die schon angeftihrten Verse stammenl , 

DaB das Wort-puru~a schon im Atharva-Veda, ja sogar in einem Liede des 
~gveda X, 51, 8, das geheimnisvoll schaffende Wesen in cler Erscheinungs
welt, in den Lebewesen, in den wachsenden Pflanzen, im Menschen, be
deutet, steht fest. 1m Sinne der letzthinigen W e~nheit im Menschen 
konnten wir purusa etwa tibersetzen als "Mensch-an-sich". In der Tra
dition der indo -a~ischen Weisen zeigt sich in dem brahmanisch -ortho
doxen Bereiche eine gewisse Tendenz, das Wort atman gegentiber dem Wort 
purulfa vorzuziehen und an die erste Stelle zu setzen, wahrend die gegen
teilige Tendenz in den nichtorthodoxen und ketzerischen Kreisen, die sich 
vornehmlich urn die Gottheit RUdra-Siva gruppieren, vorherrscht. Doch 
werden, auf die Gesamtrichtung der indo-arischen Tradition gesehen, atman 
und puru~a weithin als gleichbedeutend verwendet. 

1 Vergleiche dazu den oben angefiihrten Aufsatz. Die philologischen Unter. 
suchungen haben hier keinen Platz. 
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Entsprechend der inneren Situation, in welcher die Erfahrung vom 
Selbste zurn erstenmal in den angefiihrten Versen deutlich erkennbar 
auftritt - es war die Neubegriindung eines Glaubens an die Gegenwart 
letzthiniger Realitat in der Welt - liegt der Nachdruck auf dem meta
physischen Oharakter des Selbstes. Dieser ist mit den Ausdriicken in dem 
Verse Atharva-Veda X, 8, 43 gut gekennzeichnet. Der atman ist zunachst 
einmal akama, d. h. er steht iiber den wechselnden Wiinschen und Begierden 
des empirischen Seins (kama). Er ist dkira; das Wort ist in seiner Doppel
bedeutung schwer iibertragbar. Meine Ubersetzung "erkenntnisstark" ist 
ein Versuch. Das Wort kann "stark, fest, unerschiitterlich" bedeuten, aber 
auch "weise, einsichtsvoll". 1m allgemeinen wird es in dieser Doppel
bedeutung von zwei verschiedenen Wurzeln abgeleitet: dhi "schauen, Ein
sicht haben" und dhar "tragen, festhalten". Ich halte dies fiir falsch. 
dh"ira bedeutet den Schauenden, den Einsichtigen, der kraft seiner Schau 
und . Einsicht fest dasteht und kUhn allen Schwierigkeiten und Angriffen 
des Lebens begegnet. Diese Grundbedeutung ist schon dadurch erwiesen, 
daB die Bedeutung "stark" fiir dhira spat und also offensichtlich abgeleitet 
ist. Der atman ist dMra, d. h. in ihm lebt und wirkt die Einsicht in letzt
hinige Dinge. Darum steht er unerschiittert fest im Schicksalsturm des 
Daseins. Er ist ferner amt:ta "todlos". amt:tam "das Todlose" ist die ewige 
Gotteskraft, die alles Werden und Vergehen iiberdauert, das unbedingt 
Ewige, im Sinne unerschopflichen Lebens, Wirkens und Seins. Das Wort 
svayambhu, das ich mit "urseiend" wiedergebe, bedeutet wortlich "aus sich 
selbst seiend". Es ist schon in der aItesten vedischen Literatur vorhanden 
und bezeichnet ein gottliches Urwesen, spater ganz eindeutig die Urgottheit 
gegeniiber den abgeleiteten Gottern, die aIle aus ihr herstammen. Das 
Wort kann auch bedeuten "seiner selbst unbedingt machtig, unabhangig". 
Wenn also der atman das Beiwort svayambhu erhalt, so ist er damit in 
seiner Eigenschaft als schlechthin von jeder Bedingung frei, auch von der 
einer abgeleiteten Entstehung, gekennzeichnet. Er ist das ewigfreie Kern
wesen im empirischen Menschen, das ihn letztlich tragt und bestimmt, so 
wie der Gott Sein und Geschehen iiberhaupt tragt und bestimmt. rasena 
t,!pta iibersetze ich mit "wesengesattigt". rasa ist der belebende Saft im 
Lebendigen, die feinste Kraft in allem, also lebenschaffendes, seintragendes 
Wesen. So bedeutet rasena trpta das Durchdrungensein von Lebensmacht 
und bezeichnet den atman als einen in der eigenen Wesensfiille Geniige
habenden, der auBer sich nichts braucht, urn "satt" zu sein, wie der Gott 
in sich selbst gesattigt ist. Darum ist er auch nie weniger "als irgendeiner 
oder irgend etwas", kutascana una. Es gibt nichts, von dem er abhangig 
ware, dem er, well er etwas braucht, botmaBig sein miiBte. Unter ihm 
liegen die "Welten", die Reprasentanten des empirischen Raumes; un
abhangig steht er auf der Hohe des Seienden. Die Wiederholung von 
dhira zeigt diesen Ausdruck als Lieblingsbeiwort des atman, das durch 
aIle die Jahrhunderte hindurch bis zur Bhagavadgita fiir denjenigen ver
wendet wurde, der kiihn zur Schau des Ewig-Wesentlichen durchgedrungen 
war und in ihm feststand. Die Beiworte ajara "unalternd" und yuvan 
"j ung , Jiingling" kennzeichnen den atman als nicht den Zeitbedingungen 
unterworfen, denn nach altindischer Anschauung ist kala "die Zeit" die 
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Ursache des Alterns. Der iitman ist jenseits des Einflusses der Zeit, ist ihr 
nicht preisgegeben, ist zeitlos. 

Der metaphyslsche Charakter des Selbstes ist also nach diesem alten 
Verse zusammemassend so zu bestimmen: Ein Er-Wesen, ein Subjekt 
jenseits der Bedingungen von Raum und Zeit, schlechthin unabhangig, 
frei von dem Zwang des Empirischen - der sich besonders in den Be
gierden und Neigungen (kama) kundtut - ewigen Wesens und ewiger 
Lebenskraft. Wir treffen hier schon ganz im Amang der indo-arischen 
iitman-Lehre auf Bestimmungen, wie wir sie beim intelligiblen Subjekt 
KANTs finden mit dem U nterschied, daB in der indo-arischen iitman-Lehre 
der metaphysisch-ontische Charakter des Selbstes betont wird, wahrend 
bei KANT der erkenntnishafte, sittliche Entscheidungen wirkende Charakter 
des intelligiblen Subjekts im Vordergrund steht. 

Das Problem des Selbstes im Indo-Arischen findet seine letzte meta
physische Vertiefung in der Erfahrung und Lehre von der Identitiit de8 
iitman oder de8 puru'!a im M en8chen mit dem gottlichen U r8elh8te. Sie hat in 
dem bekannten Satze tat tvam a8i ihren Ausdruck gefunden. Das mensch
liche Selbst ist sozusagen eine Individuation des ewigen Urselbstes. Was 
am Menschen die empirische Erscheinung ist, ist am Gotte alles Gewordene 
in seinem rhythmischen Werden und Vergehen; der "Mensch-an-sich" ist 
dasselbe wie die in ewiger Freiheit und Ruhe wesende und wirkende Gott
heit. Was darum vom Urselbste ausgesagt wird, kann auch vom Selbst 
des Menschen ausgesagt werden und umgekehrt. Es scheint mir, daB wir 
auch bei KANT trotz seiner fast untiberwindlichen Scheu vor einer ontisch 
bestimmten Metaphysik gewisse Wendungen finden, die sein intelligibles 
Subjekt, das unbedingt frei und unsterblich (am'(ta "todlos") ist, in die 
Richtung des transzendenten Subjekts tiberhaupt, des Gottlichen, rUcken. 

Das von allem Sinnlich-Empirischen freie, abe~ als hochste Ursache 
wirkende Selbst wird besonders eindeutig in der Svetasvatara-Upanisad 
besungen, z. B. VI, 8f.: 

"Er (der puru~a) hat keinen Herrn im Weltenraum, keinen Antreiber. 
Kein empirisch faBbares Merkmal (Unga) kann man fum beilegen. Er 
ist Ursache und hochster Gebieter des Wirkens; er selbst aber hat 
keinen Ursacher und keinen Gebieter." 

Dieser purul!a hiillt sich zwar in die gu~, d. h. in die Weltstoffenergien, 
aus denen die Welt gebaut ist und die den Bedingungen von Raum, Zeit 
und N aturwalten (prakt:ti) unterworfen sind; er selbst aber ist nirgu,,!-a, 
d. h. er ist frei von diesen Bedingungen. Er wirkt das Werk, er schafft 
die Zeit. Er ist wissender Geist, ist der Amang, die Ursache der Synthese 
von Selbst und Geschehen in Raum und Zeit (sa11}yoganimittahetu). Er 
selbst aber ist "jenseits der drei Zeiten, ist teillos" (paras trikaliid akalo' pi), 
d. h. er kann nicht wie die Welt der Erscheinungen als eine Zusammen
setzung von Teilen betrachtet werden; die Kategorie der teilbaren Aus
dehnung ist auf ihn nicht anwendbar. Dazu sind dann auch die Verse zu 
zahlen, die seine Unendlichkeit in das Kleinste und in das GroBte be
zeichnen. "Kleiner als ein Atom, doch groBer als die GroBe, weilt er ver
borgen als Selbst in diesem Menschengeschlechte", Svetasvatara-Up. III, 
20, 6, 2£. 6, II usw. Mit dem Wort sa'n}yoganimittahetu, das auf den tiber 
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allem Weltsein stehenden purUl:!a angewendet wird, ist die Antinomie 
bezeichnet, die besteht zwischen der empirischen Erscheinung sowohl des 
Menschen wie des Gottes (durch die er in das Weltsein und seine Be
dingungen einbezogen ist) und dem iiberempirischen Subjekt, die beide 
im Menschen (wo es sich urn das Urselbst handelt, im Seienden und 
Wirkenden iiberhaupt) zu einer unbegreiflichen Einheit verkniipft sind. 

Ich will schon hier wieder auf einen Unterschied zwischen dem indo
arischen und dem KANTschen Denken hinweisen. Das intelligible Subjekt 
bei KANT ist in erster Linie als sittlich wirkendes gl'ldacht. Seine freien 
Entscheidungen fiir das sittlich Gute sind das Charakteristische an seinem 
Wesen. Der purUl:!a im Menschen aber ist wirkende Ganzheit. In ihr ist 
das sittliche nur ein Moment. Die sittliche Handlung, das "Gutgetan" und 
"Bosgetan" ist zudem etwas, was zurn Weltsein gehort, in das der purUl:!a 
einbezogen ist. Es gehort nicht zum puru'!a oder atman als solchem. 
iitman und puru'!a ist jenseits von "Gutgetan" und "Bosgetan". Zwar ist 
es auch fiir das indo-arische Denken selbstverstandlich, daB das Selbst in 
seiner freien Entscheidung und Wirkung das Gute will. Aber diese Ent
scheidung hat nur Bezug auf die Erscheinungswelt, nicht auf das Selbst 
als solches. Erst wenn aus dem letzthinigen metaphysischen Seinsgrunde 
des Selbstes Weltwirken auf der menschlichen Ebene beginnt, beginnen auch 
die Unterscheidungen von gut und bose. Sobald das Selbst wieder in 
seinen eigenen Seinsgrund zuriicktritt, horen diese auf. So haben wir z. B. 
in der Kau~itaki-Up. im 4. Kapitel eine Stelle, die den Menschen beschreibt, 
der befreit ist vom empirischen Weltlauf. Er ist reiner atman geworden, 
desselben Wesens wie brahman, das aller Wesen Selbst ist. "Wer Du 
bist, der bin ich", sagt der Befreite zu dem auf seinem Thron sitzenden 
brahman. Auf dem Wege zum brahman-Thron in der Welt, in der man 
mit dem Geiste (manas) dahinschreitet, geht er auch iiber die Gegensatze 
von gut und bose hinaus: "Wie einer, der auf einem Wagen dahinjagt, auf 
die beiden Wagenrader herabschaut, so schaut er auf Tag und Nacht 
herab, auf ,Gutgetan' und ,Bosgetan' und auf aIle Entgegensetzungen. 
Er ist frei von ,Gutgetan' und ,Bosgetan', er kennt das brahman; er geht 
zu brahman ein." 

Sehr friih in der Entwicklung der iitman-Lehre steht auch der Versuch, 
das Selbst im Menschen als reine Bewu{3tseinstatsache zu fassen. In der 
Aitareya-Up. wird auf die Frage, was das Wesen des Selbstes sei, die 
Antwort gegeben: es sei prajna (prajniina), d. h. Bewu{3tsein. 1m 3. Kapitel 
jener Upani~ad werden dann unter diesem Hauptbegriff eine ganze Reihe 
von BewuBtseinsbewegungen subsumiert, die zeigen, welch intensive 
psychologische und erkenntnistheoretische Arbeit im Zusammenhang mit 
jener Philosophie vom Selbste geleistet worden ist. Man kam dann auf 
diesem Wege auch zum Selbste als dem transzendentalen Subjekt, das 
allerdings dann auch immer als transzendentes, d. h. als Seiendes und 
Schopferisches im letzthinigen Sinn gefaBt wird. Eine besonders auf
schluBreiche Stelle fiir dieses Problem ist B~hadaranyaka-Up. III, 7. Dort 
wird die Frage aufgeworfen nach dem "Faden", der die Welt und alles 
Werden und Vergehen zusammenhalt, und nach dem "inneren Lenker" 
( antaryiimin). Dieser hiillt sich zwar in die verschiedenen Bereiche der 
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Erscheinungswelt ,als in seine Leiber, regiert sie von innen her, ist aber 
doch von ihnen vollig verschieden. Dies wird an den Bereichen der Erde, 
des Wassers, des Feuers, des Luftraumes, des Windes, des Himmels, der 
Sonne, der Himmelsgegenden, der Gestirne, des Athers, der Finsternis, des 
Lichtes gezeigt; also mit Beziehung auf den Makrokosmos jedesmal nach 
dem Schema: "Der in der Erde wohnt, aber von der Erde verschieden ist, 
den die Erde nicht kennt, fUr den die Erde Leib ist, der die Erde von innen 
her lenkt, der ist dein atman, der innere Lenker, der Todlose" usw. Ebenso 
lebt und lenkt dieses Selbst im Mikrokosmos in allen Wesen, im Odem, 
in der Rede, im Auge, im Ohre, im Denkorgan und Gefiihlsorgan, in der 
Erkenntnis, im Samen. D. h. es ist die spontan wirkende Einheitskraft in 
allen Lebens- Wahrnehmungs- und Erkenntnis-Funktionen. Dnd hier gilt 
dasselbe Verhaltnis wie im Makrokosmos: das Selbst lebt und wirkt in all 
diesen empirischen Erscheinungen und Funktionen, ist aber verschieden 
von ihnen. So heiBt es selbst vom Erkenntnisvorgang: "Er, der in der 
Erkenntnis wohnt (dasteht ti~~han), aber vom Erkennen verschieden ist, 
den das Erkennen nicht erkennend faBt (veda), dem das Erkennen nur Leib 
ist, welcher das Erkennen von innen her lenkt, der ist dein atman, der 
innere Lenker, der Todlose". Von diesem iitman heiBt es dann zusammen
fassend: "Er ist der ungesehene Seher, der ungehorte Horer, der ungedachte 
Denker, der unerkannte Erkenner. Nicht gibt es auBer ihm einen anderen 
Seher, einen anderen Horer, einen anderen Denker, einen anderen Er
kenner. Er ist dein atman, der innere Lenker, der Todlose. - Das andere 
ist bedingt" (artam, eigentlich "was in eine bedrangte Lage geraten ist, 
was schmerzlich eingezwangt ist"). Das Selbst ist also hier nicht nur das 
metaphysische und unzerstorbare Kernwesen im Menschen und in der 
gesamten Erscheinungswelt, sondern auch das transzendentale Subjekt, 
das als das letzthinig Spontane im Menschen wirkt. Diese Auffassung vom 
Selbste zeigt bis auf bestimmte Ausdrucke hinaus eine starke Verwandt
schaft mit dem Subjekt der transzendentalen Apperzeption RANTs. 

Der Mensch erie bt sich aber nicht nur als Subjekt, sondern auch als einen 
reich gegliederten Innenkosmos, dessen Tiefenschichten im unerkannten Dr
grund ruhen. Diese mikrokosmische Gliederung des Selbstes, die besonders 
auch den Psychologen interessieren wird, ist im 2. Kapitel der Taittiriya-Dp. 
in organisch konzentrische Anordnung gebracht, die einen starken Drang 
zur psychologischen und erkenntnistheoretischen Einsicht verrat, die sich 
aber auch hier wie immer im Indo-Arischen mit dem metaphysischen Drange 
verknupft. In dem genannten Abschnitt baut sich das Menschenwesen 
auf aus fum Seins- und Wirkungsbereichen, die je als ein purusa oder als 
pU1·u~a-artig (puru~avidha) betrachtet werden. Das Ineinander dieser fum 
purul!a wird schematisch so dargestellt: der auBerste puru~a (annarasamaya 
purul!a) ist der Mensch in seiner leiblich-empirischen Erscheinung, also der 
physiologische purul!a. Dieser ist "erfullt" (pitr,,!a) von dem nachst 
innern, dem pra'f!amaya purul!a als von seinem "innern atman" (antara 
atman). Wie der annarasamaya purusa der Korper des nachst innern ist, 
so ist wiederum der pra~maya puru~a der "Korper" fur den nachst 
innern, den manomaya purUf!a und so fort bis wir zum innersten purusa, 
der mit dem Drgrund alles Seins selbst identisch ist, kommen. 

Komplexe Psychologie. 15 
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Betrachten wir die einzelnen Wirkungsbereiche etwas genauer. Der 
auBerste Kreis dieses pur~a-Gefiiges ist der Mensch als korperliche Er
scheinung. Diese baut sich nach indo-arischer Anschauung aus Nahrungs
saften (annarasa) auf. anna ist die Nahrkraft der Welt, die z. B. in der 
Speise yom Menschen aufgenommen wird. Sie durchdringt die Elemente, 
daB sie zu Bausteinen im Organismus des Lebendigen werden konnen. 
annarasa ist also die Fahigkeit des Stoffes, in die Form eingebildet zu 
werden, die lebend sich entwickelt. Diesem auBersten purusa als zweiter 
Wirkungsbereich innewohnend ist der pranamaya purusa. Er ist in seiner 
Zusammensetzung verschieden yom ersten; bildet dessen "inneres Selbst". 
Wir konnten dieses Selbst bezeichnen als das Se7JJst der unhewuf3t-vitalen 
Lehenskriifte im Menschen, die ihren Urgrund in pra'Yf-a, dem kosmischen 
Lebenshauche haben, in dem alles Leben, selbst das der Gotter, wurzelt, 
wozu die Upani~ad diesen Vers anfiihrt: 

"Dem priina nach atmen die Gotter und was da Mensch ist und 
Vieh, denn prana ist das Leben der Wesen. Darum heiBt es All·Leben. 
Zumganzen Leben gelangen die, die pra,,!a als das brahman verehren." 

Der innere atman des unbewuBt vitalen Funktionsbereiches ist drittens 
der manomaya pur~a, das ist der Bereich und das Subjekt der begrifflich
logischen Denkkraft (manas), die sich fiir den Indo-Arier in erster Linie im 
Studium der heiligen Schriften und in der Unterweisung betatigte. Erst 
wenn das vital-unbewuBte Lebensgefiige des Menschen unter den lenkenden 
EinfluB des aufnehmenden und sichtenden Verstandes kommt, gewinnt 
sein Wesen Zweck und Ziel. Doch wird zur Abwehr jeglichen Intellektua
lismus hier der Vers angefiihrt: "Vor dem die Worte umkehren, das man 
nicht findet mit dem Denken (manas) - wer dieses brahmans Urwonne 
kennt, der fiirchtet nun und nimmer sich." Der innere iitman des Denk
bereiches ist viertens der vijfiiI,namaya purusa. vijfiiI,na ist Tiefenerkenntnis, 
Einsicht in das Wesentliche. Erst wenn das logisch begriffliche Denken 
von der Tiefenerkenntnis durchdrungen (pur'Yf-a) und gelenkt ist, erreicht 
es sein Ziel, namlich an das Wirkliche heranzukommen. Aber die Wurzel 
des Menschseins liegt noch tiefer. Der innerste, fiinfte purul!a, das innere 
Selbst des vijfiiI,namaya pur~a ist der anandamaya puru~a. ananda ist das 
abgriindige, wonnevolle Weltsein und Weltweben, aus dem alles Lebendige 
aufsteigt, in dem alles Lebendige west. brahman, die letzte Realitat, ist 
sein Fundament. anandamaya puru~a ist das metaphysische All-Subjekt, 
das in ewiger Seins- und Werdelust schafft. Es ist die schopferische Potenz, 
das transzendente Subjekt als eine Individuation des Urgrunds der Welt 
im Menschen. Dieses macht den innersten Wesenskern des Menschen aus. 
Des Menschen Lust am Sein und Schaffen ist die empirische Erfahrung 
dieses iiberempirischen metaphysischen Selbstes: "Wer konnte atmen, wer 
leben, wenn diese Urwonne nicht im Weltenraume (akasa) weste 1 Denn 
diese Urwonne wirkt die Wonne" (anandayati; nach meiner Auffassung 
eine kiihne Denominativbildung aus dem Nomen ananda im Subjunktiv). 
Dieses innerste metaphysische Selbst im Menschen, das zugleich mit dem 
Urselbst eins ist, ist eine Zusammenfassung von Gegensatzen, eine 
coincidentia oppositorum. Es hat das All aus sich emaniert (a.srjata.) 
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mit allem was ist. Und darin eingegangen wurde es "Seiendes und 
J enseiendes (tyat) , disjunktiv Ausgesprochenes, Gedeutetes (nirukta) 
und Unausgesprochenes, Ungedeutetes (anirukta) , der zureichende Grund 
(nilayanam) und das Grundlose (anilayanam), Erkenntnis und Nicht
erkenntnis, Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit. Als Wirklichkeit aber 
wurde es dies alles, was ist." 

lch will jetzt nicht auf die objektive Richtigkeit dieser Darstellung des 
inneren Kosmos im Menschen eingehen, sondern nur noch einmal die 
Grundgedanken dieses Abschnittes kurz zusammenfassen. Mit den fiinf 
puru~a sind jedenfalls fiinf wichtige Seins- und Funktionsbereiche des 
Menschen erfaBt. Jeder dieser Bereiche besitzt eine gewisse Selbstandigkeit, 
die darin zum Ausdruck kommt, daB jeder Bereich als ein pur~a be
zeichnet wird, d. h. als ein Gefiige, das mit dem Menschengefiige verglichen 
werden kann. Jeder dieser purusa ist ein Mikrokosmos in sich, mit einem 
lenkenden Selbste. Und jeder von ihnen, mit Ausnahme des auBersten, 
des leiblichen, ist zugleich auch ein lenkendes Selbst, in das dann ein noch 
tiefer steckendes Selbst lenkend eingreift, wodurch das vorausgehende zum 
Organ dieses tiefersteckenden wird. Auf diese Weise wird dann auch die 
scheinbare lsolierung der Bereiche vollig aufgehoben. Sie werden letzten 
Endes aile in dem Urwonneselbste, das zugleich mit dem Urselbste eins ist, 
zu einer Einheit zusammengefaBt, die, tief genug gesehen, aus dem Urgrund 
alles Seins, aus brahman, herauswachst. Wir haben hier den Versuch, eine 
Art "analytischer Psychologie" mit einer ontisch orientierten Metaphysik 
zu verkniipfen, und diese Verkniipfung ist charakteristisch fiir das gesamt
organisch-metaphysische Denken der lndo-Arier. 

Die Verbindung von "analytischer Psychologie" und Metaphysik zeigt 
sich auch in einem anderen Problem, namlich in dem von den vier BewufJt
seinszustiinden oder Stufen des atman. Diese vier Zustande sind das 
WachbewuBtsein, das TraumbewuBtsein, der Tiefschlaf und der "Vierte", 
der nicht mit Wachen, Traumen oder Schlafen ineinsgesetzt oder auch 
nur verglichen werden kann. Hier ist bemerkenswert, daB das Traum
bewuBtsein von einem Traumselbst getragen und gelenkt wird, das nicht 
etwa nur Reflex des TagesbewuBtseins, sondern eine schopferische Macht 
ist, die aus ihrem innerlebendigen Baustoff die Traumwelten baut. 1m 
Tiefschlaf ist das Selbst nicht aufgelost, sondern nur zuriickgesunken in 
seinen Urgrund. Er ist kosmische Lebensbewegung, die in den iiber
kosmischen Urgrund der Welt einschwingt, aus dem das Selbst neu gestarkt 
zum WachbewuBtsein zuriickkehrt. 1m vierten Zustand aber strahlt das 
Selbst auf in reiner Geistigkeit, in einem UberbewuBtsein, bei dem Sein 
und BewufJtsein ineins fallt. Der menschliche Mikrokosmos lebt in allen 
diesen vier Phasen in derselben Realitat. Aber die Realitat stellt sich 
ihm von verschiedenen Seiten dar: als die Welt der Erscheinung, die im 
WachbewuBtsein ergriffen wird; als jeneTiefenwelt der seelischen Urgriinde, 
in denen die Traumwelten ruhen; als das Sein in seiner ewig schopferi
schen Lebendigkeit, und endlich als reine Geistenergie, aus der alles ge
boren wird. 

Jedenfalls wurde sehr friih erkannt, daB das bewufJte Ich des Menschen 
nur ein ganz kleiner, in der anschauenden Erfahrung des seelischen Alltags 

15* 
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besonders klar belichteter Kreis des inneren Kosmos ist. In der spateren 
Entwichlung, besonders in der Philosophie des Yoga und des Sa~khya, 
wurde dann das Problem des VerhaItnisses zwischen dem Selbst und 
seinem metaphysischen Sein und dem IchbewuBtsein scharf aufgegriffen. 
Die Entwicklung fiihrte dahin, daB man das bewuBte Ich gegeniiber 
dem Selbste scharf abgrenzte und es sozusagen nur als eine empirische 
Funktion betrachtete, der man im Yoga den Namen asmita (wortlich 
"Ichbinheit"), im Sa~khya den Namen aharry,kara (der Ichmacher) gab. 
Man konnte asmita und ahamkara etwa mit KANT als psychologisches Ich 
bezeichnen, das durch den inneren Sinn als Erscheinung, als empirisches 
BewuBtsein, als "Ich des Objekts" gegeben ist, oder mit JUNG als den 
Ich-Komplex, welcher Inhalt des wachen BewuBtseins sowohl wie seine 
Bedingung und keineswegs identisch ist mit dem Ganzen unserer Psyche. 
Jedenfalls steht im Sa~hya-Yoga der purUo'!a als Grundbedingung alles 
selbsthaften BewuBtseins dem ahamkara und der asmita als vollig anders
artig gegeniiber. Das Verhaltnis z·wischen diesen Beiden bleibt nebenbei 
ebenso ungeklart wie etwa das Verhaltnis des psychologischen Ich zum 
transzendentalen BewuBtsein bei KANT. Eine Vergleichung im Einzelnen 
ware zum Verstandnis beider Philosophien wohl von nicht geringer Be
deutung. Es ist hier nicht der Ort, dies zu tun. 

In dem Yoga, dem es nicht auf philosophische Spekulationen, sondern 
auf Gestaltwerdung des Menschen ankommt (wir konnten mit einem 
gewissen Wagemut auch sagen, im Yoga der praktischen Vernunft), werden 
dem purUo'!a noch die Beiworte sat, cit, ananda "Sein, Geistsein und 
Urwonne", als Bestimmung seines Wesens gegeben. 1m strengen philosophi
schen Yoga und im Sa~khya gilt aber im Grunde vom purul!a nur noch das 
Beiwort cit oder citi (Geist, geisten,) oder citi-sakti (Geistkraft), d. h. das 
Fahigsein zu geistiger Anschauung, zu selbstbewuBter Erfahrung iiberhaupt. 
Hier ist der purUo'!a gefaBt als das reine, metaphysische Subjekt, das in 
der Erkenntnistheorie des Yoga, wie sie uns z. B. in dem Kommentar 
des Vyasa zu den Yoga-Sutra des Patafijali entgegentritt, in erster Linie 
als transzendentales Subjekt gefaBt wird, als die Vorbedingung der trans
zendentalen Apperzeption. Doch steckt in der Tiefe dieses transzendentalen 
Subjekts immer das transzendente Subjekt, das nicht nur letzter Grund 
aller Erfahrung und Erkenntnis, sondern, ontologisch gesehen, auch letzter 
Grund alles Seins ist. Es ist durchaus bezeichnend fiir das indische Denken, 
daB es sich sozusagen immer in drei Ebenen bewegt: in der psychologi
schen, der erkenntnistheoretischen und der metaphysischen. Eine strenge 
Trennung der dreie ist nie durchgefiihrt worden. Diese Trennung wiirde 
dem indo-arischen Ganzheits- und Einheitsdenken widersprechen. 

In der strengen Fassung dieser Philosophie wird allerdings zwischen 
dem reinen, selbstbewuBten Geistsein des purulfa und den BewuBtseins
bewegungen im inneren Kosmos ein radikaler Unterschied behauptet. 
Die BewuBtseinsbewegungen und selbst das Erkennen bis zu den hochsten 
Stufen des PUrulfa, werden ganz in den aha~kara und in die buddhi ver
legt. buddhi ist das Gemiit als anschauende und erkennende Vernunft, 
sie vermittelt dem purusa die Tiefenerkenntnisse. ahamkara und buddhi 
gehoren nicht dem purusa an, sondern sind BewegungeiI der prakr:ti, des 
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Naturwaltens, wobei allerdings nicht vergessen werden darf, daB der 
Bereich der prakr:ti sich iiber das gesamte Sein erstreckt, abgesehen von 
dem reinen Geistsein des purulfa, der ihr in seinem anderen Wesen gegen
ubersteht und mit dem sie doch, da sie nur ffir ihn da ist, aufs engste ver
kniipft ist. In der citi-sakti des purulfa, d. h. in seiner Kraft der reinen 
Innenanschauung sammeln sich aIle Bewegungen des ahamkura und der 
buddhi zu einer Einheit. 

Hier ist auf einen gewichtigen Unterschied zwischen dieser purulfa
Lehre und der Philosophie KANTs hinzuweisen: Dem purusa scheint hier 
jede Spontaneitat, die ja ffir KANT das Entscheidende ist, z'u fehlen. Ihm 
spiegeln sich die BewuBtseinsinhalte (wobei BewuBtsein jetzt in seinem 
allumfassenden Sinn als inneres angeschautes Gesamtsein verstanden 
werden muB) wie eine farbige Blume im Wasserglas_ Seine einzige Aktivitat 
besteht darin, daB er sieht (pasyati) , d. h., daB er sich des Gespiegelten 
bewuBt wird. Er ist nur "Zeuge" (suklfin) dessen, was an Geschehen 
und Erkenntnissen ihm in den verschiedenen inneren Bereichen dar
geboten wird. Der Unterschied zwischen KANT und dieser purusa-Lehre 
hangt mit einer verschiedenen Auffassung vom Seienden zusammen. 
Ffir diese ist Erfahrung und Erkennen das Auffassen der Wirklichkeit in 
ihrem kosmischen und metaphysischen Gesetztsein, das gemaB ewiger 
Ordnung, die durch die prakr:ti dargestellt wird, in einer gewaltigen Innen
dynamik lebt. Die "Tatigkeit" des erkennenden Selbstes besteht eben 
darin, daB es geoffnet ist fur die Schau dieser so gesetzten Wirklichkeit 
und ihrer Innendynamik; das Bereitwerden ffir das Aufleuchten der 
Wirklichkeit als Innenanschauung, d. h. also das erkennende Sicheinstellen 
auf sie, so wie etwa der Empfanger in der Radiotelegraphie erst dann die 
elektrischen Wellen klar empfangen kann, wenn er sich auf ihr Wesen, 
d. h. ihre Lange und Schwingungszahl genau eingestellt hat. FaBt man 
allerdings die KANTsche Spontaneitat nicht als schopferische Aktivitat 
im metaphysischen Sinn, sondern nur im Erkenntnis gestaltenden, bedenkt 
man, daB die Erkenntnis bei KANT sich nicht auf das Wesen des Dinges 
an sich, sondern auf seine Erscheinungen und ihre Gesetze bezieht, so sind 
die beiden Denkrichtungen nicht so weit auseinander, wie es zunachst 
geschienen hat. Bedenkt man dabei ferner, daB die KANTschen Postulate 
der reinen Vernunft, wie etwa die der Freiheit, metaphysische Uber
zeugungen in sich enthalten, die nicht vom erkennenden Subjekte in irgend
einer Weise geschaffen werden, sondern die in ihm kraft einer uberempiri
schen Wirklichkeit vorhanden sind, so wird der Unterschied noch mehr 
verringert. Es bliebe hier nur noch die Frage zu erwagen, ob das Subjekt 
der transzendentalen Apperzeption KANTs von ihm in den Menschen 
als geschaffenes Wesen verlegt wird, also nach der purulfa-Lehre in den 
Bereich der prak1:ti, oder als ungeschaffenes, aus sich selbst seiendes Subjekt 
betrachtet wird. Ich wage dariiber keine Aussage zu machen. 

Auch die Idee vom Selbste als schopferisch wirkender Macht hat im 
spekulativen Sa~khya-Yoga eine gewisse inteIlektualistische Zuspitzung 
erfahren. In der gesamten indo-arischen Entwicklung bis zum Buddhismus, 
wo das Selbst ganz aus dem Zusammenhang mit dem Empirischen hinaus
geschoben wird - aus Grunden der praktischen Heilslehre, auf die jetzt 
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nicht eingegangen werden kann -, wurde der pur'lU!a als das schopferische 
SUbjekt'im letzthlnigen Sinne, und zwar im Mikrokosmos wie im Makro
kosmos betrachtet. Er ist erste Ursache, die bestimmende Macht im 
inneren Geschehen, der Grund des Durchbruchs zur Freiheit, also eine 
im hochsten Grade aktive Potenz. 1m spateren SaI!lkhya-Yoga dagegen 
besteht die Neigung, die in den systematischen Schriften zu einer Lehre 
ausgebaut ist, alle Bewegung, also auch die der Tiefenerkenntnis und des 
Durchbruchs zur Freiheit, yom purU8a auszuschlieBen. Die prakrti allein 
ist in Bewegung, der purus.a selbst verharrt in abgriindiger Ruhe :..-- wenn 
auch alles urn seinetwillen geschieht - und zwar darum, daB er sich 
seiner selbst als des ewig Freien klar bewuBt wird. Der Zweck dieser 
Heraushebung des puru/fa aus dem Zusammenhang mit allem Empirischen 
war, seinen unbedingt iiberempirischen Charakter sicher zu stellen. Jedes 
Wirken und Geschehen an ihm und durch ihn schlen diese Unbedingtheit 
zu gefahrden. Diese Entwicklung geht durchaus parallel mit der Ent
wicklung zur anatta-Lehre im Buddhismus, die aIle moglichen Erfahrungen 
der inneren Geschehnisse als Nicht-Selbst erklart, urn jenem geheimnis
vollen Ungeschaffenen, Ungewordenen, Ungeborenen einen schlechthin 
unbedingten Realitatsbereich zu sichern. Trotzdem aber bleibt der puru/fa 
auch im SaI!lkhya-Yoga einfach durch 8ein Da8ein wirkende U r8ache, 
durch welche die Innenwelt bewegt wird, daB sie sich so formt, wie es 
dem pur'lU!a gemaB und zur Erreichung seiner unbedingten Freiheit 
(kaivalyam) notig ist. 

So ist der purus.a etwa vergleichbar dem aristotelischen n(!WiOV xt'POVV: 
Er wirkt als reine Zweckursache; urn wieder ARISTOTELES anzufiihren: 
xtvei w~ B(!WpeVOV, ov xtvovp,evov 1. Ich glaube, daB auch fiir die aristote
Hsche Auffassung derselbe metaphysische Drang maBgebend war, die erste 
Ursache aller Dinge aus allen Kategorien des empirischen Geschehens, also 
auch aus der der Bewegung und Wirkung herauszuheben. Es handelt sich 
hier um eine theoretische Zuspitzung, die notig erscheint, urn eine meta
physische Wahrheit, namlich die des absoluten Andersseins des p'nrU8a, 
zu sichern. Uberall da, wo nicht spekulativ zugespitzte Theorien, sondern 
die praktischeLehre yom Selbste wirksam ist, wie etwa in der Bhagavadgita, 
bleibt aber der puru8a schopferisches Subjekt im letzten Sinne, der zwar 
in seinem Wesen unci Wirken sich yom Wesen und Wirken des Weltlaufes 
radikal unterscheidet und deshalb seinen Bedingungen auch nicht unter
steht, aber doch iiberall dadurch in ihn eingreift, daB er als Selbst im 
Menschen dessen Innenwelt bestimmt, und zwar sofern er "erkannt" ist, 
d. h. sofern der Mensch den Charakter und die aus diesem sich ergebenden 
Forderungen des Selbstes prakti8ch erfaBt. Das Leben eines solchen Men
schen wird geformt aus dem schopferischen Geschehen, das im puru8a 
sich vollzieht oder, nach der eigentiimlichen indo-arischen puru8a-Met~
physik besser gesagt, das der pur'lU!a i8t; denn was in ihm und durch 
ihn geschieht, ist nicht ein zu seinem Wesen Hinzukommendes, sondern 
ist er selbst, wie es im Yoga-Sutra des Pataiijali heiBt. 

* * * 
1 Er bewegt [die Dinge] nicht, indem er sich selbst bewegt, sondern indem 

er [von den Dingen] geliebt wird. 
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Es ist hier uJ;lmoglieh, aIle die Probleme aufzuzeigen, die sieh aus 
einem Vergleieh der beiden Denkwelten, der KANTs und der der indo
arisehen atman-puru~a-Lehre, ergeben. leh will mieh hier auf das im 
Thema des Aufsatzes angedeutete Problem des intelliyiblen Subjekts bei 
KANT konzentrieren und die Auffassung KANTs iiber dieses in den Grund
ziigen mit der Auffassung yom purusa vergleiehen. Dazu wird es allerdings 
notig sein, daB wir einen kurzen Blick auf das I ntelliyible bei KANT iiber
haupt werfen. Die Sehwierigkeit, die sieh dabei ergibt, liegt im Begriff 
des Intelligiblen bei KANT seIber. Es gehen hier zwei nieht unbedingt 
identisehe Begriffe des Intelligiblen ineinander, aueh dureheinander. Das 
Intelligible ist bei ihm einmal die Spontaneitat des Geistes, die als trans
zendentaler Faktor zusammen mit dem sinnlieh Gegebenen die Er
seheinungswelt und ihre Erkenntnis ausmaeht. Dann aber ist ja das 
Intelligible gegeniiber der Erseheinungswelt aueh ein Reich letzthiniger 
Realitat, Ding-an-sieh, ein Unbedingtes als der Seins- und Erkenntnis
grund des Bedingten, eine Ursaehe, die selbst nieht verursaeht ist, ein 
Sein, das aus sieh selbst existiert. Ubrigens ist ja aueh dieses Intelligible, 
so wie etwa der puru~a, nieht eigentlieh Geyenstand der reinen Vernunft, 
sondern selbst in seinem Sein niehts anderes als Vernunft, als Geist. 
Rier seheinen mir die beiden Linien des KANTisehen Intelligiblen zu
sammenzulaufen. Endlich aber gehoren zur Welt des Intelligiblen aueh 
jene Postulate, wie Freiheit, Unsterbliehkeit, Gottheit, die sieh eines
teils der theoretisehen Vernunft als moglieh oder notwendig aufdrangen 
oder die dann, wie z. B. Sittliehkeit und Freiheit, von der prakti
sehen Vernunft "bestimmt und assertoriseh erkannt werden". Ratte 
KANT, was er nieht getan hat, irgendwo den Versueh gemaeht, diese 
versehiedenen Ansatze einer Lehre yom Intelligiblen von einer Grund
konzeption aus miteinander in organisehe Verbindung zu bringen und zu 
einer klaren Lehre auszubauen, so wiirde, davon bin ieh iiberzeugt, die 
Verwandtsehaft des KANTisehen Denkens mit der indo-arisehen Lehre 
yom Selbste viel deutlieher heraustreten. Nun aber ging KANT vermoge 
seiner durehweg kritisehen Art des Philosophierens iiber diese isoliert und 
oft widerspruehsvoll erfaBten Ansatze nieht hinaus. 

Rein von der philosophisehen Methode her betraehtet konnten etwa 
die fiinf puru~a der Taittiriya-Upani~ad in Parallele gesetzt werden zu 
den versehiedenen Ansatzen KANTS, das jeweils fiir einen Bereich oder 
eine Ebene geltende Subjekt zu bestimmen. Das logisehe leh KANTs 
hat Ahnliehkeit mit dem manomaya puru'!a, wahrend der vijnanamaya 
purusa das transzendentale und das intelligible Subjekt vereinigt. Die 
Ahnliehkeit der Methode besteht darin, daB fiir bestimmte Bereiehe be
stimmte Subjekte festgestellt werden. Aber im Untersehied zu KANT 
versteht die Upanisad diese in organisehe Verbindung miteinander zu 
bringen, bis hin zur' Verwurzelung in letzter Wirklichkeit. Ubrigens wird 
aueh KANT immer wieder in die Riehtung einer Metaphysik des Letzten 
gedrangt. Er versueht kritiseh philosophierend die mannigfaltigen Bereiehe 
des Lebens und des Mensehengeistes zu durehdringen und stoBt dabei 
iiberall auf das Intelligible, auf das. Ding-an-sieh, auf das transzendentale 
BewuBtsein, auf die autonome Vernunft, die in sittlieher Freiheit sieh 
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kundtut, auf die "Ideen" Seele, Welt als Ganzes, Unendlichkeit im GroBen 
und im Kleinen, Gott, Unsterblichkeit - lauter Wirklichkeiten und 
Begriffe, die wir uberall in der indo-arischen Lehre vom Selbste angetroffen 
haben, nur daB sie dort immer mit Selbstverstandlichkeit als real im 
transzendenten Sinne und trotzdem innerlich erfahrbar behauptet werden. 
Rein philosophisch macht KANT dagegen von diesen Entdeckungen nur 
einen "regulativen" Gebrauch, er redet so, daB man sich oft fragen muB, 
ob fur ihn die genannten GroBen nur Grenzbegriffe oder gar Hilfs
konstruktionen sind, urn einigermaBen Ordnung in das gewaltige Gefuge 
des die Welt durchdringenden Gedankens zu bringen. Trotzdem spurt 
man uberall, daB, so vorsichtig auch KANT von diesen Dingen redet, 
sie ihm doch in der tiefsten Seele Wirklichkeiten waren, auf denen er 
innerlich unmittelbar ruhte, ohne daB er sich dessen philosophisch bewuf3t 
zu werden wagte. 1m Grunde ist also zwischen KANTs Lehre vom Intelli
giblen und der indo-arischen Lehre vom Gesamtselbste nur ein Unterschied 
in der Methode. 

Diese Behauptung laBt sich, wie ich glaube, an dem Beispiel des 
intelligiblen SUbjekts bundig erweisen. KANT hat von diesem Subjekte 
vornehmlich an zwei Stellen gesprochen, einmal in seiner Kritik der reinen 
Vernunft in dem Abschnitt "Moglichkeit der Kausalitat durch Freiheit" 
und in seiner Erlauterung der "kosmologischen Idee einer Freiheit", und 
dann in seiner Kritik der praktischen Vernunft in dem Abschnitt "Kritische 
Beleuchtung der Analytik der reinen praktischen Vernunft". Ich setze 
die beiden wichtigen Abschnitte in extenso hierher: 

1ch nenne dasjenige an einem Gegenstande del' Sinne, was selbst nicht Er· 
scheinung ist, intelligibel. Wenn demnach dasjenige, was in der Sinnenwelt als 
Erscheinung angesehen werden mu13, an sich selbst auch ein Vermogen hat, welches 
kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung ist, wodurch es aber doch die Ursache 
von Erscheinungen sein kann, so kann man die Kausalitat dieses Wesens auf zwei 
Seiten betrachten, als intelligibel nach ihrer Handlung, als eines Dinges an sich selbst, 
und als sensibel, nach den Wirkungen derselben, als einer Erscheinung in del' Sinnen· 
welt. Wir wiirden uns demnach von dem Vermogen eines solchen SUbjekts einen 
empirischen, im gleichen auch einen intellektuellen Begriff seiner Kausalitat machen, 
welche bei einer und derselben Wirkung zusammen stattfinden. Eine solche doppelte 
Seite, das Vermogen eines Gegenstandes del' Sinne sich zu denken, widerspricht 
keinem von den Begriffen, die wir uns von Erscheinungen und von einer moglichen 
Erfahrung zu machen haben. Denn da diesen, weil sie an sich keine Dinge sind, 
ein transzendentaler Gegenstand zugrunde liegen muB, del' sie als blo13e Vor
stellungen bestimmt, so hindert ,nichts, daB wir diesem transzendentalen Gegen
stande auBer der Eigenschaft, dadurch er erscheint, nicht auch eine Kausalitat 
beilegen sollten, die nicht Erscheinung ist, obgleich ihre Wirkung dennoch in der 
Erscheinung angetroffen wird. Es muB aber eine jede wirkende Ursache einen 
Charakter haben, d. i. ein Gesetz ihrer Kausalitat, ohne welches sie gar nicht Ursache 
sein wiirde. Und da wiirden wir an einem Subjekte del' Sinnenwelt erstlich einen 
empirischen Charakter haben, wodurch seine Handlungen, als Erscheinungen, durch 
und durch mit anderen Erscheinungen nach bestandigen Naturgesetzen im Zusammen
hange standen und von ihnen, als ihren Bedingungen abgeleitet werden konnten, 
und also mit diesen in Verbindung Glieder einer einzigen Reihe der Naturordnung 
ausmachten. Zweitens wiirde man ihm noch einen intelligiblen Charakter eiuraumen 
mussen, dadurch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der 
aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht und selbst nicht Er
scheinung ist. Man konnte auch den erster.en den Charakter eines solchen Dinges 
in del' Erscheinung, den zweiten den Charakter des Dinges an sich selbst nennen. 
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Dieses handelnde Subjekt wiirde nun nach seinem intelligiblen Charakter unter 
keinen Zeitbedingungen stehen; denn die Zeit ist nur die Bedingung der Erscheinungen, 
nicht aber der Dinge an sich selbst. In ihm wiirde keine Handlung entstehen oder 
vergehen, mithin wiirde es auch nicht dem Gesetze aller Zeitbestimmung, alles 
Veranderlichen unterworfen sein: daB alles, was geschieht, in den Erscheinungen 
(des vorigen Zustandes) seine Ursache antreffe. Mit einem Worte, die Kausalitat 
desselben, sofern sie intelIektuelI ist, stande gar nicht in der Reihe empirischer 
Bedingungen, welche die Begebenheit in der Sinnenwelt notwendig machen. Dieser 
intelligible Charakter konnte zwar niemals unmittelbar gekannt werden, weil wir 
nichts wahrnehmen konnen, als sofern es erscheint; aber er wiirde doch dem 
empirischen Charakter gemaB gedacht werden mussen, so wie wir uberhaupt einen 
transzendentalen Gegenstand den Erscheinungen in Gedanken zugrunde legen 
mussen, ob wir zwar von ihm, was er an sich selbst sei, nichts wissen. 

Nach seinem empirischen Charakter wurde also dieses Subjekt, als Erscheinung, 
allen Gesetzen der Bestimmung nach der Kausalverbindung unterworfen sein, und 
es ware sofern nichts als ein Teil der Sinnenwelt, dessen Wirkungen, so wie jede andere 
Erscheinung, aus der Natur unausbleiblich abflossen. So wie auBere Erscheinungen 
in dasselbe einflOssen, wie sein empirischer Charakter, d. i. das Gesetz seiner Kausalitat, 
durch Erfahrung erkannt ware, mtiBten sich alle seine Handlungen nach N atur
gesetzen erklaren lassen, und alle Requisite zu einer volIkommenen und notwendigen 
Bestimmung derselben muBten in einer moglichen Erfahrung angetroffen werden. 

Nach dem intelligiblen Charakter desselben aber (ob wir zwar davon nichts 
als bloB den allgemeinen Begriff desselben haben konnen) wiirde dasselbe Subjekt 
dennoch von allem Einflusse der Sinnlichkeit und Bestimmung durch Erscheinungen 
freigesprochen werden mussen; und da in ihm, sofern es N oumenon ist, nichts ge
schieht, keine Veranderung, welche dynamische Zeitbestimmung erheischt, mithin 
keine Verknupfung mit Erscheinungen als Ursachen angetroffen wird, so wurde 
dieses tatige Wesen sofern in seinen Handlungen von aller N aturnotwendigkeit, 
als die lediglich in der Sinnenwelt angetroffen wird, unabhangig und frei sein. Man 
wiirde von ihm ganz richtig sagen, daB es seine Wirkungen in der Sinnenwelt von 
selbst anfange, ohne daB die Handlung in ihm selbst anfangt; und dieses wtirde 
gtiltig sein, ohne daB die Wirkungen in der Sinnenwelt darum von selbst anfangen 
diirfen, weil sie in derselben jederzeit durch empirische Bedingungen in der vorigen 
Zeit, aber doch nur vermittelst des empirischen Charakters (der bloB die Erscheinung 
des intelligiblen ist), vorher bestimmt und nur als eine Fortsetzung der Reihe der 
Naturursachen moglich sind. So wiirde denn Freiheit und Natur, jedes in seiner 
vollstandigen Bedeutung, bei eben denselben Handlungen, je nachdem man sie mit 
ihrer intelligiblen oder sensiblen Ursache vergleicht, zugleich und ohne allen Wider
streit angetroffen werden. 

Kritik der reinen Vernunft (Philos. Biblioth., Bd.37) S.473f. 

Die Kategorien der zweiten Klasse (die der Kausalitat und der N otwendigkeit 
eines Dinges) erforderten diese Gleichartigkeit (des Bedingten und der Bedingung 
in der Synthesis) gar nicht, weil hier nicht die Anschauung, wie sie aus einem Mannig
faltigen in ihr zusammengesetzt, sondern nur wie die Existenz des ihr korrespon
dierenden bedingten Gegenstandes zu der Existenz der Bedingung (im Verstande 
als damit verknupft) hinzukomme, vorgestellt werden solIte;und da war es erlaubt, 
zu dem durchgangig Bedingten in der Sinnenwelt (sowohl in Ansehung der Kausalitat 
als des zufalligen Daseins der Dinge· selbst) das Unbedingte, obzwar ubrigens un
bestimmt, in der intelligiblen Welt zu setzen und die Synthesis transzendent zu 
machen; daher denn auch in der Dialektik der reinen spekulativen Vernunft sich 
fand, daB beide dem Scheine nach einander entgegengesetzte Arten, das Unbedingte 
zum Bedingten zu finden, z. B. in der Synthesis der Kausalitat zum Bedingten 
in der Reihe der Ursachen und Wirkungen der Sinnenwelt die Kausalitat, die weiter 
nicht sinnlich bedingt ist, zu denken, sich in der Tat nicht widerspreche, und daB 
dieselbe Handlung, die als zur Sinnenwelt gehorig jederzeit sinnlich bedingt, d. i. 
mechanisch notwendig ist, doch zugleich auch, als zur Kausalitat des handeln
den Wesens, sofern es zur intelligiblen Welt gehorig ist, eine sinnlich unbedingte 
Kausalitat zum Grunde haben, mithin als frei gedacht werden konne. Nun 
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kam es bloB darauf an, daB dieses Konnen in ein Sein verwandelt wiirde, d. i. 
daB man in einem wirklichen Falle gleichsam durch ein Faktum beweisen konne, 
daB gewisse Handlungen eine solche Kausalitat (die intelIektuelIe, sinnlich un
bedingte) voraussetzen, sie mogen nun wirklich oder auch inur geboten, d. i. 
objektiv praktisch notwendig sein. An wirklich in der Erfahrung gegebenen Hand
lungen, als Begebenheiten der Sinnenwelt, konnten wir diese Verkniipfung nicht 
anzutreffen hoffen, weil die Kausalitat durch Freiheit immer auBer der Sinnenwelt 
im Intelligiblen gesucht werden muB. Andere Dinge auBer den Sinnenwesen sind 
uns aber zur Wahrnehmung und Beobachtung nicht gegeben. Also blieb nichts 
iibrig, als daB etwa ein unwidersprechlicher, und zwar objektiver Grundsatz der 
Kausalitat, welcher alle sinnliche Bedingung von ihrer Bestimmung ausschlieBt, 
d. i. ein Grundsatz, in welchem die Vernunft sich nicht weiter auf etwas anderes 
als Bestimmungsgrund in Ansehung der Kausalitat beruft, sondern den sie durch 
jenen Grundsatz schon selbst enthaIt, und wo sie also als reine Vernunft selbst 
praktisch ist, gefunden werde. Dieser Grundsatz aber bedarf keines Suchens und 
keiner Erfindung; er ist langst in alIer Menschen Vernunft gewesen und ihrem Wesen 
einverleibt und ist der Grundsatz der Sittlichkeit. Also ist jene unbedingte Kausalitat 
und das Vermogen derselben, die Freiheit, mit dieser aber ein Wesen (ich seIber), 
welches zur Sinnenwelt gehort, doch zugleich als zur intelligiblen gehorig nicht bloB 
unbestimmt und problematisch gedacht (welches schon die spekulative Vernunft 
als tunlich ausmitteln konnte), sondern sogar in Ansehung des Gesetzes der 
Kausalitat. bestimmt und assertorisch erkannt, und so uns die Wirklichkeit der 
intelligiblen Welt, und zwar in praktischer Riicksicht bestimmt gegeben worden, 
und diese Bestimmung, die in theoretischer Absicht transzendent (iiberschwenglich) 
sein wiirde, ist in praktischer immanent. Dergleichen Schritt aber konnten wir in 
Ansehung der zweiten dynamischen Idee, namlich der eines notwendigen Wesens, 
nicht tun. Wir konnten zu ihm aus der Sinnenwelt ohne Vermittlung der ersteren 
dynamischen Idee nicht hinaufkommen. Denn wollten wir es versuchen, so miiBten 
wir den Sprung gewagt haben, alles das, was uns gegeben ist, zu verlassen und uns 
zu dem hinzuschwingen, wovon uns auch nichts gegeben ist, wodurch wir die Ver
kniipfung eines solchen intelligiblen Wesens mit der Sinnenwelt vermitteln konnten 
(weil das notwendige Wesen als auBer uns gegeben erkannt werden solIte); welches 
dagegen in Ansehung unseres eigenen Subjekts, sofern es sich durch das moralische 
Gesetz einerseits als intelligibles Wesen (vermoge der Freiheit) bestimmt, anderer
seits als nach dieser Bestimmung in der Sinnenwelt tatig selbst erkennt, wie jetzt 
der Augenschein dartut, ganz wohl moglich ist. Der einzige Begriff der Freiheit 
gestattet es, daB wir nicht auBer uns hinausgehen dUrfen, urn das Unbedingte 
und Intelligible zu dem Bedingten und Sinnlichen zu finden. Denn es ist unsere 
Vernunft seIber, die sich durchs hochste und unbedingte praktische Gesetz und das 
Wesen, das sich dieses Gesetzes bewuBt ist (unsere eigene Person), als zur reinen 
Verstandeswelt gehorig, und zwar sogar mit Bestimmung der Art, wie es als ein 
solches tatig sein konne, erkennt. So laBt sich begreifen, warum in dem ganzen 
Vernunftvermogen nur das Praktische dasjenige sein konne, welches uns iiber die 
Sinnenwelt hinaushilft und Erkenntnisse von einer iibersinnlichen Ordnung und 
Verkniipfung verschaffe, die aber ebendarum freilich nur so weit, als es gerade fUr 
die reine praktische Absicht notig ist, ausgedehnt werden konnen. 

Kritik der praktischen Vernunft (Philos. Biblioth., Bd. 38). Kritische Beleuchtung 
der Analytik der reinen praktischen Vernunft S. 134f. 

Hier haben wir zunachst einmal festzustellen, daB die Art, wie KANT 

in der Kritik der reinen Vernunft das Intelligible feststellt, verschieden ist 
von der Art dieser Feststellung in der Kritik der praktischen Vernunft. 
Wahrend er in der reinen Vernunft sagt: "Dieser intelligible Charakter 
konnte zwar niemals unmittelhar gekannt werden, weil wir nichts wahr
nehmen konnen, als sofern es erscheint; aber er wiirde doch dem empirischen 
Charakter gemaB gedacht werden mussen, so wie wir uberhaupt einen 
transzendentalen Gegenstand den Erscheinungen in Gedanken zugrunde 
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legen mussen, ob,wir zwar von ihm, was er an sich selbst sei, nichts wissen." 
Wahrend er also hier erklart, daB dieser intelligible Charakter gedacht 
werden miiBte, redet er vom Intelligiblen in der Kritik der praktischen 
Vernunft so: "Also ist jene unbedingte Kausalitat und das Vermogen 
derselben, die Freiheit, mit dieser aber ein Wesen (ich seIber), welches zur 
Sinnenwelt gehort, doch zugleich als zur intelligiblen gehorig nicht blofJ 
unbestimmt und problematisch gedacht (welches schon die spekulative Ver
nunft als tunlich ausmitteln konnte), sondern sogar in Ansehung des 
Gesetzes ihrer Kausalitat bestimmt und assertorisch erkannt, und so uns die 
W irklichkeit der intelligiblen Welt und zwar in praktischer Rucksicht 
bestimmt gegeben worden, und diese Bestimmung, die in theoretischer 
Absicht transzendent (uberschwenglich) sein wiirde, ist in praktischer 
immanent." KANT geht also in seiner Kritik der praktischen Vernunft, die 
vornehmlich auch mit der unmittelbaren Erfahrung des Menschen als 
sittlich frei bestimmender Personlichkeit sich beschii.ftigt, weiter und 
erklart hier, daB uns die Wirklichkeit der intelligiblen Welt bestimmt 
gegeben worden ist, und daB sie in praktischer Rucksicht, d. h. auf Grund 
der unmittelbaren Erfahrung des sittlich handelnden Menschen immanent, 
d. h. letzten Endes uns doch unmittelbar zuganglich ist. Es ist wichtig 
zum Verstandnis der ganzen Philosophie KANTs, dies im Auge zu behalten: 
Sein unmittelbarer und fur ihn absolut sicherer Zugang zur intelligiblen 
Welt war seine sittliche Erfahrung. An diesem Punkte trat ihm ein - von 
der theoretischen Vernunft her gesehen - Transzendentes als Immanentes 
entgegen; anders ausgedruckt, als sittlich erlebender Mensch erfafJte er sick 
als intelligibles Subjekt, d. h. als ein Wesen letztkiniger Art, als ein "ewiges 
Selbst". Damit aber war ihm auch die Wirklichkeit der intelligiblen Welt, 
d. h. der Welt letzthiniger Realitat, zu welcher das intelligible Subjekt 
gehort, bestimmt gegeben. Es ist darum durchaus folgerichtig, wenn 
KANT bei der Beschreibung des Charakters dieses intelligiblen Subjekts 
zu wortlich ungefahr denselben Ausdrucken kommt wie die indo-arische 
Lehre bei der Beschreibung des atman und puru~a. Dieses Subjekt "muB 
von aIlem Einflusse der Sinnlichkeit und Bestimmung durch Erscheinungen 
freigesprochen werden", ganz wie dies mit Beziehung auf den purusa und 
atman geschieht, der nirguf!a ist, d. h. nicht den Wiinschen und Begierden 
und ihren Gesetzen unterworfen. In diesem inteIligiblen Subjekte "geschieht 
fernerhin keine Veranderung, welche dynamische Zeitbestimmung er
heischt". So auch geschieht im purusa nichts, er verandert sich nicht, er 
wandelt sich nicht, er ist iiber die drel Zeiten, iiber aIle Raumbestimmung 
erhaben. 1m intelligiblen Subjekt wird weiter "keine Verknupfung mit 
Erscheinungen als Ursachen angetroffen". Es ist also von aIler Natur
notwendigkeit unabhangig und frei; wiederum Bestimmungen, die durch
aus auf den pur~a zutreffen, der ja dem Naturwalten der prak1:ti mit 
ihren GesetzmaBigkeiten als der ganz andere gegeniibersteht. Das intelli
gible Subjekt "fangt seine Wirkungen in der Sinnenwelt von selbst an, 
ohne daB die Handlung in ihm selbst anfangt". Der puru~a ist karanpm, 
d. h. Ursache der Bewegungen in der Erscheinungswelt (das Urselbst die 
Ursache der Welt uberhaupt) und doch hat er keinen Verursacher, er ist 
selbst Anfang, in dem nichts anfangt. Dabei ist dieses intelligible Subjekt 
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unbedingt Irei und selbstmiichtig. Dies ist der iitman als svayambhu, wie 
wir ihn schon im Atharva-Veda angetroffen haben. Der Unters~hied, auf 
den hier hinzuweisen ist, ist nur der, daB ftir KANT diese Freiheit und 
Selbstmachtigkeit sich in der sittlichen Entscheidung zeigt oder vor
nehmlich zeigt, wahrend sie in der indo-arischen Lehre vom Selbste 
allgemein behauptet wird; der Grundcharakter des iitman und purUlfa ist 
Selbstmachtigkeit in jeder Hinsicht. Aber auch in der ganzen Art, wie das 
Selhst mit der Erscheinungswelt verbunden ist, zeigt sich die innige Verwandt
schaft zwischen iitman-puru~a und dem intelligiblen Subjekt. Das intelli
gible Subjekt steht nicht isoliert ftir sich in einer Welt der Ideen, sondern 
es ist "als Erscheinung" allen Gesetzen der Bestimmung nach der Kausal
verbindung unterworfen; es ist insolern nichts als ein Teil der Sinnenwelt. 
Es mfiBten sich seine Handlungen nach Naturgesetzen erklaren lassen, 
wenn man in dieses Getriebe voll hineinsahe. So auch ist iitman-purutta 
Menschenwesen in der Erscheinung dadurch, daB er durch die Innenwelt 
(citta) und ihre Bewegungen, sowie durch seinen Korper in den Gesamtlauf 
der prak,!ti eingeffigt ist. In diesem Gesamtlauf wirkt z. B. das Karma
Gesetz, d. i. das Gesetz der Entsprechung von Tat und Wirkung. Als 
Erscheinungswesen ist das Selbst dieser GesetzmaBigkeit unbedingt unter
worfen. Trotzdem ist atman-purusa imstande, durch seine Freiheit und 
Selbstmachtigkeit, sob aId die wahre Erkenntnis durchbricht, dieser Gesetz
maBigkeit als unabhangig Erkennender und Handelnder sich gegenfiber zu 
stellen, so wie das intelligible Subjekt trotz seines Einbezogenseins in die 
Kausalverbindung frei entscheiden und handeln kann. Es ist durchaus 
dieselbe Antinomie, dieselbe, rein begrifflich-Iogisch nicht auflosbare Ent
gegensetzung, die aber doch irgendwie in dem einheitlich gebauten und 
handelnden Menschenwesen aufgehoben wird, genau wie die Entgegen
setzung zwischen KANTs intelligiblem Subjekt, dem Noumenon und der 
Erscheinungswelt; rein theoretisch betrachtet stehen sich die beiden un
vereinbar gegenfiber und sind doch eine Einheit in praktischer Hinsicht, 
d. h. in der sittlichen Freiheit. 

So kommt auch bei KANT dem Menschen ein letzthinig metaphysischer 
Charakter zu. Vom atman-puru~a ist ausgesagt, daB er in seinem Charakter 
als Transzendenter ewig, todlos, der letzten Realitat gleich, ja mit ihr 
identisch sei. Die Auffassung KANTs vom intelligiblen Subjekt weist, wenn 
man vor Folgerungen nicht zurftckschreckt und dem metaphysischen Zuge 
in den Aussagen fiber den Charakter des intelligiblen Subjektes gefolgt 
wird, durchaus in dieselbe Richtung. Philosophieren innerhalb des indo
germanischen Bereiches ffthrt immer zum selben Ziele: zu der Erkenntnis 
der durchgangigen Einheit von letzter Wirklichkeit, Welt und Mensch, die in 
der Tiefenerfahrung des Menschen, sei es nun im Bereich der theoretischen 
Anschauung, der mystischen Einkehr oder der sittlichen Entscheidung und 
des sittlichen Wirkens ergriffen wird. 
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I. Das Gegensatzproblem bei HEGEL. 

1. Die mystisch-religiosen Wurzeln der HEGELSchen Philosophie. 

HEGEL nennt in einem Brief vom 31. August 1795 eines seiner Haupt
probleme dies, "was es heiBen konne, sich Gott zu nahern". In diesem 
Selbstzeugnis spricht sich eine fiir das Gesamtverstandnis von HEGELs 
Philosophie wichtige Tatsache aus: an dem philosophischen Urerlebnis 
hat der homo religiosus in HEGEL gleichen Anteil wie der homo meta
physicus. Um sich eine Anschauung von diesem philosophisch-religiosen 
Erlebnisursprung zu verschaffen, ist es notig, auf die Anfange von' HEGELs 
personlicher Entwicklung, auf seine historisch-theologischen Jugend
schriften zuriickzugehen 1. 

Die Grundlage bildet eine ihrem Kerne nach mystische Idee des Lebens. 
Leben ist ein Zusammenhang "von unendlicher Mannigfaltigkeit, un
endlicher Entgegensetzung und unendlicher Beziehung". Jedes Einzelsein 
in der allumfassenden Totalitat ist selbst wieder "eine unendliche Viel
heit, weil es lebendig ist". In diesem Zusammenhang des alleinen Lebens 
besteht metaphysische Gleichheit zwischen Ganzem und Teil: "Nur von 
Objekten, von Toten, gilt es, daB das Ganze ein anderes ist als die Teile, 
im Lebendigen hingegen der Teil desselben ebensowohl und dasselbe 
Eins, als das Ganze." Aber die Ganzheit bleibt nicht unversehrt bestehen; 
die Verletzung des unendlichen Lebens durch ZerreiBung seiner anfanglich
unmittelbaren Einheit ist unvermeidlich. Damit ist der Unterschied zu 

1 H. NOHL: HEGELS theologische Jugendschriften, Tubingen 1907; W. DILTHEY: 
Die Jugendgeschichte HEGELs, Ges. Schriften, Bd.4; TH. L. HAERING: HEGEL, 
sein Wollen und sein Werk, Bd. 1. 1933. 
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dem schwarmerischen Harmonieideal des asthetischen Panthe'ismus gesetzt, 
der tragische Grundton ist mit aufgenommen. Die beiden Grundzustande 
innerhalb der Lebenstotalitat sind Trennung und Einung, Entgegensetzung 
und Versohnung. Die Anschauungen des jungen HEGEL sind eng ver
wandt mit denen des Freundes HOLDERLIN: "Versohnung ist mitten im 
Streit und alles Getrennte findet sich wieder". AIle Loslosung eines Teils, 
eines Sonderseins vom Gauzen ist Schmerz, Unseligkeit, Leiden - "die 
Not ist ein Zustand der Zerrissenheit". Nur die Liebe vermag die Ent
zweiung wieder aufzuheben: "In der Liebe ist das Getrennte noch, aber 
nicht mehr als Getrenntes, vielmehr als Einiges, und das Lebendige fiihlt 
das Lebendige. In der Liebe ist das Gauze nicht als in der Summe vieler 
Besonderer, Getrennter enthalten. In ihr findet sich das Leben selbst, 
als eine Verdoppelung seiner selbst und Einigkeit desselben." 

Der religiose Ursprung bedingt eine "anthropologische", d. h. an 
menschlich-allgemeinen Problemen orientierte Einstellung des Denkens. 
Es geht um Seelenverfassungen und Gemiitszustande, um deren innere 
Zusammenhange und Wandlungen. Aber HEGELS Stellung zur Sphare 
des Menschlichen tragt von Anfang an charakteristische Merkmale: die 
Einzelseele und ihre inneren Erlebnisse treten zuriick; die Formen des 
iiberindividuellen Lebens, wie sie sich im Zusammenhang von Mensch 
und Ge8chichte entfalten (d. h. also der spater als "objektiver Geist" be
zeichnete Bereich), stehen im Vordergrund. Innerhalb der geschichtlichen 
Welt aber ist es das religio8e Bewu(jt8ein, in dessen Verwirklichungsweisen 
er sich forschend versenkt. Ein bestimmter religionsgeschichtlicher Vor
gang von welthistorischen MaBen wird ihm zum Urphanomen, an dem er 
die Grundbeziehungen seiner Lebensmetaphysik in concreto erfiillt findet: 
es ist der Ubergang von der hellenischen zur jiidischen und zur christlichen 
Religion. 

Die erste typische Gestalt findet er im Griechentum auf den Hohe
punkten seiner sittlich-politisch-religiosen Entwicklung l . Die wesentlich 
aus der Phantasie geborene griechische Naturreligion bringt eine bestimmte 
menschliche Gemiitsverfassung ZUlli Ausdruck: er sieht darin die naiv
unbefangene Einheit des Menschen mit sich selbst, mit der Natur, mit 
den politischen Formen seines Gemeinschaftslebens. Die griechische Welt 
entspricht der metaphysischen Ausgangsstellung: der ungebrochenen, 
unreflektierten Einheit des Allebens; es ist der "Genius der Unschuld", 
der sich in der Religiositat der Griechen verkorpert. Die zweite Phase 
in der Religionsentwicklung ist fiir HEGEL die judi8che Religion, die ihm 
"eine Religion aus dem Ungliick und fiir das Ungliick" ist. Sie entspricht 
dem zweiten metaphysischen Grundzustand: der Spaltung und Ent
zweiung des Lebens in sich selbst. Gott und Natur sind getrennt, das 
Heilige ist auBerhalb der menschlichen Seele. Der jiidische Gott wohnt 
in ewiger Tran8zendenz, hier ist "das Geheimnis etwas durchaus Fremdes, 
in das kein Mensch eingeweiht wurde, von dem er nur abhangen konnte." 
Wo die Einheit zerrissen ist, gibt es nur Verhaltnisse der Uber- und Unter
ordnung: Herrschaft und Knechtschaft, Gesetz und Dienst, Gebot und 

1 Wieweit HEGELS Auffassung der griechischen Religiositat vom Geiste des 
18. Jahrhunderts bestimmt ist, bleibe hier unberucksichtigt. 
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Unterwerfung. ,.Gott ist der Herr, alles euer Tun entweder sein Dienst 
oder Euer GenuB, den er Euch erlaubt." Den gleichen Typus der un
bedingten Entgegensetzung zweier Willen, der "Unterjochung des Einzelnen 
unter das Allgemeine" wie beim Mosaismus findet HEGEL in kiihner Zu
sammenschau der Prinzipien iiber die Epochen hinweg in KANTs Gesetzes
moral. Die schroffe Entgegensetzung von Pflicht und Neigung, Vernunft 
und Sinnlichkeit in KANTs Ethik zerreiBt nicht nur die "Einigkeit des 
ganzen Menschen", sondern zerstort auch die wahre Sittlichkeit. 

Die dritte Phase, die Wiedervereinigung des Getrennten, verwirklicht 
sich im Ghristentnm, in der Religion der Versohnung von Gott und Mensch. 
Die Gottessohnschaft Jesu ist hochste Verwirklichung einer Wesenseinheit, 
nicht einer "Einheit, die nur ein Gedachtes" ist, sondern "eine lebendige 
Beziehung Lebendiger, gleiches Leben". Die Versohnung wird nur in 
der Liebe vollbracht, aber sie ist kein Ausloschen, sondern ein Bewahren 
der Unterschiede. Die christliche Religion ist BewuBtsein des Gottlichen 
im Menschen: "Liebe kann nur stattfinden gegen das Gleiche, gegen den 
Spiegel, gegen das Echo unseres Wesens." 

In dieser religionsgeschichtlichen Intuition ist irn Keirn schon das 
Prinzip der Dialektik enthalten, freilich vollig unbeengt von der Schale 
strenger, eigensinniger Begrifflichkeit. Denn dieser Wandel der religiosen 
Grundformen ist zugleich Spiegelung metaphysisch-iiberzeitlicher Ver
haltnisse wie zeitlich-wirkliche Abfolge; er bezeichnet das Vorriicken von 
einem gegebenen zu einem neuen geschichtlichen Gesamtzustand, das durch 
Trennung, Entgegensetzung, Wiedervereinigung hindurchgeht und das 
einem besonderen Werdegesetz, einer eigenen immanenten Notwendigkeit 
untersteht. 

Neben dem religios-metaphysischen Ursprungsmotiv ist fiir die An
fange von HEGELs Denken ein weiteres Moment von Bedeutung: das 
Strebennacheiner hoherenLogik, durch die sich das abstrakte, formalistische 
Aufklarungsdenken iiberwinden lieBe. In gewissem Sinn ist aber dies 
zweite Motiv eine Ubertragung der metaphysischen Grundeinsichten in 
die Sphare des Theoretisch-ErkenntnismaBigen l • Das "Reflexionsdenken" 
ist scheidende, zerlegende, trennende Tatigkeit schlechthin: "Durch die 
Verstandeseinheit werden die Getrennten als Getrennte gelassen." So 
muB sich das unendliche Leben, das ja Vereinigung aller Sondergestalt 
und Gegensatzlichkeit in einer Totalitat ist, jeder Bewaltigung durch das 
Denken entziehen. Zwischen Subjekt und Objekt erheben sich Mauern, 
Logik und Metaphysik sind schlechthin getrennte Bereiche. Der auf
geklarte Verstand ist durch eine Verstandnislosigkeit gegeniiber den 
Paradoxien der Wirklichkeit ausgezeichnet. Nie kann er es z. B. fassen, 
daB der Mensch beides sei: individuiert und allgemein, in der Vereinzelung 
und in der Verbundenheit stehend. Jenes hohere Denken aber, wie es 

1 HEGEL entdeckt die wesentlichen logischen Beziehungen zuerst irn Raurne 
der religiosen Problematik; z. B. wird das Beharren beim abstrakten Identitats
prinzip, wodurch "die absolute Trennung, das Toten, zurn Hochsten des Geistes" 
erhoben wird, an der Trinitatslehre, an der Auslegung des Johannes-Evangeliums, 
an der Christologie (vor aHem an der Lehre von den zwei N aturen) in seiner Be
deutung erkannt. 
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sich dem jungen HEGEL von der Ganzheit des Lebens her aufzuschlieBen 
beginnt, 'begreift das Geheimnis dieses Zugleich: der Mensch "ist nur, 
insofern das All des Lebens geteilt ist, er der eine Teil, alles Ubrige der 
andere Teil, er ist nur, insofern er kein Teil ist und nichts von ihm ab
gesondert. " 

Die positive Erganzung des Verstandesdenkens durch die Idee des 
"spekulativen" oder des Vernunfterkennens fallt zwar in eine spatere 
Periode 1, aber zweckmaBigerweise ist die fUr HEGELs spateres gesamtes 
Schaffen maBgebende Unterscheidung zwischen der Verstandes- und der 
Vernunftfunktion schon hier anzufiihren. Das Vernunftdenken ist seinem 
Wesen nach vermittelnd, vereinigend, beziehungstiftend: "Der Kampf 
der Vernunft besteht darin, das, was der Verstand fixiert hat, zu iiber
winden." Der Verstand verfehlt immer das Ganze, die lebendig-konkrete 
Einheit, er erfaBt nur ein Neben- und Auseinander von Teilen. Das 
"rasonnierende" Verstandeserkennen lost jedes Konkrete auf in die ab
strakte Allgemeinheit des Begriffes einerseits, in die Mannigfaltigkeit der 
Unterschiede andererseits; hier wird "das Allgemeine formell genommen, 
und nooen das Besondere gestellt. . . .. Solche Stellung wiirde bei Gegen
standen des gemeinen Lebens von selbst als unangemessen und ungeschickt 
auffallen, wie wenn z. B. einer, der Obst verlangte, Kirschen, Birnen, 
Trauben usf. ausschliige, weil sie Kirschen, Birnen, Trauben, nicht aber 
Obst seien." ' Dagegen vertritt die Vernunft das Prinzip der Totalitat, 
das Vernunftdenken erfaBt seinen Gegenstand als "in sich konkret", d. h. 
als ein die Unterschiede ein-, nicht sie ausschlieBendes Ganzes. 

Die Unterscheidung des Verstandes- und des Vernunfterkennens ent
halt noch eine weitere Bestimmung, in der zugleich ein besonderer Wesens
zug des deutschen Geistes zum Ausdruck kommt. NIETZSCHE hat diesen 
Zug scharf bezeichnet: "Wir Deutsche sind Hegelianer, auch wenn es nie 
einen HEGEL gegeben hatte, insofern wir (im Gegensatz zu allen Lateinern) 
dem Werden, der Entwicklung instinktiv einen tieferen Sinn und reicheren 
Wert zumessen als dem, was ,ist', - wir glauben kaum an die Berechtigung 
des Begriffes 'Sein'." Die abstrakten Begriffe des Verstandes in ihrer 
starren Sichselbstgleichheit sind nach HEGELs Uberzeugung unfahig, jenes 
wesentliche Moment alles Wirklichen: die Dynamik des Geschehens, der 
Bewegung, des Werdens, den ewigen "ProzeB"-Charakter des Lebens 
wiederzugeben. "Endliche Kategorien sind fUr das Lebendige zu schlecht." 

Aus dieser Einsicht erwachst aber fill das metaphysische Wollen eine 
ungeheure Forderung: die Formen und Mittel des Erkennens der Dynamik 
des Lebens anzupassen, die rationalen Funktionen so zu steigern und zu 
erweitern, daB sie das Irrationale alles Werdens und Sichwandelns zu 
greifen fahig willden. Es ist dieselbe grundsatzliche Scheidung, wie sie 
GOETHE vor Augen hatte: "Die Vernunft in ihrer Wendung zum Gottlichen 
hat es nur mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verstand mit 

1 In den Jugendschriften sind nur Ansatze zur Ausbildung einer neuen Logik 
sichtbar, aber in der ersten von HEGEL selbst veroffentlichten Schrift fiber die 
Differenz des FICHTEschen und SCHELLINGSchen Systems der Philosophie von 1801 
steht der Gegensatz Verstand - Vernunft, der die vollige Ineinssetzung von Logik 
und Metaphysik vorbereitet, schon fest. 
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dem Gewordenen,. Erstarrten, daB er es niitze." Dieser Durchbruch aus 
dem Kreise des abstrakten Denkens zum Reich des Lebendigen hin hatte 
aber eines zur Voraussetzung: daB sich alle die Gegensatze, die der Verstand 
aufrichtet, nicht als Schranke des erkennenden Geistes, sondern gerade 
als Mittel und Gewahr seiner eigenen Lebendigkeit begreifen lieBen. Damit 
ist aber abermals das groBe Grundthema der Dialektik angeschlagen, 
und zwar von jenem Prinzip aus, das - wiederum nach NIETZSCHE - als 
"der eigentlich deutsche Fund und Wurf im groBen Reich philosophischer 
Formeln" anzusehen ist: dem der Entwicklung. 

In voller Klarheit wird schon in der Schrift von 1801 der ganze Fragen
komplex - Wesensunterschied von Verstand und Vernunft, Hinordnung 
der Vernunft auf das Leben in seiner metaphysisch verstandenen Totalitat, 
Zusammenhang des Vernunfterkennens mit dem Problem der Gegen
satze - zusammengefaBt: das "Interesse der Vernunft, festgewordene 
Gegensatze aufzuheben, hat nicht den Sinn, als ob sie sich gegen die 
Entgegensetzung und Beschrankung iiberhaupt setzte; denn die not
wendige Entzweiung ist ein Faktum des Lebens, das ewig entgegen
setzend sich bildet: und die Totalitat ist, in der hochsten Lebendigkeit, 
nur durch Wiederherstellung aus der hochsten Trennung moglich." 

2. Die Problematik von "Geist" und "Leben". 
Aus dem Drang zur Uberwindung der Ethik des Gesetzes und der 

formalistischen Logik, die ihm eine Logik des Toten ist, erwachst des 
jungen HEGEL Metaphysik des Lebens, die zugleich eine Philosophie der 
Versohnung und der Liebe ist. Dem Uberwiegen des religiosen Interesses 
in der ersten Periode seines philosophischen Schaffens entspricht der 
machtige EinfluB, den das Studium der Bibel, der hellenistischen und der 
deutschen Mystik auf die Entwiirfe seiner Jugendschriften ausgeiibt hat. 
So geht vor aHem eine wichtige Verbindung grundlegender Begriffe auf 
das Vorbild neutestamentlichen Denkens zuriick: zu den ersten beiden 
Hauptbegriffen des Lebens und der Liebe tritt als dritter der des Geistes. 
1m Systemfragment vom 14. September 1800 heiBt es: "Das unendliche 
Leben kann man einen Geist nennen, im Gegensatz zu der abstrakten 
Vielheit, denn Geist ist die lebendige Einheit des Mannigfaltigen ..... , 
nicht im Gegensatz gegen dasselbe als von ihm getrennte, tote, bloBe 
Vielheit; denn alsdann ware er die bloBe Einheit, die Gesetz heiBt und ein 
bloB Gedachtes, Unlebendiges ist. Der Geist ist belebendes Gesetz in 
Vereinigung mit dem Mannigfaltigen, das alsdann ein belebtes ist." 

Kaum ein Begriff in der christlich-abendlandischen Welt ist so beladen 
mit schwerer Problematik wie der des Geistes. Diese Problematik beruht 
wesentlich darin, daB zwei Strome wesensverschiedener Uberlieferung 
in die Idee des Logos einmiinden; die antike wie die christliche Erlebnis
welt haben an ihr teil. Fiir die antike Wissenschaft und Weltweisheit 
ist das Gesetz des iiberpersonlichen Logos giiltig, der wesentlich Denken, 
Erkennen, selbstgenugsame {}s{J)(!{a ist. Fiir die griechische Philosophie 
ist die wahre Wirklichkeit in der Formkraft des ')!oiJ~ beschlossen und die 
hochste, reinste Wirklichkeit in dem vom Stoff vollig gelosten, sich seIber 

Komplexe Psychologie. 16 
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denkenden Denken (vo1JOtC; vo~oewc;). FUr ARISTOTELES ist das eigentlich 
Gottliche'in Gott die denkende Vernunft, die sich selbst zum Gegenstand 
hat. Der christliche Logos ist nicht das farblos reine Denken, nicht der 
abstrakte, d. h. von der Welt sich abwendende, zum Zeitlos-Immerseienden 
emporgehobene Geist. Nicht der form-, sondern der fleischgewordene Logos 
ist christlicher Urgedanke. Der Geist ist lebendigmachende (TO nvevpa 
TO Cwonowv,') , schopferische Kraft (creator spiritus), deren Umfang nicht 
auf das unpersonlich Ideenhafte eingeschrankt ist, sondern die profunditas 
des Gemutes, des cor humanum (Augustin), die Fulle personlich-konkreter 
Innerlichkeit in sich begreift. In die christliche Konzeption des Geistes 
gehort nicht die sich von der Welt abwendende, sondern die zur Schopfung 
sich liebend hinneigende Gebarde Gottes, daher dem christlichen Logos 
das vereinigende, die Trennungen uberwindende, die Teile zum Ganzen 
zuruckfuhrende Element innewohnt. 

Der Bau der abendlandischen Philosophie und Wissenschaft ruht auf 
beiden Saulen, auf christlichem Seelentum und auf rationalen Form
prinzipien des antiken Denkens. In der Entwicklung der hochsten Vor
stellungen der abendlandischen Kultur kommt die stete Spannung zwischen 
diesen beiden tragenden GroBen zum Ausdruck. Aber in dem wechsel
vollen Ringen um ausgleichende Durchdringung tritt immer wieder die 
Ubermacht des Logos im antiken Sinn mit seinem Prim at der Erkenntnis 
und des Wissens zutage. Er ist der Starkere, denn er ist die Macht, die 
"von dieser Welt" ist. Die immer mehr zur reinen Verweltlichung drangende 
Rationalisierungstendenz bestimmt den Gesamtstrom des abendlandischen 
Geschichtsgeschehens am starksten in seinem Lauf. Das mystische Denken, 
das stets mit der Idee des schopferisch-lebendigen Geistes verbunden ist, 
fehIt im Abendland nie, aber es ist immer das unter der Oberflache 
Wirkende. Was das Gesicht der Hauptsache nach bestimmt, ist der selbst
genugsame denkende Geist: es ist im Mittelalter die auf ARISTOTELES auf
bauende Philosophie der Scholastik, es ist in der Neuzeit das lumen naturale 
der menschlichen Vernunftkraft, das schlieBlich an die Stelle Gottes 
selbst zu treten scheint. 

1m Werke HEGELs hat sich diese schicksalsmaBige Verflechtung, hat 
sich die tiefe Zweideutigkeit des abendlandischen Geistbegriffs noch einmal 
auf eigentulllliche Weise verwirklicht. In die anfangliche Verehrung des 
unendlichen Lebens, der Totalitat, die aIle ihre Glieder noch in der auBersten 
Trennung zu umfangen und zu binden vermag, dringt der Kult des nur 
Gedachten, die antike Gleichsetzung von Sein und Denken ein. Die 
aristotelische Linie schlagt, wie ehedem in der mittelalterlichen Philo
sophie, wieder durch. FUr die Bestimmung des Absoluten wird schlieBlich 
wieder die antike Formel maBgebend: es ist "die sich selbst denkende 
Idee, und zwar hier als denkende, als logische Idee". Gott ist in dem 
abgeschlossenen ,System HE GELs wieder zur theoretisch faBbaren Spitze 
einer Begriffshierarchie geworden - das hochste Sein ist reinstes Denken. 

Den Beginn des Weges bezeichnet die vorher erwahnte, gleichsam mehr 
vortastende Formulierung: "Das unendliche Leben kann man einen Geist 
nennen ..... " In der fortschreitenden gedanklichen Auseinandersetzung 
aber kehrt sich das Verhaltnis von Geist und Leben um: der Geist ist es, 
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der selbst - vetmoge der ihm innewohnenden logischen Dynamik - als 
Lebendiges zu betrachten ist. Schon in der Jenenser Logik heiBt es: 
"Leben nennen wir den absoluten Geist nach seiner Idee oder Beziehung 
auf sich selbst." In den systematischen Hauptschriften (Logik und 
Enzyklopadie) aber wird das Lebendige vollends und geradezu als jener 
"ProzeB des ZusammenschlieBens mit sich selbst", der in der Selbst
bewegung der Idee sein Vorbild hat, definiert. Das Leben als solches 
ist gleichsam nur noch von Gnaden der Idee 1. Es ist ein wichtiges Symptom, 
daB HEGEL seine Enzyklopadie mit jener Stelle aus der Metaphysik des 
ARISTOTELES (XII, 7) schlieBt, in der der entscheidende Satz steht: fJ yae 
'Poi) ivieyeta Cror] ("denn die Wirksamkeit des denkenden Geistes ist 
Leben"). 

Die enge Verklammerung der Begriffe Leben, Liebe, Geist, die das 
Wesen der Ursprungskonzeption in den Jugendschriften ausgemacht hat, 
lost sich auf; der Begriff des Geistes (des denkenden Geistes) ruckt auf den 
hochsten Platz: "Gott ist mehr als lebendig, er ist Geist." Nicht mehr 
die Anschauung eines AIls des Lebens, sondern der Gedanke einer sich 
zum Universum entfaltenden absoluten Vernunft vermittelt die GewiB
heit eines g'P xal '!rEi'll. So ist der Vernunftgott des ARISTOTELES, der "un
bewegte Beweger", wieder neu erstanden; denn mit ihm wesensgleich ist 
die Idee HEGELs, die "in sich pulsiert, ohne sich zu bewegen". Die Wissen
schaft der reinen Idee, die HE GELs Logik ausfuhrt, hat die Bedeutung einer 
"Darstellung Gottes ..... , wie er in seinem ewigen Wesen vor der Er
schaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist." 

Der ganze Vorgang, der fUr die Entwicklung von HEGELs Grund
gedanken entscheidend ist: die Verschiebung des Schwergewichts vom 
Wirklichen zum Gedachten, vom Leben zur Idee, ist durch diesen Uber
blick zunachst nur in seiner allgemeinsten Bedeutung gekennzeichnet 
worden. Wie er sich im einzelnen in der Struktur des Philosophischen 
auBert, lehrt am besten die Betrachtung des Herzstuckes der HEGELSchen 
Philosophie, der Dialektik. 

3. Die Logisierung des Gegensatzproblems in der Dialektik. 

Durch die Vertiefung in das menschlich-geschichtliche Leben und seinen 
Gestaltwandel hatte HEGEL einen Weg zur Uberwindung des "endlichen 
Erkennens" und der abstrakt-formalistischen Logik entdeckt. Die Wand
lungen des geschichtlichen BewuBtseins, gesehen unter dem zentralen 
Aspekt des Religiosen, sind ihm Lebenstatsachen, nicht Denkhandlungen; 
sie haben ihren Mittelpunkt in der "Erhebung des Menschen, nicht vom 
Endlichen zum Unendlichen, denn dieses sind nur Produkte der bloBen 
Reflexion .... , sondern vom endlichen Leben zum unendlichen Leben". 
Von diesem Ausgangspunkt hat HEGEL den groBen Blick getan auf das 
nie ruhende, in Entgegensetzung und Ausgleich sich vollziehende 

1 So erfordert z. B. der Stufengang der in die Natur entlassenen Idee, "daB sie 
aus ihrer Unmittelbarkeit und AuBerlichkeit, welche der Tod ist, in sich gehe, urn 
zunachst als Lebendiges zu sein, aber auch ferner diese Bestimmtheit, in welcher 
sie nur Leben ist, aufhebe, und sich zur Existenz des Geistes hervorbringe, der die 
Wahrheit und der Endzweck der Natur und die wahre Wirklichkeit der Idee ist." 

16* 
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GescheheI). innerhalb des AIls des Lebens, der Totalitat, in dem der Ursinn 
der Dialektik griindet. Denn ihrer urspriinglichen Funktion nach ist die 
Dialektik jene Bewegung des Denkens, die sich die Bewegung des Le bendigen 
zum V orbild nimmt, urn es in gemaBer Form darzustellen, urn nicht wie 
der "trennende, schlechte Verstand" seine Einheit zu verletzen. Der 
Gedanke des dialektischen Erkennens hat eine bestimmte geistige Ein
stellung zum Wirklichen zur Voraussetzung; sie entspricht dem, was HEGEL 
die "immanente Betrachtung des Gegenstandes" nennt: die Wirklichkeit 
wird "fiir sich genommen, ohne Voraussetzung, Idee, Sollen, nicht nach 
auBeren Verhaltnissen, Gesetzen, Griinden. Man setzt sich ganz in die 
Sache hinein, betrachtet den Gegenstand an ihm selbst und nimmt ihn 
nach den Bestimmungen, die er hat". Das Ziel des dialektischen Erkennens 
ist "das wahrhafte Selbstverstandnis der Wirklichkeit". In gewissem 
Gegensatz zu dieser Bereitschaft zu geistiger Hingabe im Erkennen steht 
bei HEGEL die entschiedene aktive Haltung, der Bau- und Ordnungswille 
des philosophischen Systematikers: "Die wahre Gestalt, in welcher die 
Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben 
sein." Unter der Einwirkung dieses Willens verfestigt sich das spekulative 
Erkennen zur dialektischen Methode mit dem feststehenden Dreier-Rhyth
mus von Thesis, Antithesis und Synthesis. Aber je mehr die Dialektik 
zum selbstandigen logischen Modell, zum Schema wird, desto mehr schwacht 
sich das Vorbildhafte des Lebens ab, das doch urspriinglich in dieser 
Methode bezeugt, geistig nachgeschaffen und gedeutet werden soUte. 

Mit dem allmahlichen Ausreifen des Systems kommt es zur Umkehrung 
des Urbild-Abbildverhaltnisses von Leben und Denken. Die Bewegung 
der Idee wird zum Urlebendigen, wahrend die Erscheinungen der Realitat 
"nur Abbilder dieser einen Lebendigkeit" sind. Das Lebensgeschehen 
wird Unterart des dialektischen Geschehens, Spezialfall der Vernunft
dynamik. Die Kategorien der dialektischen Logik sind "objektive Ge
danken" - wirklich ist nur, "was kraft dieser Formen, durch sie und 
in ihnen wahr ist". Anfangs dient die spekulative Logik der Lebens
wirklichkeit, spater wird sie ihr substituiert: "Die logischen Gedanken 
sind kein N ur gegen allen anderen Inhalt, sondern aller andere Inhalt 
ist nur ein Nur gegen dieselben. Sie sind der an und fiir sich seiende 
Grund von allem." 

Offenbar laBt sich einem viel umstrittenen Problem der HEGEL-Inter
pretation nur durch Beriicksichtigung dieser Wandlungen beikommen, 
die die Grundidee der Dialektik in der personlichen Denkentwicklung 
HEGEL8 erfahren hat: es ist das sehr verschieden gedeutete Verhaltnis 
von Realitat und Begriff, Sache und Gedanke, Gegenstand und logischer 
Form. Ohne Zweifel sieht HEGEL das hochste Ziel des Erkennens darin, 
daB der Gedanke, "insofern er ebensosehr die Sache an sich selbst oder 
die Sache an sich selbst, insofern sie ebensosehr der Gedanke ist", erreicht 
werde. In solchen und ahnlichen Bestimmungen kommt dasselbe reine 
Ausgewogensein des Realitats- und des Vernunftsanspruchs zum Ausdruck 
wie in dem schonen Wort yom Wesen des ewigen gottlichen Prozesses; 
er ist nach HEGEL "ein Stromen nach zwei entgegengesetzten Richtungen, 
die sich schlechthin in einer begegnen und durchdringen". Aber im System 
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als solehem offenbart sieh doeh ein Ubergewieht des Logischen. Es ist 
nicht so sehr "derselbe Rhythmus", der auf beiden Seiten herrseht, sondern 
es ist der selbstherrliche Eigenrhythmus der logisehen Bewegung, der den 
Gang bestimmt. Unermiidlieh betont ja HEGEL, daB der Begriff "die 
sieh selbst bewegende Seele des erfiillten Inhalts", daB die Objektivitat 
aber nur "Realisierung des Begriffs" sei. Und die Idee, wie sie in der Wissen
sehaft der Logik begriffen wird, gilt als das "vorweltliehe" Absolute, als 
das eigentliche Urwesen, das aIle objektive Realitat nur aus sich heraus 
"entlaBt" als ihr "Anderssein" , als ihren "Widersehein " . Die gegen
standliehe, raum-zeitliehe Welt ist so nur "die Idee in diesen unendlieh 
vielen Tropfen, die sie zuriiekspiegeln." 

Eine Formel, wie sie der beriihmte Satz aus der Vorrede zur Reehts
philosophie bietet: "Was wirklieh ist, das ist verniinftig, und was ver
niinftig ist, das ist wirklieh" , eine solche Formel ist an sich stumm, 
sie zeigt die beiden Waagsehalen in der Ruhelage, nicht ihr Steigen und 
Sinken. Yom Ganzen der HEGELSchen Philosophie her gesehen besteht 
die Behauptung des "Panlogismus" zu Recht. Er ist notwendige Folge 
jener besprochenen allmahliehen Verdrangung der Lebensdialektik durch 
die Ideendialektik. Die Vernunft folgt nicht mehr, wie in den Jugend
schriften, dem Gesetz des Lebens, sondern das Leben folgt dem Gesetz 
der Idee. "Alles Existierende hat deshalb nur Wahrheit, insofern es 
eine Existenz ist der Idee. Denn die Idee ist das allein wahrhaft Wirk
liche." Ja das Logische gewinnt als der "innere Bildner" des Konkret
Wirklichen bei HEGEL sogar Ursprungs- und Erzeugungscharakter, der 
Glaube an die Allmacht der Vernunft gipfelt in der Lehre einer gleichsam 
parthenogenetischen Selbstzeugung der logisehen Formen. Die Idee ist 
das Allgemeine, das sich dureh "Selbstdiremtion" zu den "realen Gebieten 
der Natur und des Geistes" entfaltet; sie ist "selbst die Dialektik, welche 
ewig das mit sich Identische von dem Differenten, das Subjektive von 
dem Objektiven, das Endliehe von dem Unendlichen, die Seele von dem 
Leibe, ab- und unterscheidet, und nur insofern ewige Schopfung, ewige 
Lebendigkeit und ewiger Geist ist." 

Ein konzentrierter, fiir die Anwendung der Dialektik wiehtiger Aus
druck dieser Zusammenhange ist HEGELs Lehre yom "konkreten Begriff". 
In ihr findet eine eigenartige Verbindung des Totalitatsdenkens mit der 
Tendenz zur Logisierung statt. Als Fundament ist jener Hauptsatz der 
HEGELSchen Philosophie zu betrachten, der die unmittelbare Verbindung 
mit dem mystisch-religiosen Grunderlebnis wahrt: "Das Wahre ist das 
Ganze. " Diese Grundiiberzeugung findet Stiitze und Resonanz in der 
geistesgeschichtlichen Situation der Zeit. Einige der wiehtigsten geistigen 
Stromungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts - der asthetiseh-huma
nistisehe Pantheismus, das neue Naturgefiihl des "Sturm und Drang" , 
die Wiedererweckung SPINOZAS - stehen unter einem gemeinsamen 
Nenner, dem Sinn fiir organische Ganzheit. Die klassische zusammen
fassende Gestaltung dieser Tendenzen ist KANTS Kritik der Urteilskraft. 
Alles Organische beruht fiir KANT auf dem Prinzip der "inneren Teleologie", 
der Grundform der notwendigen Wechselbeziehungen und des sinnvollen 
Ineinandergreifens von Teilen und Ganzem. HE GELs "konkreter Begriff" 
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ist nach dem GrundriB der organischen Totalitat gebaut; es ist das Vorbild 
des lebendigen Organismus, was HEGEL vor Augen hat, wenn er das 
Wesen des konkreten Begriffs beschreibt. Er ist, im Gegensatz zu der 
abstrakten logischen Form des Verstandesbegriffs "ein unendlich vielfach 
bestimmtes Sein, eine erfullte Welt". Er ist synthetische, nicht ana
lytische Einheit; eine Einheit, die die Unterschiede in sich enthalt, wahrend 
das Reflexionsdenken die Merkmale vom Ganzen trennt, sie auffaBt "in 
der Bestimmung eines Festen, das vom Wahren (d. h. eben vom Ganzen) 
abgeschnitten, auBer ihm, man weiB nicht wo, liegen zu lassen sei" (vgl. 
oben S. 240). Der in HE GELs Terminologie so wichtige Ausdruck"Moment" 
heiBt seiner Hauptbedeutung nach so viel wie Glied-Sein an einer Totalitat. 
HEGEL will die verschiedenen Pradikate eines Begriffs - z. B. das Sein, 
das Ewige, die Liebe, die Weisheit, als Pradikate Gottes - im gleichen 
Sinn als "Momente" der Begriffstotalitat verstanden wissen wie Blute, 
Frucht, Same als notwendige "Momente" an der lebendig sich entwickelnden 
Einheit des Pflanzenorganismus. Von diesem Gesichtspunkt aus erweist 
sich dann die Dialektik als jene Bewegung innerhalb der jeweiligen Begriffs
totalitat, in der sich der notwendige Zusammenhang der "Momente" 
manifestiert: "Die Methode (der Dialektik) ist nichts anderes als der 
Bau des Ganzen, nach seiner reinen Wesenheit aufgestellt." 

Nach welcher Regel aber verlauft die dialektische Bewegung, welcher 
Notwendigkeit gehorcht sie? Das Eingehen auf diese Frage laBt den 
panlogistischen Zug in HEGELs Philosophie erst vollig deutlich werden. 
Der Schlussel, den HEGEL ffir die Deutung der dialektischen Notwendigkeit 
bereithalt, ist das Prinzip des Widerspruchs. Alle Selbstzeugung, Selbst
gestaltung der logischen Formen, alle Selbstbewegung der Begriffe, erfolgt 
auf dem Wege der logischen Selbstentgegensetzung: "Was uberhaupt die 
Welt bewegt, ist der Widerspruch." Der Widerspruch ist in HEGELs 
System ein wahres Schicksalswort; von ihm aus fallt Licht nach zwei 
Seiten: es zeigt einmal den "heraklitischen" Grundcharakter seines Denkens, 
d. h. die enge Verbindung mit dem Gegensatzelement im allgemeinen an. 
Es ist aber auBerdem Symptom einer Abhangigkeit gerade von dem, 
was durch das spekulative Erkennen uberwunden werden solI: von der 
Vorstellungswelt des abstrakten Denkens und der formalen Logik; denn 
auch dort erscheint der "Widerspruch" (als logischer Grundsatz in 
speziellerer Bedeutung) als das weitaus wichtigere Element im Vergleich 
zu den polaren Gegensatzen. 

4. Logischer Widerspruch und Polaritat. 
"Es ist uberall gar nichts, worin nicht der Widerspruch, d. i. entgegen

gesetzte Bestimmungen aufgezeigt werden konnen und mussen" - die 
Form dieses HEGELSchen Satzes wird nur aus einer Besonderheit seines 
Sprachgebrauchs verstandlich. HEGEL redet namlich auch dort von 
"Widerspruch", wo andere Arten von Verschiedenheit oder Gegensatzlich
keit in Frage stehen. Dadurch wird von vornherein das Verstandnis der 
Dialektik erschwert. Und die vielfach verschlungenen Faden des Problems 
sind nicht dadurch zu entwirren, daB das Wesen der Dialektik mit Wen
dungen aus dem Sprachgut HEGELS selbst umschrieben wird - "Unruhe 
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des Lebens", "absoluter ProzeB " , "Rhythmus der Begriffe" -, wie es 
in einem groBen Tell der HEGEL-Literatur noch heute ublich ist. In diesem 
und dem nachsten Abschnitt soIl HEGELS Dialektik unter zwei Gesichts
punkten betrachtet werden, die gerade fUr den Vergleich mit der Auf
fassung des Gegensatzproblems bei C. G. JUNG von Bedeutung sind. 
Der erste betrifft den Unterschied von Widerspruch (logischer Entgegen
setzung) und Polaritiit (realem Gegensatz). 

Wahrend das Widerspruchsprinzip seinen festen und angestammten 
Platz in der klassischen Logik besitzt, spielt das Polaritatsprinzip, obgleich 
es sich in der neueren Biologie, Psychologie und Geschichtsforschung als 
iiberaus fruchtbar erwiesen hat, in der logischen Theorie nur eine sehr 
bescheidene Rolle. Die wichtigsten Punkte, die der Abgrenzung der beiden 
Prinzipien in logischer Hinsicht dienen, sind folgende: der Widerspruch 
meint grundsatzlich ein logisches, nur innerhalb der Denksphare giiltiges 
Verhaltnis; es bezeichnet den Zusammenprall zweier Begriffe oder zweier 
Urteile in einem Akt gleichzeitigen Bejahens und Verneinens. "Contra
dictio est simultanea eiusdem affirmatio et negatio" (CRR. WOLFF). Beim 
Widerspruch handelt es sich demnach immer um das kontradiktorische 
Verhaltnis: A im Verhaltnis zu non A, nicht A im Verhaltnis zu B. Da 
aber non A die Opposition nur in der Form des sachlich ganz Unbestimmten 
darstellt, halt sich der logische Widerspruch stets im rein Formalen, in
haltlich Neutralen. 

Zwischen den beiden logischen Prinzipien "Widerspruch" und "Identi
tat" besteht ein enger Zusammenhang. Denn das logische Grundgesetz 
des Satzes vom Widerspruch ist (wie HEGEL mit Recht sagt) nur "der 
andere Ausdruck des Satzes der Identitat", dieser hachsten Forderung 
im Bereiche des formal-abstrakten Verstandesdenkens. Die Form des 
Satzes vom Widerspruch ist negativ: "Dasselbe kann demselben nicht 
zugleich und in derselben Hinsicht zukommen und nicht zukommen" 
(ARISTOTELES). Wird also A bejaht, so muB alles non A verneint, von seiner 
Sphare ausgeschlossen werden. Sachlich aber wird durch die Negation 
etwas Positives bestatigt und gesichert: die unbedingte Fernhaltung des 
non Adient dazu, die "Selbigkeit" des A unangreifbar zu machen. Eben 
dies aber ist der Sinn des Identitatssatzes: alles logisch "Gesetzte" in 
seiner Sichselbstgleichheit unbedingt zu erhalten, es nie und nirgends 
"aufzugeben". Diese an sich rein logische Normgebung hat ihre meta
logischen - psychologischen, ethischen, religiasen - Hintergriinde. Die 
Identitat reprasentiert die kalte SelbstgenugsaInkeit des Nur-Logischen, 
das sich aller Verwandlung, allem "Anderswerden" entgegenstemmt; sie 
ist der Ausdruck der Projektion des reinen I chprinzips in den Bereich des 
Logisch -Theoretischen 1. 

Bei der Abgrenzung des Gegensatz- von dem Widerspruchsprinzip laBt 
sich ein Ansatz KANTs aus einer seiner vorkritischen Schriften ("Versuch, 
den Begriff der negativen GraBen in die Weltweisheit einzufiihren", 1763) 
mit Vorteil verwenden. Er unterscheidet dort zwischen logischer und 

1 Wie eng die Beziehung ist zwischen dem Vordergrund des Logischen und 
den religios.metaphysischen Hintergriinden, hatte gerade der Blick auf HEGELS 
Jugendscbriften deutlich machen konnen. 
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realer Opposition ("Realrepugnanz").· Der (logische) Widerspruch £iihrt 
zur Selbstaufhebung, sein Ergebnis ist ein nihil negativurn irrepraesentabile. 
Bei der realen Opposition aber steht sich das Entgegengesetzte nicht wie A 
und non A, sondern wie + und - oder, nach einem Beispiele KANTS, 
wie eine Aktiv- und eine Passivschuld gegeniiber. Der echte Gegensatz 
in unserem Sinn steht auf der gleichen Seite wie KANTs "Realrepugnanz"; 
er meint immer ein Verhaltnis der Wirklichkeit, einen Widerstreit von 
faktischen GraBen, keine logische Entgegensetzung von Begriffen oder 
Urteilen. Gegensatz kann beruhen auf einem Gegen-Sein oder einem 
Gegen-Sinn oder einem Gegen-Wert - aber nie kann er gleichgesetzt 
werden mit dem nur formalen Bejahen und Verneinen des logischen 
Widerspruchs. Bei den groBen Gegensatz-Denkern vor HEGEL (HERA
KLIT, einige Gnostiker, MEISTER ECKEHART, NIKOLAUS CUSANUS, JAKOB 
BOHME - urn nur einige zu nennen) ist niemals das "kontradiktorische" 
Schema der Schullogik (A - non A) der Instigator, sondern die Fiille der 
zur Struktur alles Lebendig-Wirklichen notwendig geharenden "kontraren" 
Gegensatze (A im Verhaltnis zu einem B). Immer ist beim echten Gegen
satz die ganze Wirklichkeit, nicht nur die logische Form im Spiel: Liebe 
und HaB, Notwendigkeit und Freiheit, Gutes und Bases, Mann und Weib, 
Form und Stoff, Geist und Natur, Individuum und Gesamtheit. Auf den 
Gegensatz, nicht auf den logischen Widerspruch bezieht sich das Sprich
wort "Wer A sagt, muB auch B sagen", in dem denn auch von einem 
"non A" keine Rede ist. Wir bezeichnen, zur Vermeidung tiefeingefleischter 
Verwechslungen, den echten Gegensatz oder die KANTische "Real
repugnanz" mit Polaritat (im Sinne GOETHEs, SCHELLING f'! , BACHOFENS). 
Polarer Gegensatz ist ein Urphanomen, ist jenes in allem Konkret
Lebendigen vorhandene Gepaartsein von wesensverschiedenen, qualitativ 
sich ausschlieBenden, entgegengerichteten Momenten, die dennoch ur
spriinglich zusammengeharen und sich notwendig fordern und erganzen. 

Der grundlegende Unterschied von logischem Widerspruch und polarem 
Gegensatz, von kontradiktorisch und kontrar, spielt bei HEGEL keine Rolle. 
Er sieht darin nichts als eine belanglose Klassifizierung der formalistischen 
Logik - "als ob das, was kontrar ist, nicht ebensosehr als kontradiktorisch 
bestimmt werden miiBte", denn, so heiBt es an anderer Stelle, "der Unter
schied iiberhaupt ist schon der Widerspruch an sich." Die Lehre von den 
"Reflexionsbestimmungen" in der HEGELSchen Logik enthalt zwar die 
Stufenfolge der Gegensatzformen, die von der Identitat ausgehend zu 
"Unterschied", " Gegensatz", "Widerspruch" fiihrt. Aber dieses Gebiet 
wird rasch verlassen. An allen Stellen, die sich auf dieses Thema beziehen, 
wird die Tendenz deutlich, das Polaritatsverhaltnis als Ubergang, als eine 
nur dem "Vorstellen" angemessene Vorform zu behandeln und in den 
Widerspruch, der fiir HEGEL die "Wahrheit" des Gegensatzes ist, iiber
zufiihren. Nur nebenbei wird der Logik des "Reflexionsdenkens" die "in 
der Physik so viel geltende Vorstellung von Polaritat", die "in sich die 
richtigere Bestimmung der Entgegensetzung" enthalte, als Gegenbeispiel 
vorgehalten. 

Dieser Auffassung gemaB werden die Termini Gegensatz und Wider
spruch von HEGEL im allgemeinen promiscue gebraucht. In den theo-
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logisch-historischen Jugendschriften zwar hatte HEGEL nur von "Gegen
satz", "Trennung" oder "Entzweiung" gesprochen. Erst in der Schrift 
von 1801 iiber die Differenz des FICHTEschen und SCHELLINGSchen Systems 
beginnt iiberhaupt die Verwendung des Terminus "Widerspruch". In den 
systematischen Hauptschriften wird dann die Bezeichnung Widerspruch 
bevorzugt, zumal bei den Erorterungen iiber das Wesen der Dialektik. 
Es ist eine Hauptvoraussetzung alles Dialektischen fiir HEGEL, daB alles 
Denken so wie aIle Wirklichkeit den "Widerspruch" enthalte, daB das 
Sichselbstaufheben "die eigene wahrhafte Natur der Verstandesbestim
mungen, der Dinge und des Endlichen iiberhaupt" sei, kurz daB "aIle 
Dinge ... an sich widersprechend" sind. Aber mit dieser Bestimmung des 
Dialektischen kreuzt sich ein weiterer Gesichtspunkt: der des "konkreten 
Begriffs", der ganz anderen prinzipiellen Voraussetzungen entstammt. Der 
konkrete Begriff ist ebenfalls, nur von einer anderen Seite her, fiir HEGEL 
Vorbild jedes dialektischen Zusammenhangs. Auch er ist nicht nach dem 
Muster der "formeIlen", abstrakt-identischen Einheit gebaut, anderseits 
aber auch nicht auf den immanenten Widerspruch gegriindet. Er beruht 
urspriinglich auf demPrinzip derTotalitat (vgl. obenS.245f.), er stellt eine 
"Einheit unterschiedener Bestimmungen" dar, deren Urform die Wirklich
keit selbst in allem Kleinen und GroBen ist. 

Halt man sich diese beiden Bestimmungsarten des Dialektischen vor 
Augen, so erkennt man die Vermengung zweier grundsatzlich verschiedener 
Betrachtungsweisen. Sie ziehen sich durch das System hindurch, .ohne daB 
es zu einer eindeutigen Abgrenzung kommt. Ungeschieden, ineinander 
verflieBend ist beides: einmal die mit dem Widerspruchsprinzip verkniipfte 
logische Selbstaufhebung, Selbstnegation (und die sich daran schlieBende 
"Negation der Negation", die fiir HEGEL das positive Resultat der dia
lektischen Entwicklung zu erbringen hat). Zum andern dann die nur vom 
Totalitatsprinzip aus zu begreifende Herauslosung aus dem Verband eines 
Ganzen (und das sich daran schlieBende "Gericht iiber die einzelnen 
Gestalten", aus dem das eigentlich Affirmative, die "Versohnung" nur 
hervorgehen kann: die Wiedereingliederung namlich, die Zuriickfiihrung 
des abgesonderten Teils in die pleromatische Einheit). 

Der oft geriigte HEGELSche Grundsatz, daB die Negation der Negation 
ein Positives ergabe, hat seinen guten, berechtigten Sinn - dann namlich, 
wenn bei den Erscheinungen des Endlichen das "Nichts ihrer Selbstandig
keit" negiert wird, wenn sie als "Momente" eines iibergeordneten Ganzen 
erfaBt werden. HEGELs Pathos ist auch in den Werken der Reife das des 
Kampfes gegen die Siinde der Abstraktion, gegen das Sich-als-Ganzes-Setzen 
des Gliedes. "DaB das von seinem Umfange getrennte Akzidentielle als 
solches, das gebundene und nur in seinem Zusammenhange mit anderem 
Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die 
ungeheure Macht des Negativen." Aber er verwendet auch fiir dieses 
SichlosreiBen des Teils vom Ganzen den nur in der Denkwelt der alten 
Logik moglichen Begriff des "Widerspruchs", des kontradiktorischen 
Verhaltnisses. Durch diese Art der Logisierung aber werden gerade die 
logischen Zusammerthange des Gegensatzproblems im ganzen getriibt und 
verwirrt. 
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HEGE~ sieht dariiber klar, daB die Dialektik im skeptischen, negati
vistischen Sinn gedeutet werden kann. Er selbst nennt die Dialektik die 
"unwiderstehliche Macht, vor welcher nichts Festes in den Dingen besteht; 
sie ist die dem Gedanken selbst innewohnende und aus ihrer eigenen 
Negativitat hervorgehende Fortbestimmung". Aber er verteidigt sie gegen 
die skeptische Auslegung; er besteht darauf, daB das dialektische Sich
selbstaufheben, das ruhelose "AbstoBen seiner von sich selbst" zu positiven 
Resultaten fiihrt. Das "Nichts" der Dialektik, so macht HEGEL geltend, 
sei kein leeres, abstraktes Nichts, kein bloBes Null (also kein nihil negativum 
irreprasentabile im KANTischen Sinn!), sondern ein be8timmte8 Negatives 
und dadurch ein Nichts mit positivem Inhalt: "Was sich aufhebt, wird 
dadurch nicht zu Nichts. .. Es ist das Nichtseiende, aber als Resultat, das 
von einem Sein ausgegangen ist; es hat daher die Bestimmtheit, aus der 
es herkommt, noch an sich." Aber dieser Begriindung, die nur das Prinzip 
des Kontradiktorischen zugruncle legt, fehlt alles Zwingende. Ebenso ent
scheidend namlich wie der Ort, von dem die Negation aU8gegangen, ist das 
Ziel, zu welchem die Selbstaufhebung des ersten Seins jeweils hinfiihrt. 
Es ist die fiir die Dialektik entscheidende Frage des "Anderswerdens", die 
sich an dieser Stelle erhebt. Jedes endliche Sein und jeder Begriff schlagt, 
nach dem dialektischen Grundgesetz, in 8ein Gegenteil, in 8ein Anderes 
urn. In dem Zusatz "sein" ist die ganze Problematik des Anderswerdens 
konzentriert. Zu ihrer BewaItigung reicht das Instrument rein begrifflicher 
Beziehungen nicht aus. Das von HEGEL so genannte be8timmte Negative 
muB trotz aller Anstrengungen ein Abstrakt-Negatives (einAnderssein vom 
Typus des non A) bleiben, solange nur vom Prinzip des Kontradiktorischen 
aus gedacht wird. Vom "bestimmten" oder konkret-Negativen, d. h. der 
"Entgegensetzung, nach welcher das Unterschiedene nicht ein Andere8 
Uberhaupt, sondern 8ein Andere8 sich gegeniiber hat", kann in Wahrheit 
erst da die Rede sein, wo die Logik der Totalitat ganz in ihre Rechte 
eingesetzt ist. Dies aber geschieht erst da, wo das "Anderssein" des echten 
Gegen8atze8, der Polaritiit, zugrunde gelegt wird. 

Der Aufbau der HEGELSchen Philosophie als "wissenschaftlichen 
Systems" ist nur durchfiihrbar gewesen, weil HEGEL an dem Widerspruchs
prinzip in Wahrheit gar nicht streng festgehalten hat, sondern unter dem 
Titel logischer Antithetik auch solche Inhalte in groBartiger Tektonik 
verbunden hat, die sich nur aus dem anderen Typus, dem der polaren 
Gegensatzlichkeit, ergeben konnten. Die Briicken des "Umschlagens", das 
Wohin des ,;Ubergehens" hat HEGEL zumeist nicht durch Akte logischen 
Verneinens gewonnen, sondern kraft einer von ihm selbst nicht zuge
standenen, jedenfalls nicht im System anerkannten Intuition - die als 
solche aber nicht aus dem Element des Begriff8, sondern aus demder 
A nschauung schopft. 

5. Begriff und Anschauung. 
In der HEGEL-Literatur finden sich haufig Klagen dariiber, daB das 

Geheimnis der Dialektik als Erkenntnismethode nicht zu enthiillen sei, daB 
fiir uns immer "etwas Dunkles, Ungeklartes, Ratselhaftes in der Dialektik 
steckt" (NICOLAI HARTMANN). Es sind - wenn von allen Einzelfragen 
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abgesehen wird ~ zwei Hauptgriinde, die fiir diese Dunkelheiten ver
antwortlich zu machen sind: zunachst die schon besprochene Vermengung 
von Widerspruch und Polaritat, auBerdem aber ein weiteres, fur jeden 
Panlogismus charakteristisches Moment: die Verdrangung der Anschauung 
durch den Begriff. 

HEGEL erkennt den "anschauenden Verstand", die "intellektuelle An
schauung" - die KANT kritisch definiert, die Romantik als Organ des 
Philosophierens in Anspruch genommen hatte - nur als vorbereitende 
Stufe an. Der Begriff als das "schlechthin Konkrete" und der Geist als das 
"absolut Konkrete" sind fur ihn erst die objektive Vollendung der 
"intellektuellen Anschauung". Den Angelpunkt bildet also die Auffassung 
des Konkreten. Fiir KANT war das Moment des Konkreten mit dem des 
Anschaulichen noch verbunden. Konkret wird ein Begriff, eine Idee nur 
durch "Versinnlichung". Ein konkretes Ganzes zu erfassen ist Sache der 
"intuitiven" oder "symbolischen Vorstellungsart". Fiir HEGEL dagegen 
fallt das Prinzip des Konkreten und das des anschaulich Erscheinenden 
auseinander. Es gibt zwar auch ein "empirisch konkretes Sinnliches"; aber 
dieses "unmittelbar Konkrete", die "bloB zufalligen Dinge der Welt", 
sind nur "eine auBerlich zusammengehaltene Mannigfaltigkeit". In der 
Kunst ist zwar ein reineres, geistigeres Element des sinnlich Anschaulichen 
gegenwartig - das Schone wird in HEGELs Asthetik als "das sinnliche 
Scheinen der Idee" definiert -, aber eben urn dieser Bindung an die 
Anschauung, an die "Form der Unmittelbarkeit" willen bestimmt sich auch 
die Rangstellung des Kunstwerkes: es halt sich "in der Mitte zwischen der 
unmittelbaren Sinnlichkeit und dem ideellen Gedanken. Es ist noch nicht 
reiner Gedanke, aber seiner Sinnlichkeit zum Trotz auch nicht mehr bIoBes 
materielles Dasein". Die Kunst hat damit "von ihrer Seite dasselbe 
geleistet, was die Philosophie - die Reinigung des Geistes von der Un
freiheit. Aber die schone Kunst ist nur eine Befreiungsstufe, nicht die 
hochste Befreiung selbst." 

Das wahrhaft Konkrete aber ist fur HEGEL das von jeder Schaubarkeit 
Geloste des Begriffs, der Idee. Die Idee ist in sich konkret, "rein im 
Elemente des Denkens", d. h. aber in "dem Elemente, in welchem allein 
der reine Geist fiir den Geist" ist. Es ist der Stolz der HEGELSchen Logik, 
daB der konkrete Begriff der Krucken des Anschaulichen nicht bedarf, 
sondern reines Resultat der dialektischen Selbstbewegung und Selbst
unterscheidung ist. Es ist eine sinnlichkeitslose Konkretheit, die sich darin 
ausdruckt, daB sie das Wahre "nur als sich in sich entfaltend und in Einheit 
zusammennehmend und haltend" ist. In den Schilderungen dieser un
sinnlichen Konkretheit aber finden sich aIle Merkmale, die eigentlich der 
A nschauung, der "intuitiven Vorstellungsart" zukommen: im Begriff sieht 
HEGEL eine Vereinigung von Momenten, die nicht starr und unbeweglich 
sind, sondern sich in einer Schwebe von beweglicher FuIle, schmiegsamer 
Veranderung, in einem Wechsel von "Hervorgehen" und "Verschwinden" 
befinden. Es sind Bestimmungen, durch die wir viel eher das Wesen des 
Bildes, nicht das des Begriffs, wiedergeben wurden. 

Der konkrete Begriff HEGELS ist Zeugnis eines grandiosen Versuchs, 
"den Begriff zum lebendig Geschauten heraufzubilden" (NICOLAI HART-
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MANN}. ;Es geht im Grunde urn eine Erschaffung des Homunkulus. Der 
Begrnf solI bei HEGEL die Funktionen der lebendigen Anschauung tiber
nehmen. Dap er es solI, ist Ausdruck von HE GELs gewaltig tiber die Be
schranktheit des Re£lexionsdenkens hinauslangendem philosophischem 
Wollen. DaB er es aber unweigerlich nur soll, ohne in Wahrheit des an
schauenden Erlebens und der Bilder je entraten zu konnen, ist ein Sttick 
Verhangnis des HEGELSchen Panlogismus, der, statt das Irrationale in das 
Denken au/zunehmen, das Irrationale durch das Denken allein leisten zu 
konnen glaubt. 

In der Philosophiegeschichte gilt die Methode der Dialektik als die 
philosophische Auflosung von SCHELLINGs "intellektualer Anschauung" 
bzw. von GOETHES "anschauendem Denken". Aber sachlich entscheidend 
ist das Problem, ob sich Anschauung, intuitio, tiberhaupt rational "auf
losen" laBt. Unsere Gegenwart ist ren, diesen Irrglauben des Rationalismus 
abzulegen. Auch HEGEL gelingt es in Wahrheit nicht, die dialektische 
Dynamik - dies standige Sichauseinanderlegen und Wiederzusichkommen, 
dies immer erneute "Anderswerden, das zurtickgenommen werden muB -
als Weg reinen Denkens, als eine nur logische Vermittlung zu begrtinden. 
Die eigentliche Begrtindung kann nur in einem Einsichtigmachen (im 
wortlichen Sinn) bestehen. Was in einer polaren "Koexistenz" zusammen
gehort, das jeweilig Negative zum jeweilig Positiven, kann nur durch einen 
ursprtinglich anschauenden Akt erfaBt werden. Der dialektische ProzeB 
bedarf nicht nur der "Anstrengung des Begrnfs", sondern ebenso sehr einer 
scientia intuitiva, eines inneren und auBeren Wahrnehmens, eines Sehens, 
bei dem nach GOETHE "die Geistesaugen mit den Augen des Leibes in stetem 
lebendigem Bund zu wirken haben." 

Verfolgt man bei HEGEL an Hand des Textes selbst den Weg, den die 
dialektische Denkbewegung nimmt und gibt man sich logisch wie sachlich 
Rechenschaft tiber jeden Schritt, der getan wird, tiber jedes "Umschlagen" 
und "Ubergehen ins Gegenteil"l, so gewinnt man die volle Bestatigung fur 
diese Behauptung. Es werden sich zunachst viele Einzel£alle finden, bei 
denen "Homer geschlafen" hatte, bei denen innerlich Unzusammen
gehorendes auBerlich zusammengezwungen worden ist - urn des Schemas, 
urn des "in sich geschlungenen Kreises" von Thesis, Antithesis, Synthesis 
willen. Bei den Stellen aber, bei denen jene tiefen Zusammenhange ma
lektisch erschlossen werden, in denen sich HEGELS philosophische GroBe 
offenbart (etwa die Dialektik des "Herrn und des Knechtes", des "mensch
lichen und des gottlichen Gesetzes", der "Schuld und des Schicksals", der 
"absoluten Freiheit und des Schreckens" in der Phanomenologie des 
Geistes), handelt es sich stets urn Erschautes, urn groBe, echte Polaritaten, 
nicht urn logische "Widerspruche" und deren Vermittlung. 

6. Die Autonomie des Geistes und die menschliche Wirklichkeit. 
Dieselbe Tendenz zur einseitigen Logisierung, die an dem Problem des 

Gegensatzes sichtbar wird, kommt auch bei der Auffassung der Gesamt-

1 Meines Wissens ist in der HEGEL-Literatur nur an einer Stelle eine derartige 
genaue Textanalyse zu finden: in H. LEISEGANGS Denkformen, 1928, 180£. 
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existenz des Menschen, seiner Stellung zum Reich des Naturhaften und des 
Geistigen zum Ausdruck. Die Verwischung des Unterschiedes zwischen 
logischem Widerspruch und realem Gegensatz hat auch ihre "anthro
pologische" Seite: der Widerspruch ist in der Sphare des Menschen als 
theoretischem Wesen zu Hause; Gegensatze aber gehoren zu dem Gesamt
gefiige seiner Wirklichkeit, und darum miissen sie durchgelebt werden, sie 
konnen nicht nur durch das Denken "gesetzt" und "aufgehoben" werden. 
Was in der Form echter Gegensatze dem Menschen begegnet, ist immer 
das - innerlich oder auBerlich - Gegebene, sind GroBen und Krafte, die 
nicht dem denkenden und wollenden Ich allein entstammen. 

Entscheidend wird diese Problematik bei der dritten Stufe des dia
lektischen Prozesses. In der Synthesis wird das Getrennte vereint, wird 
alles Entgegengesetzte "aufgehoben" (in der bekannten dreifachen Be
deutung des negare, conservare, elevare). Dieser allgemeinste, aus mystisch
religiosem Grund aufsteigende Sinn leuchtet auch in der rationalen Ge
schlossenheit und vielfachen logischen Uberbestimmtheit des ausgefiihrten 
Systems an vielen Stellen auf!. Aber die Theorie als solche stellt die 
Synthesis als einen nur theoretisch-vernunfthaften Akt dar, die Wieder
herstellung des Positiven erfolgt auf rein logischem Weg. Das Denken ist es, 
dem der Sieg iiber sein eigenes, in sich widerspriichliches Wesen allein 
gelingt. Der gedachte Widerspruch ist der Uberwundene Widerspruch. Das 
Denken der Notwendigkeit, d. h. aber ffir HEGEL der ,;Ubergang yom 
Wirklichen in den Begriff", fiihrt zugleich zur wahren Befreiung; ffir fun 
ist der dialektische Begriff beides in einem: "die Macht der Notwendigkeit 
und die wirkliche Freiheit". Dem entspricht die - psychologisch wie 
geistesgeschichtlich bemerkenswerte - Zuriickfiihrung aller seelischen 
Hauptfunktionen (Empfindung, Intuition, Intellekt, Gefiihl) auf die eine 
Funktion des Denkens, also auf die Kardinalfunktion des theoretischen 
Menschen. Das Denken ist ffir HEGEL die "hochste Innerlichkeit des 
Geistes"; was sich in den Formen des sinnlichen BewuBtseins, der Vor
stellung, des Gefiihls gibt, erweist sich, auf seine Wahrheit und sein tieferes 
Wesen zuriickgefiihrt, als Denken. 

In HEGEL erfiillt sich so das Gesetz des sich zu Ende lebenden Zeitalters 
der Ratio, nach dem auch der Idealismus angetreten war: die metaphysische 
Uberschatzung des erkennenden Geistes, die Vergotterung des Logos im 
Sinne der absoluten Vernunft. In diesem iibersteigerten Vernunftglauben 
liegt aber bei tieferer Betrachtung zugleich eine Verletzung des obersten 
Leitgedankens der HEGELSchen Philo sophie selbst, daB die Wahrheit das 
Ganze sei. Die Ganzheit ist in Wirklichkeit zerschnitten, es ist nur die Seite 
des rein Geistigen geblieben, die des Natiirlichen ist verdeckt und entwertet. 

1 So etwa in der Vorrede zur Phiinomenologie des Geistes: "DaB das von seinem 
Umfange getrennte Akzidentielle als solches, das gebundene und nur in seinem 
Zusammenhange mit anderem Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte 
Freiheit gewinnt, ist die ungeheure Macht des N egativen ..• Der Tod, wenn wir 
jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste, und das Tote fest
zuhalten das, was die groBte Kraft erfordert. Die kraftlose Schonheit haBt den Ver
stand, weil er ihr dies zumutet, was sie nicht vermag. Aber nicht das Leben, das 
sich vor dem Tode scheut und von der Verwiistung rein bewahrt, sondern das ihn 
ertriigt und in ihm sich erhiUt, ist das Leben des Geistes." 
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Die Nato/ ist bei HEGEL, nach gnostischem Vorbild, ein "Abfall der Idee 
von sich selbst". AIle Erscheinungen der Natur sind, da in ihnen das Sein 
dem Begriff nicht angemessen ist, "der Unvernunft der AuBerlichkeit 
hingegeben". Natur ist "die Wirklichkeit in Gestalt eines Chaos von 
Zufii1ligkeiten". Der Uberzeugung von der AIlmacht der Idee tritt so als 
komplementares Gegenstuck die von der Oknmackt der IN atur zur Seite: 
"Dies ist die Ohnmacht der Natur, den Begriffsbestimmungen nicht getreu 
zu bleiben und ihnen gemaB ihre Gebilde zu bestimmen und zu erhalten." 
Hier sind sogar dem Machtbereich des Vernunfterkennens Grenzen gesetzt 
- "das UngehOrigste ist, von dem Begriffe zu verlangen, er solIe der
gleichen Zufalligkeiten begreifen." 

Macht man ernst mit dem Aufbau des Systems, so erscheint die Natur 
(und die raum-zeitliche Geschichte) als ein minderwertiges Zwischenspiel, 
eine entstellende Episode zwischen Idee und absolutem Geist. Die Fruchte 
von HE GELs Werk freilich, die nur aus einer einzigartigen Kraft der Ver
senkung in das raum-zeitliche, sinnlich-wirkliche Geschehen hervorgehen 
konnten, zeugen gegen die buchstablich gefaBte Systemidee. Der Pan
logismus hat die andere Wurzel von HEGELS Philosophie: das Streben, 
"nur das was ist" zu erkennen, nicht zu zerstOren vermocht. Aber ein Stuck 
der groBen Naturverneinung, die dem Weltdenken der christlich-abend
landischen Epoche eignet, steckt auch in HEGELS Philosophie. Er bleibt 
hierin, in dieser Undankbarkeit gegen die "groBe Mutter" dem verhaftet, 
was er an der Aufklarung und an dem subjektiven Idealismus bekampft. 
Und er verstoBt selbst gegen das universale Gebot der Dialektik, die jedes 
"Anderssein" in seinem vollen Eigenrecht zu begreifen, nicht a priori zu 
entwerten heiBt. Von diesem Punkt aus gesehen, sind die eigentlichen 
Antipoden HE GELs nicht KANT und FICHTE, sondern GOETHE ("Vedalscht 
ist alles, was uns von der Natur trennt"), spaterhin NIETZSCHE ("Euer Geist 
und Eure Tugend diene dem Sinn der Erde, meine Bruder") und schlieBlich 
der Geist unserer Gegenwart mit seinem tiefen Sichbestimmtfuhlen zum 
Wiedererkennen der Gottlichkeit auch der erdhaften Krafte. 

In aller Schade sei der Kernpunkt bezeichnet. Das groBte und 
schwerste Geheimnis: daB an den zum vollendeten Vernunftkult ent
wickelten Logos die Forderung des freiwilligen Selbstopfers herantritt, daB 
der angeblich zeitlos-ewige Geist sterben muB, um wieder aufzuerstehen, 
um wieder creator spiritus, befruchtender Same in der Wirklichkeit zu 
werden - dies Mysterium ist jenseits von HEGELs Denkwelt geblieben. 
Zum letztenmal vor dem Beginn der groBen Einschmelzung und Um
pragung, vor der "Heraufkunft des Nihilismus", hat sich hier vielmehr 
der Geist in idealistischer Auffassung - der sich selbst hervorbringende, 
sich selbst vollendende, sich selbst befreiende Geist, der in allem, was da 
war, ist und sein wird, immer nur die "Prioritat seiner selbst", sein eigenes 
Resultat, sein ewiges Beisichselbstsein findet - eine feste, vermeintlich 
uneinnehmbare Burg gebaut, um darin noch einmal den Traum seines 
Sichselbstdenkens zu traumen ... "so kommt er zu sick selbst, im tiefsten 
Sinne des Wortes, denn sein Prinzip, seine unvermischte Selbstheit ist das 
Denken." 
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Die Selbsttauschung dieser Geistverherrlichung ist der folgenden Epoche 
zum BewuBtsein gekommen. Die idealistische Lehre, daB alles im Leben 
der Individuen, der Volker und der Menschheit nur denkbare Geschehen 
samt seinen Widerspriichen, Zerrissenheiten, Leiden, Verruchtheiten durch 
das bloBe Denken, allein in dem GefaB der "sichwissenden Vernunft" in 
hoherer Einheit aufgehoben werden konne - dieser Gedanke ist es im 
letzten Grund, der das 19. Jahrhundert den Idealismus als Scheinerfiillung, 
Scheinerlosung hat ablehnen und so der angeblich letzten Synthese eine 
Antithese hat bereiten lassen. Und mit dem Heranriicken an die Gegen
wart wird auch allmahlich immer deutlicher sichtbar - wie wenn die 
Nebel sich von der Landschaft heben -, wo der Hauptschauplatz liegt, 
auf dem der Kampf von Natur und Geist, Leben und Idee auszutragen ist. 
In den Vernunftsystemen des Idealismus war der Mensch aufs hochste 
"vergeistigt", aber zugleich "entleibt" und "entseelt" worden. Ehe nicht 
die rationalistische wie auch ihr Widerspiel, die naturalistische Entwirk
lichung des M enschen zuriickgenommen ist, fiihrt kein Weg zum echten, 
lebendigen und lebenspendenden Geist. 

II. Das Gegensatzproblem bei C. G. JUNG. 

1. Die anthropologische Wen dung. Das Psychische als primare Realitat. 
C. G. JUNG ist Psychologe, Arzt, Empiriker. Kann es iiberhaupt eine 

gemeinsame Ebene des Vergleichens ge ben zwischen seinen theoretischen 
Anschauungen und HEGELS Philosophie, die einem rein spekulativ-philo
sophischen Systemwillen entstammt 1 Hier muB sorgfiiltig abgewogen 
werden. GewiB betont JUNG immer wieder, daB fUr ihn die empirischen, 
arztlich-praktischen Gesichtspunkte im Vordergrund standen. Aber es 
handelt sich dabei keineswegs urn das abstrakte Ablosen einer einzel
wissenschaftlichenForschungsabsicht von einem Ganzen, in dem empirischer 
Stoff und iiberempirische Bedeutsamkeit dicht verwoben sind. JUNG 
entscheidet sich bewuBt fiir den psychologischen Aspekt; das weltanschau
lich-philosophische und religiose Element ist damit jedoch nicht aus
geschaltet, es geht in die Theorie so weit ein, als es der primare Aspekt 
des psychologischen Standpunkts erlaubt. "Ich denke bei der Psychologie 
immer an den ganzen Umfang der Seele, und da ist Philosophie und 
Theologie und so vieles Andere mit dabei ... Wenn die Weltanschauungs
frage ein psychologisches Problem ist, dann miissen wir sie behandeln, 
ob nun die Philosophie zur Psychologie gehort oder nicht. Ebenso sind 
Religionsfragen fiir uns zunachst psychologische Fragen." 

Wie nach ewigem Gesetz das erlosende Neue nie aus derselben Gegend 
kommt, wie das erloschende Alte, so scheint auch in unserer Zeit der 
lebendig-schopferische Impuls zur Gestaltung eines neuen Weltbildes 
nicht so sehr aus dem philosophischen Ursprungsland selbst, sondern 
aus anderem Boden zu erwachsen. Philosophisches Ursprungsland in der 
traditionellen Bedeutung heiBt: Logos als unumschrankter Alleinherrscher, 
Theorie urn ihrer selbst willen, Wissenschaft im griechisch -allzugriechischen 
Sinn. Aber, wie sich an HEGELs Philosophie am deutlichsten erwiesen 
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hatte: der mit der absoluten Vernunft identisch gewordene Logos besitzt 
keine iiber'den eigenen Kreis hinauswirkende schop£erische Kra£t mehr. 

Der neue "Ort" zeichnet sich heute immer deutlicher ab: es ist der 
Mensch selbst, der wirkliche Mensch, nicht ein Inbegri££ reiner Vernunft
£unktionen; es ist das vom Menschen gelebte Leben, nicht eine vom 
Menschen abgeloste, autonome Welt des Geistes als' Hort immerseiend
reinen Sinns oder iiberzeitlich-idealen Sollens. 

Die idealistische Synthese von Leben und Geist, Wirklichkeit und 
Vernunft vollzieht sich im Element des rein Gedanklichen, im "Reich 
der Schatten". Auch nach der hochsten und letzten Synthese des sich 
"als Geist wissenden Geistes" hatte der Mensch immer noch Grund zu 
der Frage, wo er selhst denn geblieben sei. Gewil3 findet sich auch bei 
HEGEL der als "unendlich wichtige Bestimmung" bezeichnete Grundsatz, 
"daB £iir das Annehmen und Fiirwahrhalten eines Inhalts der Mensch 
selbst dabei sein miisse, bestimmter, daB er solchen Inhalt mit der GewiB
heit seiner selbst in Einigkeit und vereinigt finde" 1. Aber gerade der Mensch 
selbst ist in Wahrheit nicht mehr dabei; die Substanz, die Idee, das All
gemeine triumphiert, der wirkliche Mensch bleibt im Grunde nur "Moment 
und verschwindende GroBe", bzw. er erscheint als naturentriicktes, nur 
aus den bewuBten Funktionen heraus lebendes Wesen. 

Das 19. Jahrhundert ent£remdet sich der klassisch-idealistischen Welt
anschauung mehr und mehr. Ahnungen tauchen am, daB in der vom 
Idealismus und Humanismus gepragten Form des Menschen - SCHILLERS 
Verse mogen £iir sie als Beispiel stehen: 

Wie schon, 0 Mensch, mit deinem Palmenzweige 
Stehst du an des Jahrhunderts Neige 
In edler, stolzer Mannlichkeit! 

eine Verdrangung allergroBten AusmaBes, mit einer Vorgeschichte 
von Jahrhunderten, ihren letzten Ausdruck ge£unden hatte. Die Ahnungen 
verdichten sich an manchen SteUen zu einer Weltschau, die vom Zwang 
der idealistischen reinen Geistigkeit weitgehend gelost erscheint. In ihren 
Umkreis gehort der spate SCHELLING so gut wie SCHOPENHAUER, CARUS, 
E. M. ARNDT, GORRES, BACHOFEN. Aber die Stunde war noch nicht da, 
solche Stromungen zu lebendiger Wirksamkeit gelangen zu lassen. Es 
waren der Zeit vorausgeworfene, bedeutungsschwere Bilder, Traume des 
Zeitgeistes, die Ankiindigung eines Neuen - aber noch keine wirkliche 
Geburt. Es muBte sich erst ein letzter, auBerster Gegensatz zu dem rein 
geistigen Prinzip des Idealismus konstellieren, ehe die wirkliche Wand
lung einsetzen konnte: er war gegeben in der Vision des "haBlichsten 
Menschen", in der zum erstenmal ohne Hiille die andere Seite, der 
"Schatten" des klassisch-humanistischen Ideals erscheint. Zunachst brach 
die Vision, in der sich das Ungewagte und Verdrangte, "des Menschen 

1 Freilich stehen dem auch wieder Ausspriiche wie der folgende gegeniiber: 
die Philosophie sei "eiri abgesondertes Heiligtum und ihre Diener bilden einen 
isolierten Priesterstand, der mit der Welt nicht zusammengehen dan und das Be
sitztum der Wahrheit zu hiiten hat. Wie sich die zeitlich empirische Gegenwart 
aus ihrem Zwiespalt herausfindet, wie sie sich gestaltet, ist ihr zu iiberlassen und 
ist nicht unmittelbar praktische Sache und Angelegenheit der Philo sophie" . 
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Tiefen und Griinde, aIle seine verhehlte Schwachheit und HaBlichkeit" 
zusammenfaBte, in das BewuBtsein eines Einzigen - NIETZSCHE - ein. 
Aber sie war von geschichtsgestaltenden Machten eingegeben worden. 
Der "haBlichste Mensch" klopfte an das Tor der Realitat, drang in 
die europaische Welt ein, in die Seele der abendlandischen Menschen, 
und lieB sich fortan nicht mehr verdrangen. Keine Macht und kein 
Glanz zivilisatorischen Daseins vermag heute die Realitat des "haB
lichsten Menschen" und seiner unzahligen Abwandlungen mehr ganz 
zu verdecken - er ist, ob yom BewuBtsein anerkannt oder nicht, 
in uns selbst als jenes hastende, irrende, hoffende, leidende, kamp
fende, geangstete, verzweifelnde, sich wieder erhebende We sen , das 
sich in die Note der Wirklichkeit, die "Holle der Geschichte", die 
Damonie der Triebe, die Unsicherheit der geistigen Wertungen ge
schleudert weill. 

Auch in Philosophie und Wissenschaft wird die Gegenbewegung 
sichtbar, die auf den BewuBtseinskult und Geistesoptimismus der 
rationalistischen Epoche folgen muBte. Die ersten Regungen der Oppo
sition zeigen sich schon im SchoBe der HEGELSchen Schule selbst 
(FEUERBACH, D. F. STRAUSS, MARx). Dazu kommt der machtige Strom 
aller jener wissenschaftlichen Erscheinungen im 19. Jahrhundert, die 
unausdriicklich, allein durch ihre naturalistisch oder materialistisch 
orientierte Erkenntnispraxis, den Geist bekampfen oder verleugnen. In 
der Philosophie der Gegenwart tritt die extreme Gegenposition in mehr
facher Gestalt hervor: auf den idealistischen Versuch der totalen 
Zuriickfiihrung des Wirklichen auf das Gedachte, der Existenz auf die 
Essenz, kommt es lOO Jahre spater zu dem entgegengerichtenen Ver
such eines totalen Herausspringens aus dem Denken - derart, daB 
entweder das Philosophieren zu einer Funktion des Existierens ge
macht wird, oder daB der Geist und alles Logische uneingeschrankt 
und im Sinne metaphysischer Endgiiltigkeit als Feind und Zerstorer 
des elementaren Lebens erklart wird. Es ist notwendig festzuhalten, 
daB damit im Grunde dieselbe Einseitigkeit, wenn auch mit umgekehrtem 
Vorzeichen, gegeben ist. 

Von diesen Zusammenhangen aus muB C. G. JUNGs historische Stellung 
(und zugleich die trotz der empirischen Orientierung wahrhaft philo
sophische Bedeutung seiner Psychologie) beurteilt werden. Seine Haupt
idee steht jenseits der Gegensatze von Geistanbetung und Naturver
gotzung und enthalt eben deshalb Moglichkeiten zu neuer Vereinigung 
von Geist und Natur, BewuBtsein und Leben: es ist der Gedanke von 
der primiiren Realitiit des Psychischen, des "esse in anima", wie JUNG, 
zuriickgreifend auf die scholastische Terminologie des Universalienstreits, 
formuliert. Zwischen der logisch nicht iiberbriickbaren Alternative 
des esse in re und des esse in intellectu (welche nur ein anderer 
Ausdruck fiir den Dualismus des Physischen und des Geistigen ist) 
steht das esse in anima als Urwirklichkeit und Urerfahrung. Das 
Psychische - als Inbegriff der bewuBten und unbewuBten Vorgange -
ist sachlich wie zeitlich friiher als die Scheidung in Physisches und 
Geistiges. Es ist jene Mitte, von der der Idealismus (der das Seelische 

Komplexe Psychologie. 17 
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in Geist ,aufloste) 1 und der Materialismus (der es auf Physisches 
herunterdriickte), nach entgegengesetzten Richtungen abgewichen waren. 
Auf das Psychische lieBe sich NOVALIs' Bemerkung iiber das, was uns 
"das Verstandlichste, das Nachste, das Unentbehrlichste" ist, anwenden: 
"Nur durch Unbekanntschaft mit uns selbst, Entwohnung von uns 
selbst, entsteht hier eine Unbegreiflichkeit, die selbst unbegreiflich ist." 

Was jeder Durchschnittsiiberlegung als das Fliichtigste, Schwachste, 
Subjektivste, Veranderlichste, Unzuverlassigste erscheint - eben die 
unmittelbare Erfahrung des Seelischen -, ist in Wahrheit das Wirk
lichste, Wichtigste, Wirksamste; es steht in unserem Leben als ein 
Objektives, das "hart und schwer wie der Granit unbeweglich und un
zuganglich daliegt und jederzeit, sobald es unbekannten Gesetzen beliebt, 
auf uns niederstiirzen kann. Das Psychische ist eine GroBmacht, die aIle 
Machte der Erde um ein Vielfaches iibersteigt. Die Aufklarung, welche 
die Natur und die menschlichen Institutionen entgottert hat, hat den 
einen Gott des Schreckens, der in der Seele wohnt, iibersehen." 

Erst durch den Gedanken des Objektiv-Psychischen haben die von 
KANT an vorhandenen, aber vielfach schwankenden oder unruhig tastenden 
anthropologischen Gesamttendenzen einen klaren Bezugspunkt erhalten. 
DaB mit diesem Gedanken eine ganze Anzahl von erkenntnistheoretischen 
und methodologischen Problemen neu aufgeworfen wird, ist selbstverstand
lich. Aber diese Probleme sind cura posterior. Entscheidend ist zunachst 
einmal, den Standpunkt des Betrachters so zu wahlen, daB iiber die 
theoretischen Einzelerwagungen wie iiber die mannigfachen, individuell 
wie geschichtlich bedingten Unterschiede hinweg die wesentlichen, schopfe
risch neuen Grundgedanken sichtbar werden konnen. 

2. Das BewnBtheitsproblem. Riickblick auf die latente Psychologie 
in BEGELS System. 

An dem Aufbau von HEGELS System waren (nach den Darlegungen 
des I. Tells) zwei Grundmotive entscheidend beteiligt gewesen: das Prinzip 
des Gegensatzes und die Grundbeziehungen von Ganzheit und Vereinzelung, 
Allgemeinem und Besonderem (zusammengefaBt im Totalitiitsprinzip). 
Man kann sich diese beiden Motive personifiziert denken in zwei Gestalten 
der antiken, vorsokratischen Philosophie: in HERAKLIT ("Der Krieg ist 
aller Dinge Vater, aller Dinge Konig") und in AN.A.XIMANDER ("Woher 
die Dinge gekommen sind, dahin miissen sie auch wieder zuriick zu ihrem 
Untergang: so will es das Gesetz; denn sie miissen BuBe tun fiir das 
Unrecht, daB sie vorhanden waren"). 

Beide Elemente in ihrer Vereinigung hatten die Grundlage derin 
HEGELs theologischen Jugendschriften zu erkennenden urspriinglichen 
metaphysischen Konzeption gebildet. 1m spateren System aber kam es 

1 Es ist wie eine symbolische Tatsache, daB HEGEL am SchluB der Phano
menologie des Geistes die W orte S CHILLERS , in denen von dem "Kelch des ganzen 
Seelenreiches" die Rede ist, zitiert - aber in folgender Fassung: 

"Ans dem Kelche dieses Geisterreiches 
Schanmt ihm seine Unendlichkeit." 
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zu einer (relativen) Trennung. Das HERAKLITische Element wird in der 
dialektischen Methode zum logischen Schema ausgestaltet. Das ANA
XIMANDERsche Motiv ist iiberall dort gegenwartig, wo das die Unter
schiede zur Einheit verbindende Ganze, die Grundvorstellung des Organi
schen, die Idee des "Konkreten" (vgl. oben S.245£.) lebendig ist. DaB 
zwischen beiden Motiven ein Rill aufklafft, der sich in gleichem MaBe 
vergroBert wie die fortschreitende Tendenz der Logisierung, wurde im 
I. Teil gezeigt. In derselben geschichtlichen Vergleichszone bleibend kann 
das so ausgedriickt werden, daB bei HEGEL ein drittes Element, der Gestalt 
des P ARMENIDES entsprechend, hinzugetreten ist. Die Parmenideische 
Gleichsetzung des Seins mit dem Denken treibt den Keil hinein und ruft 
den Widerstreit zwischen den beiden ersten Grundmotiven hervor: der 
HERAKLITische Bestandteil erhalt den Hauptton, wird aber zugleich mehr 
und mehr in den Ather des reinen Denkens entriickt; der ANAXIMANDER
sche dagegen - seinem Wesen nach der Region des erlebnismi:iBig Wirk
lichen naher stehend - tritt unter dem EinfluB des Vernunftprimats in 
den Hintergrund. 

Nun ist aber ANAXIMANDERs Gedanke dadurch noch nicht ausreichend 
zu kennzeichnen, daB er mit dem "Totalitatsproblem" gleichgesetzt wird. 
Die Erkenntnis der Besonderung der Einzeldinge als U nrecht enthaIt den 
unausgesprochenen Hinweis auf einen weiteren allgemeinen Zusammen
hang, den man am besten als Problem der BewufJtheit bezeichnet. Denn 
auf nichts anderes als auf das Auftauchen des BewuBtseins geht jene Art 
von Besonderung zuriick, die im eigentlichen Sinn einer "schuldhaften" 
Abtrennung von der urspriinglichen (unbewuBten) Totalitat gleichkommt. 
Alle BewuBtwerdung bedeutet Unterscheidung, Grenzsetzung, Differen
zierung und damit Loslosung von einem anfanglich ungeteilt vorhandenen 
Ganzen. Bei J UNG hat dieser Gedanke zentrale Bedeutung bekommen: 
"Das BewuBtsein ist seinem ganzen Wesen nach Diskrimination, Unter
scheidung von Ich und Nichtich, Subjekt und Objekt, Ja und Nein usw. 
Der bewuBten Unterscheidung ist iiberhaupt die Trennung der Gegensatz
paare zu verdanken." 

BewuBtheit ist ein doppelsinniges Phanomen. Jede Steigerung der 
BewuBtheit bedeutet einerseits Erhebung iiber das gewohnlich Mensch
liche, Annaherung an das iibermenschlich Gottliche (eritis sicut deus), 
andererseits prometheische Schuld, durch die ein unbewuBter Einheits
zustand der Harmonie gebrochen wird. "Als Siinde muB es dem naiven 
Geiste erscheinen, das Gesetz der heiligen urnachtlichen Einheit des 
AllbewuBtseins zu brechen. Es ist die luziferische Emporung des Einzelnen 
gegen das Eine. Es ist ein feindseliger Akt des Disharmonischen gegen 
das Harmonische, es ist eine Geschiedenheit gegen die Allverbunden
heit .... Und doch war die Erringung des BewuBtseins die kostlichste 
Frucht am Lebensbaume, die magische Waffe, welche dem Menschen den 
Sieg iiber die Erde gab, und von der wir hoffen, daB sie ihm noch den 
groBeren Sieg iiber sich seIber ermoglichen werde." Diese Erkenntnis 
gehort dem unerschiitterlichen Bestand von Urwissen an, das in Mythen 
und Philosophemen alIer Zeiten und Zonen seinen Ausdruck gefunden hat. 
Auch in den Denkern der jiingsten Epoche hat sich trotz der gewaltig 

17* 
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gesteigerten Individualisierung und Differenzierung dieses U rwissen gegen
wartig mid wirksam gezeigt. Es ist nieht schwer, zwischen individuell 
so verschiedenen Gestalten wie SCHELLING, HEGEL, KLEIST, NOVALIS, 
HOLDERLIN, NIETZSCHE, C. G. JUNG in diesem Punkte tiefgehende Ver
wandtsehaft der Anschauungen aufzuzeigen. Gerade HEGEL und JUNG 
stehen sieh in diesem Punkt in bemerkenswerter Weise nahe. 1ch muB 
mich aber in dieser Frage auf knappe Hinweise beschranken; denn es geht 
dabei urn einen umfassenden Problemkomplex von selbstandiger Be
deutung, der bei eingehender Behandlung den Rahmen dieser Unter
suchung sprengen wiirde. 

Zu Anfang dieses Kapitels war von der relativen Trennung der Prinzipien 
des Gegensatzes und der Totalitat in HEGELS System die Rede gewesen. 
Vollig abgebrochen war die Brticke nie; bei scharferer Beobachtung zeigt 
es sich, daB bestimmte p8ychologi8che Grundtatsaehen die Verbindung 
aufrechterhalten haben. Das Hauptzeugnis bildet die (bisher noeh nirgends 
gentigend deutlich herausgearbeitete) Stellung eben des Bewuptheit8-
problem8. Es ist im Grunde derselbe groBe Mischkrug, aus dem HEGEL 
wie JUNG bei dieser Frage geschopft haben. Der Sache nach durchaus 
ahnliche Erkenntnisse treten zutage - sie sind jedoch ftir HEGEL, wie es 
scheint, relativ unbemerkt geblieben. 

Es gibt eine der HEGELSchen Metaphysik des absoluten 1dealismus 
eingeschriebene, latente P8ychologie. Man findet den Weg zu ihr, wenn 
man sich an eine bestimmte unter den versehiedenen Formulierungen halt, 
die HEGEL verwendet hat, urn das Wesen der dialektischen Bewegung 
begrifflich darzustellen. Die meisten dieser Formeln sind in der Literatur 
naeh allen Seiten diskutiert worden (Thesis, Antithesis, Synthesis; Unter
sehied und Einheit von Aligemeinem und Besonderem; Auseinandertreten 
und Versohnung von Sein und BewuBtsein, Realitat und Begriff; Prinzip 
der Bewegung, des Werdens schlechthin usw.). Jedoeh ein von HEGEL 
selbst haufig benutztes "Modell" des dialektischen Rhythmus ist innerhalb 
der Hegelinterpretation in auffallender Weise vernachlassigt worden: nam
lieh der Ternar "Ansich", "Ftirsich", "Anundftirsich". Er kommt gewiS bei 
HEGEL oft nur in der schemenhaften Gestalt eines allgemeinen Klassi
fizierungsprinzips vor. Andererseits aber Hnden sich bei HEGEL Stellen 
genug, wo jener - schon dureh die sprachliche Form nahegelegte - p8ycho
logi8che Sinn der Formel durchschimmert, der die Beziehung zu dem 
Problem der BewuBtheit herstellt. 

Bei dem Dreischritt "Ansieh - Ftirsieh - Anundftirsich" spielen die 
spezifisch logisehen Beziehungen (Widersprueh, Negation, Umschlagen 
eines Begriffs in sein Gegenteil) keine Rolle; es geht urn einen ganz anderen 
Grundvorgang. Seine Ursprtinge sind in dem psychologischen, jadem 
biologischen 1 Ge biet zu finden. Der Weg vom "Ansich" zurn "Ftirsieh" 

1 Hier ware etwa die Trieblehre von BUYTENDIJK zum Vergleich heranzuziehen. 
Nach BUYTENDIJK ist ein Grundprinzip nicht nur des bewuBten, sondern schon 
des unbewuBt-instinktiven Lebens eine auf Befreiung von allem Nichtich gerichtete 
Aktivitat (wofiir bereits ARISTOTELES die Bezeichnung "Sem fiir sich" hat): "der 
Drang des Fotus zur Geburt, das Durchbrechen der Eihiillen durch den jungen 
Vogel, der Drang fort vom Nest, vom Elternhaus. Bezeichnenderweise kommt auch 
bei HEGEL das biologische Grund- und Urbeispiel des Kindes im Mutterleibe und 
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entspricht dem ProzeB des Sichherausringens des BewuBtseins aus einem 
"unmittelbaren", "unentwickelten", nur potentiellen, unhewupten (wie 
man dem Bedeutungszusammenhange nach ohne Bedenken hier einsetzen 
darf) Einheitszustand zu einem Zustand des Abgehobenseins, Insich
reflektiertseins, Vonsichwissens, Gegenstandlichwerdens, auf ein Ich Be
zogenseins. "Was an sich ist, muB dem Menschen zum Gegenstand werden, 
zum BewuBtsein kommen; so wird es fiir den Menschen. Was ihm Gegen
stand geworden, ist dasselbe, was er an sich ist; durch das Gegenstandlich
Werden dieses Ansichseins wird der Mensch erst fiir sich selbst, ist ver
doppelt, ist erhalten, nicht ein anderer geworden." 

Das Erreichen der dritten Stufe, das "Anundfiirsich-Werden" ist 
- psychologisch verstanden - nichts anderes als das SchlieBen der 
Lucke, die durch das BewuBt- oder Fiirsich-Werden aufgerissen wurde 
zwischen "Mutter" und "Kind", "Substanz" und "Subjekt", zwischen 
dem "Sein" und dem "Gesetztsein", zwischen der "substantiellen Identi
tat"! und der Dissoziierung des Eigenseins, dem Unbewuptsein und der 
Bewuptheit; ist die Wiedervereinigung des vom allverbindenden Grunde 
losgerissenen, das Gegebene in prometheischer Hybris hinter sich lassenden 
Teils mit der "absoluten Substanz". Grundsinn des "Anundfiirsich", des 
jeweils letzten Gliedes im Ringe dieser creatio continua, ist die Versohnung, 
die Ineinssetzung des vorher Getrennten, die Wiedererringung der ver
lorenen Einheit von BewuBtsein und Leben. 

So erschlieBt sich denn bei HEGEL eine gleichsam in dem Geheimfach 
seines Systems wohlverborgene Idee von Entwicklung, die nichts mit 
naturalistischen und positivistischen Entwicklungsbegriffen zu tun hat, 
die vielmehr wieder zu dem mystischen Quellgebiet seines Denkens zuriick
leitet. Denn die Idee eines Hieros Gamos zwischen dem Endlichen und 
Unendlichen, dem Seelengrund und dem Welt- und Gottesgrund ist dem 
mystischen Denkgut zugehorig. Diese Idee von Entwicklung erzahlt dem 
Menschen, wie er werden konnte, was er ist. Ihrer Form nach entspricht 
sie ganz dem "mystischen Werk", dem "groBen Magisterium". Sie be
deutet wesentlich ein Vertiefen und Durchleuchten des urspriinglich 
blinden, unbewuBt gelebten Seins und dadurch eine Selbstwerdung: "Die 
Entwicklung des Geistes besteht also darin, daB das Herausgehen und 

seiner Trennung von der Mutter durch die Geburt vor. Das Kind im Mutterleibe 
hat nur eine "Ansich"-Existenz: "Es sind zwei Individuen, und doch in noch un
getrennter Seeleneinheit; das eine ist noch kein Selbst, noch nicht undurchdringlich, 
sondern ein widerstandsloses; das andere ist dessen Subjekt, das einzelne Selbst 
beider. Die Mutter ist der Genius des Kindes; denn unter Genius pflegt man die 
selbstische Totalitat des Geistes zu verstehen, insofern sie fur sick existiere und die 
subjektive Substantialitat eines anderen, das nur auBerlich als Individuum gesetzt 
ist, ausmache: Letzteres hat nur ein formelles Ftirsichsein." 

1 Der von LEVy-BRUHL "participation mystique" genannte, von JUNG weiter 
entwickelte Gedanke der psychologischen Identitat kommt schon in HEGELS Enzyklo
padie (im Abschnitt "Anthropologie") vor, ohne allerdings weitergehende Anwendung 
zu finden. HEGEL spricht dort von dem "magiscken V erhitltnis", das nicht nur bei 
den Beziehungen zwischen der Mutter und dem Ungeborenen oder bei den Grenz
fallen des "magnetischen Somnambulismus" (der Hypnose) und des Hellsehens 
anzunehmen sei, sondern von dem sich auch "anderwarts im Kreise des bewuBten, 
besonnenen Lebens sporadische Beispiele und Spuren" fanden. 
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Sichause~anderlegen desselben zugleich sein Zusichkommen ist." Diese 
Entwicklung hat daher zirkularen Charakter, sie entspricht einem Kreis, 
"der sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum Anfange hat, und 
nur durch die Ausfiihrung und sein Ende wirklich ist." 

In HEGELS Darstellung dieser Zusammenhange scheint zuweilen JUNGS 
Lehre yom kollektiven UnbewuBten vorgeahnt zu sein: "Der offenbare 
Geist hat die Wurzel seiner Kraft in der Unterwelt .... , in der bewuBtlosen 
und stummen Substanz Aller, in den Wassern der Vergessenheit." Die 
Beziehungen des Ansich- und des Fiirsichseins mogen wohl urspriinglich 
das wichtigste "Modell" fiir die zeitlich-uberzeitliche Geschichte des 
BewuBtseins gebildet haben, wie sie, mit dunklen Schleiern verhangen, 
in der Phanomenologie des Geistes erzahlt wird. Aber diese Elemente 
konnten bei HEGEL zuletzt nur fiir den metaphysischen Gedankenaufbau 
und fur die Bewaltigung weit ausgebreiteter geschichtlicher Stoffe frucht
bar werden; im Hinblick auf ihre psychologischen Sinnmoglichkeiten sind 
sie "Antizipation" geblieben. Der letzte Grund dafiir liegt darin, daB 
HEGEL die Bedeutung des "Ansich", der "Substanz", auf die universale 
unbewuBte Vernunftigkeit allein eingeschrankt hatte. Das Ziel des Zusich
selbstkommens des Menschen ist demnach bei HEGEL gleichbedeutend 
mit der GewiBheit, Vernunft, und als Vernunft "aIle Realitat zu sein". 
In JUNGs Lehre von der "Individuation" ist ein anderer Weg zur Reali
sierung des von HEGEL im psychologischen Feld nur Geahnten gezeigt. 

3. Das Prinzip des Gegensatzes und die Beziehung zwischen dem 
Bewu6tsein und dem UnbewuBten. 

Die Stellung JUNGs zu dem Doppelproblem, das durch die Namen 
HERAKLITUnd ANAXIMANDER umschrieben wurde, laBt sich folgendermaBen 
bestimmen: seine Lehre bewirkt eine Wiedervereinigung der beiden (bei 
HEGEL relativ getrennteu) Grundmotive. Die prinzipielle Voraussetzung 
dafiir bildet das schon friiher behandelte Verlassen des Vernunftmonismus, 
die Aufhebung der Parmenideischen Gleichung zwischen Sein und Denken, 
schlieBlich dann die Entdeckung des Objektiv-Psychischen. Durch die 
Aufstellung der neuen Gleichung zwischen Wirklichem und Psychischem 
erhalt das in HE GELs Philosophie gleichsam freischwebende heraklitische 
Urphanomen des "Krieges", des Gegensatzes, einen festen geistigen Ort. 
Dieser Ort gehort der Sphare des Humanen an und ist naher zu bestimmen 
als das Verhaltnis von Bewuf3tsein und Unbewuf3tem. Die logisch-objektive 
Form des Gegensatzes wird ins Psychologische zuruckverwandelt, d. h. 
sie wird zu etwas lebendig-innerlich FaBbarem. 

Das Einholen des Urphanomens des Gegensatzes aus der rein logischen 
in die psychologische Dimension kann jedoch im Rahmen dieser Unter
suchung nur nach seiner philosophisch-prinzipiellen Bedeutung gewiirdigt 
werden, wahrend der psychologische Gesichtspunkt unberucksichtigt bleibt. 
Dieses Abstrahieren ist freilich bei JUNG mit groBeren Harten verbunden 
als bei HEGEL. Bei letzterem ist die philosophische Betrachtung autonom, 
daher ihre Ablosung von den konkreten Zusammenhangen, die der psycho
logische Gesichtspunkt zu berucksichtigen hat, leichter moglich. Bei JUNG 
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aber erscheinen sap1tliche Aspekte infolge der durchgehenden Beziehung 
auf die Grundwirklichkeit des Psychischen in einen festeren Einheits
zusammenhang eingeriickt. Die lsolierung einer Teilansicht ist innerhalb 
der "weiBen, abstrakten Dialektik der Logik" (J. SCHMIDHAUSER) mit 
geringeren Schwierigkeiten verkntipft als da, wo "die blutige, reale, 
konkrete Dialektik des Lebens" in Frage steht. 

Es ist eine Grundtatsache der seelischen Wirklichkeit, daB aIle ihre 
Erscheinungen als in sich gegensatzliche Einheit aufgebaut sind. FUr 
das Leben der Seele gilt in eminentem Sinne das Wort GOETHES, daB 
alles "entweder eine urspriingliche Entzweiung, die einer Vereinigung 
fahig ist, oder eine ursprtingliche Einheit, die zur Entzweiung gelangen 
konne" , darstellt. Alles Psychische ist Leben8ausdruck, wenn der Begriff 
des "Lebens" in genau derselben allgemeinen Bedeutung genommen wird, 
wie in der modernen Biologie: Leben ist stete "Uberwindung des toten 
Punktes" (H. ANDRE). Zugleich aber ist festzuhalten, daB jedes Weiter
kommen tiber den "toten Punkt" hinaus, jedes Neuwerden, jede Meta
morphose, immer nur aus Gegensatzen heraus, durch Gegensatze hindurch, 
erfolgt. Der polare Gegensatz ist in beiden Bereichen - dem des Bio
logischen wie dem des Psychologischen - vom philosophischen Stand
punkt aus gesehen, das wahre Urphanomen. 

Aber im Psychologischen nimmt in der Unzahl moglicher Gegensatze 
die Relation von BewuBtsein und UnbewuBtem eine ausgezeichnete Stelle 
ein. Sie ist von prototypischer Bedeutung, sie ist der zentrale Bezugspunkt 
fUr aIle psychologischen Gegensatzbildungen. GewiB sind in der ursprting
lichen Psyche, da sie "quodammodo omnia" (mit ARISTOTELES und THOMAS 
gesprochen) ist, aIle Gegensatze enthalten, aber sie sind so nicht in spezifisch 
menschlicher, sondern nur in vormenschlicher Form, nur "an sich" vor
handen; sie sind gleichsam da, ohne da zu sein, d. h. in totaler UnbewuBt
heit. Eine Annaherung an diesen Zustand zeigt das Beispiel der seelischen 
Beschaffenheit der Primitiven. Die Gegensatze werden im eigentlich 
menschlichen Sinn erst dort wirklich, wo der Mensch nicht nur in tierischer 
(oder paradiesischer) UnbewuBtheit ihr Spielball ist, sondern erst an dem 
Punkt, wo der Individuation8vorgang beginnt, d. h. wo der Mensch als 
wissendes, unterscheidendes, sich entscheidendes Subjekt auftritt. Dies 
aber ist ohne BewuBtsein nicht moglich. Erst wenn der Lebensbaum zum 
Erkenntnisbaum geworden ist, 8ieht der Mensch den Gegensatz, weiB er, 
was gut sei und was bose. 

Die Relation BewuBtsein-UnbewuBtes ist der symbolische Ausdruck 
fUr die durchgehend polare Struktur der menschlichen Psyche l . Jedes 
Individuum vermag in seinem tiefsten SchoB das "Andere" seines lchs, 
das zu seiner Ganzwerdung notig ware, zu gebaren. Das Sichdurchdringen 
von Eigenem und Nichteigenem im Subjekt ist eine der tiefsten und merk
wtirdigsten psychologischen Erfahrungen. Es ist das Geheimnis des 
Andersseins im Einessein, und damit zugleich die Quelle der eigentlichen, 

1 Ein anderer Ausdruck der immanenten Gegensatzlichkeit des Psychischen ist 
in der "energetischen Auffassung" des Seelenlebens bei JUNG zu sehen. Denn Energie, 
im weitesten Sinn, ist "jenes Etwas, das bewegter Ausgleich zwischen Gegen
satzen ist". 
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der psychologisch-realen Dialektik1, Ohne diese ist alles psychologische 
Forschen bnd Erkennen in die fatale Lage Peter Schlehmils versetzt, der 
seinen Schatten preisgegeben hatte. Eine der fundamentalen Entdeckungen 
JUNGS ist hiermit bertihrt. Was im Bereich des Logisch-VerstandesmaBigen 
Absurditat ware - daB Eines immer auch zugleich das Andere ist - ist 
im psychischen Leben Grundgesetz; hier gilt, daB "jede seelische Er
scheinung innerlich durch ihr Gegenteil kompensiert" ist, daB sichzu jeder 
seelischen Haltung ihr Gegensttick im UnbewuBten konstelliert, daB, 
ewig und notwendig, zum Glanz der Schatten, zur Starke die Schwache, 
zum Recht das Unrecht, ZUlli Guten das Bose, zu Gott auch der Teufel 
gehort. Beide Seiten des Gegensatzes sind notwendig; nur die nach ihrem 
vollen Umfang verwirklichte Polaritat ermoglicht in Wahrheit ein Leben 
im Ganzen und aus der Ganzheit. 

Mannigfaltig sind die Erscheinungsformen des psychologischen Grund
gegensatzes. Die Gegenpole konnen koordiniert sein und in positiver Weise 
zusammenwirken, indem ihr Wechselverhaltnis dem nattirlichen Rhythmus 
der "Stromungsgesetze der Libido" folgt. Dies ist das "kompensatorische 
Verhiiltnis" von BewuBtsein und UnbewuBtem, das "einer ahnlichen 
Funktion auf physiologischem Gebiet, der Selbststeuerung oder Selbst
regulierung des Organismus" entspricht. Jede bewuBte Einstellung ist 
notwendigerweise mit einer relativen Einseitigkeit verbunden; die Tendenz 
des unbewuBten Gegenpols geht auf deren Ausgleich: "Das UnbewuBte 
gibt z. B. im Traum alle diejenigen zur bewuBten Situation konstellierten, 
aber durch die bewuBte Wahl gehemmten Inhalte, deren Kenntnis dem 
BewuBtsein zu einer volligen Anpassung unerlaBlich ware." 

Erreicht die Einseitigkeit einen hoheren Grad, z. B. durch Uber
spannung und Verkrampfung der bewuBten Einstellung, so wandelt sich 
das kompensatorische in ein Oppositionsverhaltnis. Der polare Gegensatz 
nimmt antinomische Gestalt an. Es ist nun von wesentlicher Bedeutung, 
ob die Antinomik auf Grund einer unbewufJten oder einer bewufJten Ein
seitigkeit entstanden ist. Im ersten Fall, dem der Einseitigkeit als "Nicht
anderskonnen", ist die Gegensatzspannung als zwangshafter Zustand von 
damonischer Unentrinnbarkeit gezeichnet. Die unbewuBt gebliebenen 
gegensatzlichen Inhalte entziehen sich vollig dem Machtbereich des Be
wuBtseins, sie werden abgespalten yom Ganzen der Personllchkeit und 
konnen als "autonome Komplexe" auftreten. "Alle diese Zustande sind 

1 Zum erstenmal in der neuzeitlichen Psychologie wird hier zugleich ein Wieder
anknupfen moglich an die christlich-abendlandische Mystik, an gewisse letzte Ein
blicke ihrer Psychologie, von denen seit Augustinus in der mittelalterlichen Ge
schichte immer wieder die dunkle Rede ging: der geheimnisvolle, leicht zu miB
deutende Zusammenhang von Selbstsein, Selbsterkenntnis und Selbstliebe, derzur 
Voraussetzung wahrer Selbstverwirklichung gehort (vgl. meine "Psychologie, Meta
physik der Seele", Munchen 1928, S. 49f.); die von der Johanneischen tJberlieferung 
sich herleitende Lehre vom "inneren Wort", das wir als Bild und Keirn unseres eigenen 
Wesens in uns tragen, und das auszusprechen uns geliugen muB, wenn anders wir zum 
erfUllten und bewuBten Selbstein gelangen sollen; das Wissen urn die verborgenen 
seelischen Zeugungs- und Geburtsvorgange, durch die der Weg zur Reife bezeichnet 
ist und durch die der Mystes selbst Verursacher seiner Geburt - Vater und Sohn, 
parens und proles, gignens und genitum in einem - wird. 
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gekennzeichnet durch ein und dieselbe Tatsache, namlich daB ein un
bekanntes Etwas von einem kleineren oder grt>Beren Teil der Psyche Besitz 
ergriffen hat und seine widerwartige und schadliche Existenz gegen aIle 
Einsicht, aIle Vernunft und aIle Energie ungestt>rt behauptet und damit 
die Macht des UnbewuBten dem BewuBtsein gegenuber bekundet." 

Die Verhaltnisse sind grundlegend anders, wenn es sich urn bewufJte 
Einseitigkeit und demgemaB urn bewuBtes Rindurchgehen durch die Ent
zweiung handelt. Steht der Widerstreit der entgegengesetzten Impulse im 
voIlen Licht des BewuBtseins, derart, "daB sich Thesis und Antithesis 
negieren, und daB das Ich doch seine unbedingte Anteilnahme an Thesis 
und Antithesis anerkennen muB " , so ist von vornherein eine wesentlich 
andere menschliche Raltung gegeben. Sie kann als psychologische Ab
weichung vom ersten Fall,· auBerdem aber auch als eine sittlich ht>here 
Stufe bezeichnet werden, sofern namlich ht>here BewuBtheit auch als 
sittliches Kriterium anzusprechen ist. Dies muB aber angenommen werden, 
wenn anders sittlicher Adel und Wfirde des Menschen in einem Zusammen
hange steht mit Umfang und Tiefe seiner Leidensfahigkeit. Denn jeder 
Schritt in der Richtung ht>heren BewuBtwerdens setzt Trennung, Ent
zweiung, also Leiden voraus, dem das Ich sich zu stellen hat - "es gibt 
keine BewuBtwerdung ohne Schmerzen." 

In dieser Frage zeigt sich wiederum uber aIle zeitlichen und individuellen 
Verschiedenheiten hinweg weitgehende Ubereinstimmung zwischen REGEL 
und JUNG. Wenn REGEL von dem "Leben des Geistes" sagt: "Er gewinnt 
seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst 
findet", so ist dies in philosophisch-spekulativer Sprache dasselbe, was bei 
JUNG psychologisch so formuliert wird: "Nicht durch Abspaltung wird 
eine Dissoziation geheilt, sondern durch ZerreiBung." Und der Satz in 
REGELs "Asthetik", daB es "das ht>here Vorrecht lebendiger Naturen" 
sei, den "ProzeB des Gegensatzes, Widerspruches und der Lt>sung des 
Widerspruches durchzumachen", kt>nnte geradezu als Leitthema gelten, 
dessen realer psychologischer Durchfuhrung ein wesentliches Stuck von 
JUNGs gesamtem Schaffen gewidmet ist. 

Der Zustand des bewuBten Uneinsseins enthalt ffir REGEL wie ffir 
JUNG die Voraussetzung ffir die Geburt des einigenden Dritten, der 
"Synthesis". In der prinzipiellen Fassung des Gedankens der Einigung der 
Gegensatze trennen sich jedoch beider Wege wieder, wie im nachsten 
Abschnitt naher auszufiihren sein wird. 

4. Logische und symbolische Synthesis der Gegensatze. 
1m 1. Teil ist durch die Ert>rterung der prinzipieIlen Grundlagen der 

REGELSchen Dialektik auch die dritte Stufe, die der "Synthesis" in ihrer 
Bedeutung so weit geklart worden, daB hier nur noch eine knappe Zu
sammenfassung des Wesentlichen notwendig ist, urn den Vergleich mit 
JUNG durchfuhren zu kt>nnen. 

Die Uberzeugung von der Mt>glichkeit einer Synthesis ist zunachst ein 
Zeugni,s daffir, daB die dialektische Logik mit dem Grundsatz des tertium 
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non datur (Satz des Widerspruches) der formalistischen Logik gebrochen 
hat. Es gibt ein tertium., denn es gibt eine Synthesis. Dieser veranderte 
Standpunkt hat nun, was in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden 
muB, eine bedeutsame Erweiterung des Sinnes der "Notwendigkeit" im 
Erkennen zur Folge. Bei KANT wird Notwendigkeit (wenn von der 
"absoluten Notwendigkeit", die bloB ein "Grenzbegriff" ist, abgesehen 
wird) nur "in Beziehung auf die Moglichkeit der Gegenstande der Er
fahrung" anerkannt und sie betrifft nur die Verhaltnisse der Erscheinungen 
"nach allgemeinen Gesetzen der Erfahrung". Die dem dialektischen ProzeB 
innewohnende Notwendigkeit unterscheidet sich grundsatzlich sowohl von 
der KANTischen N otwendigkeit der Erfahrungserkenntnis wie von der 
deduktiven Notwendigkeit der Mathematik: sie ist ein Merkmal des Ge
schehens, des Werdens, der "Entwicklung"l, sie tritt zutage im Entfalten 
und Auseinanderlegen von Bestimmungen des Begriffs (die ja bekanntlich 
vom Standpunkt der Dialektik aus ebensosehr Bestimmungen der Sache 
sind), und sie bewahrt sich vor allem im Frellegen und Wiederaufheben von 
Widersprtichen 2. So wichtig aber auch diese Erweiterung des Sinnes der 
Notwendigkeit ist, an dem einen auch ffir KANT maBgebenden Grund
verhaltnis hat sich nichts geandert: an der strengen Entgegensetzung des 
"Notwendigen" und des "Zufalligen". Auch ffir HEGEL ist die Forderung 
der Notwendigkeit im Erkennen gleichbedeutend mit dem ,,Fernhalten des 
ZUfiilligen. " 

Der dialektische Standpunkt ist trotz allem seinem Kern nach logi
zistisch: die Synthesis, die Aufhebung der Widersprtiche, ist ausschlieBlich 
"Aufgabe der Vernunft", Sache des nur denkenden Geistes. Konsequenter
weise ist ffir HEGELs Idealismus mit der im "absoluten Geist" sich her
stellenden Hierarchie aller Synthesen das hochste Ziel, die letzte Vollendung 
erreicht. Die doppelte Gefahr, die hier entstehen muBte, sowie das Genie 
selbst nicht mehr seine Hand im Spiele hatte, ist die intellektualistische 
Verzerrung der Synthesis (in Gestalt eines leeren, schablonenmaBigen, am 
auBeren Schema hangenden Konstruierens und Rubrizierens) und das 
romantische MiBverstehen (in Gestalt einer nur ertraumten Uberlegenheit 
des "Dartiberstehens", eines asthetisierenden Sichwohlseinlassens an einer 
tiber den Widerspriichen "schwebenden Universalitat", einer Unfahigkeit 
zum Sichentscheiden). 

Bei JUNG bildet das Problemfundament nicht die Logomachie der be
grifflichen Entzweiungen und Widerspriiche, sondern das immer bedrohte, 
immer Storungen, Konflikten, Katastrophen ausgesetzte Verhaltnis von 
Leben und Bewu(Jtsein, N aturhaftem und Geistigem im Menschen selbst. 
Ffir jene Degradierung der Natur, wie sie sich in HEGELS Idealismus aus
spricht, ist in JUNGs Lehre kein Raum. In der Dialektik der psychologisch
realen Gegensatze steckt von vornherein ein naturhafter Antell - die 

1 In diesem Zusammenhang faIlt freilich die oben erwi.i.hnte latent psychologische 
Bedeutung des Entwicklungsbegriffs weg; er ist bier wieder ganz ins Logisch-Objek
tive zuruckgenommen. 

2 Die schon frUher eingehend dargelegte Problematik, die infolge der Vermengung 
von "Widerspruch" und "Gegensatz" in die dialektische Notwendigkeit herein
getragen wird, soli bier auBer Betracht bleiben. 
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unbewuBte Dynamis ist ja Natur1• Andere Theorien der jiingeren Zeit, 
in denen das UnbewuBte in rein negativer Funktion erscheint, "haben es 
vermocht, das Naturding, welches das UnbewuBte eigentlich ist, als ein 
gefahrliches Monstrum erscheinen zu lassen. .. Diese Auffassung entspringt 
der Furcht vor der N atur und vor der tatsiichlichen W irklichkeit. . . Das 
UnbewuBte ist kein damonisches Ungeheuer, sondern ein moralisch, 
asthetisch und intellektuell indifferentes N aturwesen, das nur dann wirklich 
gefahrlich wird, wenn unsere bewuBte Einstellung dazu hoffnungslos un
richtig ist". Ebenso hat auch die "Synthesis"2, die Uberwindung der 
Entzweiung, eine unbewuBte, naturhafte Seite 3 • 

Die bloB denkend-theoretische Bewaltigung der Gegensatze kann, da 
sie nur eine Funktion aufruft, nicht das Ganze des Menschen erreichen. 
Darum wohnt in der Synthesis der Vernunftdialektik auch keine ver
wandelnde Kraft. Denn nur was den ganzen Menschen - sein Denken und 
Gefiihl, seine Ahnung und Empfindung - angeht, vermag ihn umzubilden 
(und es gibt keinen wirklichen individuellen Werdegang, keine wahrhafte 
Erziehung, keinen seelischen Vollendungsweg, der nicht durch Krisen und 
Metamorphosen hindurchfiihrte). Sie besitzt auch keine befreiende Kraft 
- trotz HEGEL, der schon im "Denken der Notwendigkeit" die "Befreiung, 
welche nicht die Flucht der Abstraktion ist", zu erkennen glaubte. Die 
ganze Fiille und Wucht der psychologisch-padagogisch-arztlichen Er
fahrungen der jiingsten Ver~!l'ngenheit steht hinter der Gegenbehauptung: 
daB nicht das theoretische Uberschauen und Verstehen, sondern nur das 
Durcherleben, Sichstellen, Annehmen, das die Sache selbst sein ein Frei
werden von ihr ermoglicht. Was notwendig ware, ist ein "weiteres, tieferes 
und hoheres Begreifen ... , namlich das Begreifen durch das Leben." 

Eine solche den Menschen als Ganzheit erfassende "Synthesis" kann 
fUr JUNG nur im Symbol erreicht werden. Das Symbol ist - im groBen wie 
im kleinen - die jeweils vollkommenste, rational nie vollig deutbare Dar
stellung desjenigen Sinnes, der die (in einer bestimmten Situation eines 
Individuums, eines Volkes, einer Epoche vorhandenen) Gegensatze ver
einigt, derart, daB den bewuBten wie den unbewuBten Bediirfnissen, den 

1 DaB die Verbindung mit dem "Naturgegebenen" (GOETHE) real und nieht 
leere spekulative Metapher ist, kommt bei JUNG wohl am starksten zum Ausdruek 
in der Lehre von den "Arehetypen". In ihr hat NIETZSCHES Aper9u gleiehsam einen 
wissensehaftlieh-systematisehenAusbau erfahren: "Ieh habe fiir mieh entdeckt, 
daB die alte Menseh- und Tierheit, ja die gesamte Urzeit und Vergangenheit alies 
empfindenden Seins in mir fortdiehtet, fortliebt, forthaBt, fortsehlieBt ... " Die 
urtiimliehen Bilder des koliektiven UnbewuBten stehen in geistigen Verwandt
sehaftsbeziehungen zu dem mythisehen Vorsteliungsgut aller Zeiten und Volker. 
In den My then aber ist je und je der Lebenszusammenhang der mensehliohen Psyohe 
mit den Grundformen des organisohen und kosmisohen Lebensgeschehens (Geburt 
und Tod, Reifen und Altern. Sterben und Auferstehen, die Polaritat alies Lebendigen. 
Wandel der Jahreszeiten, Rhythmus des Sonnenlaufs usw.) aufbewahrt und geformt. 

2 Der Terminus "Synthesis" wird aus Griinden der saohliohen Kontinuitat 
hier aueh bei der Behandlung von JUNGs Ansehauungen verwendet. obwohl er nieht 
eigentlieh zu den "Sohulbegriffen" der JUNGsehen Psyehologie gehort. 

3 Daher war es aueh von JUNGs Lehre aus moglich (bzw. es ergab sieh als eine 
innere saohliehe Notwendigkeit). die Briicke zu sohlagen zu dem Erkenntnisgut des 
Orients; denn die ostliehe Weisheit hat den Naturzusammenhang des seelisohen 
Lebens nie aus den Augen verloren. 
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hochsten und feinsten geistigen wie den primitivsten elementaren Regungen 
Geniige getan wird. "Das Symbol ist einerseits primitiver Ausdruck des 
UnbewuBten, andererseits ist es Idee, die der hochsten Ahnung des Be
wuBtseins entspricht." Es ist eine Verwirklichung dessen, was im Zustande 
der auBersten Zerspaltung, der volligen Wegelosigkeit "nottut"; es bedeutet 
daher mehr als ein theoretisches Wiederverkniipfen des Entzweiten: es ist 
das Rettende, das Erlosende, der "Mittler", der ein lebendiges Zusammen
wirken der Gegensatze auf neuer Ebene ermoglicht. 

1m Unterschied zu der vernunfthaften Synthesis ist das Symbol nicht 
begrifflicher Natur, es ist Bild. 1m Symbol tritt der sinnlichkeitslosen 
Konkretheit, die HEGELS Begriff darstellt (vgl. oben S. 251£.), eine andere 
Totalitatsgestalt gegeniiber, die das Anschauliche (und damit auch das 
mythische Element) nicht aus-, sondern einschlieBt, wodurch die An
schauung wieder in ihr altes philosophisches Urrecht tritt. Das Bild steht 
durch seine Anschaulichkeit einerseits der sinnlichen Wahrnehmung nahe, 
anderseits stellt es iiber die isolierten Empfindungsdaten hinaus die Ver
bindung mit dem Sinnhaften, BedeutungsmaBigen her. 1m Symbol- das 
ebenso urtumliches Bild wie Sinnbild ist - schlichten sich jene "Konflikte 
der Denkkraft mit dem Anschauen", auf die zu HEGELS Zeiten GOETHE in 
seiner Auseinandersetzung mit der zeitgenossischen Philosophie hingewiesen 
hatte 1• Das Symbol gehort einer Dimension an, die die Ratio aus eigener 
Kraft zwar nicht zu erreichen vermag, zu der sie aber nicht in Gegensatz 
steht. Da es als Produkt der schopferischen Tatigkeit, der Phantasie, aus 
einem Zusammenwirken aller Krafte des Psychischen hervorgegangen ist, 
spricht es auch das Denken an; potentiell, keimhaft sind auch die Sinn
gehalte in ihm beschlossen, die einer gedanklich begrifflichen Formung 
zuganglich waren. 

1m Symbol offenbart sich nun eine von der abstrakt-verstandesmaBigen 
wie von der dialektischen vollig abweichende Art von Notwendigkeit: es 
ist eine irrationale oder besser transrationale Notwendigkeit. Die Fiille 
von Sinnelementen und Beziehungen, iiber die der Organismus des 
Symbols verfiigt, gehorcht strengen Gesetzen; nicht abstrakten RegeIn, 
sondern einer eigenen, der nur rationalen Durchdringung unzuganglichen 
GesetzmaBigkeit. In ihr hat auch das Raum, was dem Verstand als das 
"Zufallige" erscheint. 1m Symbol ist die ebenso wirkliche wie geheimnis
volle Notwendigkeit des Zutdlligen verleiblicht, die jeder nur rationalen 
Einstellung sinnlos oder ein Argernis diinkt. Ais schwerwiegendes Zeugnis 
dieser Notwendigkeit aber besteht die Tatsache der gewaltigen Universali
tat der Symbolsprache und der Ewigkeit der urtiimlichen Bilder der 
menschlichen Psyche, im Gegensatz zu der Kurzlebigkeit der nur rational
wissenschaftlichen Begriffsbildungen. Jedes lebendige Symbol ist fahig, 
Oldie Einmaligkeit des GegenwartsbewuBtseins mit der Urvergangenheit 
des Lebens zu verschmelzen"2. 

1 Vgl. hierzu H. FALKENHEIM: GOETHE und HEGEL. Tiibingen 1934. 
2 Es ist unmoglich, von der vollen Bedeutung des Symbols in JUNGs Lehre auf 

wenigen Seiten einen Begriff zu geben. Der Geist, in dem bei JUNG die Welt der 
Symbole erschlossen wird, stammt aus benachbarten Tiefen wie der jener Satze 
BACHOFENS mit ihrer edIen Leuchtkraft (aus der Grabersymbolik der Alten): "Das 
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Wie bei der dialektisch-Iogischen Synthesis muB auch bei der durch's 
Symbol erreichten Vereinigung der Gegensatze die Frage nach dem Weg, 
der Methode gestellt werden. Wie also entstehen Sinnbilder, wie kommt es 
in der Sphare des Symbolischen zur Bildung des tertium tiber den Gegen
satzen 1 Niemals ist es moglich, von einem Pol unmittelbar zu seinem 
Gegensatz zu gelangen (z. B. von einer Entscheidung im Sinne der Moral
satzung zu einer auch den Instinkt berticksichtigenden Einstellung), 
sondern nur durch ein vermittelndes Geschehen. Hier hat das "Vermitteln" 
freilich den fast vollig entgegengesetzten Sinn wie in der HEGELSchen 
Dialektik, wo es gleichbedeutend war mit logischer Aktivitiit, mit der 
"Anstrengung" und "Arbeit der Begriffe". Nie werden Symbole bewuBt 
erdacht oder willentlich gestaltet. «On ne fait pas, mais on fait qu'il se 
puisse fairel) - zitiert NOVALIS einmal. Wie in jedem lebendigen Symbol 
dem Geistigen das Naturhafte, dem Rationalen das Irrationale zugesellt 
ist, so setzt seine Entstehung auch voraus, daB das Moment der bewuBten 
Aktivitat seine Erganzung finde, daB zum Willen die Willigkeit trete, zu 
dem standigen Vorausnehmen und Erwarten des zweckgerichteten Denkens 
das Sichgebenlassen, das absichtlose Empfangen 1. 

Wenn JUNGS Lehre yom einigenden Symbol ernst genommen und nicht 
bloB als interessante psychologische Konstruktion aufgefaBt werden soli, 
so wird ein den heutigen Europaer meist fremd, seltsam, abwegig an
mutender Glaube verlangt: das Vertrauen auf die schopferische Macht des 
Objektiv-Psychischen, des Lebensgrundes der ewigen Urgestalten, der 
Archetypen des UnbewufJten. Dieses Vertrauen ist aber nicht zu ver
wechseln mit jenem weichen, verantwortungslosen Zurticksinken in die 
UnbewuBtheit, wie es der romantische Panvitalismus der Gegenwart auf 
mancherlei Weise zu preisen versteht. Die rticklaufig werdende und nach 
innen sich richtende Bewegung ("Regression", "Introversion") der psy
chischen Energie, die Katabasis zu den "Mtittern", das Eintauchen in den 
"Strom und Quell" ist ein vom BewufJtsein gewolltes, aus tiefster Ver
antwortung ffir die Ganzwerdung des eigenen Seins entspringendes Wagnis. 

Symbol erweckt Ahnung, die Sprache kann nur erklaren. Das Symbol schlagt aIle 
Seiten des menschlichen Geistes zugleich an, die Sprache ist genotigt, sich immer 
nur einem einzigerr Gedanken hinzugeben. Bis in die geheimsten Tiefen der Seele 
treibt das Symbol seine Wurzeln, die Sprache beriihrt me ein leiser Windhauch die 
Oberflache des Verstandnisses. Jenes ist nach innen, diese nach auBen gerichtet. 
Nur dem Symbole gelingt es, das Verschiedenste zu einem einheitlichen Gesamt
eindruck zu verbinden. Die Sprache reiht einzelnes aneinander, und bringt immer 
nur stiickweise zum BewuBtsein, was, um alIgemein zu ergreifen, notwendig mit 
einem Blicke der Seele vorgefiihrt werden muB. Worte machen das Unendliche 
endlich, Symbole entfiihren den Geist iiber die Grenze der endlichen, werdenden 
in das Reich der unendlichen, seienden Welt. Sie erregen Ahnungen, sind Zeichen 
des Unsagbaren, unerschopflich me dieses, mysterios, me notwendig und ihrem 
Wesen nach jede Religion, eine stumme Rede, als solche der Ruhe des Grabes be
sonders entsprechend, unzuganglich dem Spotte und Zweifel, den unreifen Friichten 
der Weisheit." 

1 Diese Bestimmung hat grundsatzliche Bedeutung fiir die ganze Analytische 
Praxis - "Man muB psychisch geschehen lassen konnen", sagt JUNG; sie ist eine 
der Hauptvoraussetzungen einer positiven und fruchtbaren Beziehung zum Traum
und Phantasiegeschehen. 
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Es ist der Versuch, mit der jenseits des BewuBtseins liegenden, all
verbindenden, das Ich unendlich iiberragenden psychischen Realitat in 
einen Lebenszusammenhang zu kommen. Das.Betreten dieses Weges setzt 
Ehrfurcht und Opfer voraus - die Ehrfurcht vor den Gegebenheiten der 
eigenen Seele, das Opfer des ichsiichtigen Eigenwillens. Auch Odysseus 
muBte den Schatten Blut geben, urn sie zurn Sprechen zu bringen. 

Es ist nicht m6glich, die Lehre vom Symbol im ganzen zu sehen, ohne 
die Urgegensatzlichkeit im menschlichen Bereich: die Relation von Be
wuBtsein und UnbewuBtem ins Auge zu fassen und zugleich jene von JUNG 

als SelJJst bezeichnete Gr6Be, d. h. die psychische Ganzheit, die BewuBtsein 
und UnbewuBtes umfaBt. Das Selbst hat eine doppelte Funktion im 
Hinblick auf das Symbol. Es ist einmal die Voraussetzung der Symbol
entstehung; denn nur wenn das Subjekt sich von den Gegensatzen unter
scheidet und sich auf den innersten Kern seines Lebens zuriickzieht, kann 
aus der sch6pferischen psychischen Totalitat ein Neues, die Gegensatze 
Vereinendes entstehen. Ex integro nascitur ordo. Anderseits ist das Selbst 
das Ziel der durch Symbole vermittelten inneren Entwicklung. Denn das 
Selbst bezeichnet auch die Mitte zwischen den am weitesten gespannten 
Gegensatzen, das "virtuelle Zentrurn" zwischen den beiden Welten des 
AuBen und Innen, des BewuBten und des UnbewuBten. Die Verwirklichung 
des Selbst wiirde erst das schwere Werk jener "Synthesis" vollenden, die 
sich nicht im denkenden Begreifen des Entgegengesetzten ersch6pfte, 
sondern die ein wirkliches Leben in Gegensatzen und im Umfassen der 
Gegensatze ware - also im eigentlichen Sinne ein "Begreifen durch das 
Leben." 
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Tritt man iiber die Schwelle des Landhauses von C. G. JUNG, so 
trifft eine lateinische Inschrift, in Stein gehauen, vom Tiirbalken herab 
den Besucher gleich ins Herz, das delphische Orakel: vocatus atque non 
vocatus deus aderit. Dringt man tiefer in das geistige Haus J UNGs ein, 
so fragt man sich, wie diese Inschrift zu iibersetzen sei: Gerufen oder 
ungerufen ist Gott zugegen, oder ein Gott oder der Gott oder das Gott
liche? In der Sprache, in der JUNG hier seinen Besucher anredet, in der 
lateinischen, laBt sich das nicht so leicht ausmachen. Sie ist wie JUNGs 
psychologische Sprache von einer ahnungsvollen Bedeutungsfiille, die 
ebensoviel aussagt, wie verschweigt. 1st das Aussprechen jener kiihne 
Faustische Schritt ins Unbetretene, Nichtzubetretende, so ist das Ver
schweigen sturnme Ehrfurcht vor dem Unsagbaren und Unaussprech
lichen - eine Synthese von wissenschaftlich zugreifendem Forschergeist 
und Atem anhaltender religioser Scheu vor dem N uminosen, das er deshalb 
lieber mit leisem und vorsichtigem Namen nennt - wie um den Gott 
nicht zu storen - als mit den lauten Begriffen einer zuviel wissenden 
Theologie, die seine lebendige Gegenwart verscheuchen. 

Es geht eine eigentiimliche, fast undurchdringliche religiose Dialektik 
durch JUNGs geistige Arbeit, ein fast unhorbares Gesprach mit einem 
Unbekannten, wobei bald das Ja, bald das Nein vernehmlicher tont. Das 
religiose Problem hat zunehmend im Denken JUNGs eine Ubiquitat ge
wonnen, die nicht der Worte bedarf, urn sich bemerklich zu machen. 
Wo Seele ist, da ist Religion. Nicht im Sinne eines bekannten kirchlichen 
Formenschatzes, sondern als schicksalsmaBige Begegnung mit einer 
starkeren geistigen Wirklichkeit, die zur Auseinandersetzung zwingt. Wenn 
Religion, allgemein gesprochen, auf der Fahigkeit beruht, sich tief affi
zieren zu lassen von bewuBtseinstranszendenten Machten, so ist das Erste 
und Wesentliche eben diese Einwirkung, nicht aber die intellektuelle 
Gestaltung dieses Erleidens, die bereits auf einem diesem schon fremden 
Gebiet a posteriori stattfindet. Die Wirklichkeit dieses Affiziertwerdens 
ist friiher als die Wahrheit ihrer bewuBten Formulierung. 

J UNG hat dieser Wirklichkeit in der Psychologie wieder Raurn ver
schafft. Das ist von Seiten der Religion zunachst einmal dankbar an
zuerkennen. Um so mehr als die Theologie einigen Grund hatte, der 
Psychologie ein gewisses MiBtrauen entgegen zu bringen, wenn sie sich 
mit Religion befaBte, well sie dem religiosen Phanomen als einer seelischen 
selbstandigen Wirklichkeit kaum ein entsprechendes Verstandnis bewies. 
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. So blieb eine rationale Bewuf3tseinspsychologie haften an den lnhalten 
des BewuBtseins, projizierte diese als Begriffe in einen abstrakten geistigen 
Raum und schnitt damit das Rationale von seinem dunklen irrationalen 
Hintergrund abo 

Die experimentelle Psychologie verliert iiber den seelischen Funktionen 
die Seele seIber. Sie atomisiert sie und zerstort durch die Reduktion des 
lchs auf seine Funktionen auch das, was jenseits seiner Grenzen liegt, 
also das Ganze, aus dem aIle bewegenden Krafte flieBen. 

Die Gestaltpsychologie hat den Vorzug, daB sie die seelischen Funktionen 
nicht isoliert, sondern in ihrem ganzen Zusammenhang zu erfassen sucht. 
Aber dieses Formbediirfnis wird der Tatsache nicht gerecht, daB das 
Gestaltlose auch zur Seele gehort und sie geradezu in ihrem dynamischen 
Werdegang bestimmt. 

Die Aktpsychologie dringt tiefer in das geheimnisvolle Wesen der Seele 
ein, indem sie eine Sinngebung sucht. Aber diese Sinngebung geschieht 
allzu leicht yom Standpunkt des ungeduldigen Beobachters und Deuters, 
anstatt sie aus dem lebendigen ProzeB seIber heraus wachsen zu lassen, 
urn den werdenden nicht durch einen zum voraus gewuBten Sinn zu 
storen. 

Erst die Psychologie des Unbewuf3ten grub tiefer in jenes Geheimnis 
hinab, in dem die Seele ihre eigentlichen Wurzeln hat. Aber diese ver
heiBungsvoIle genetisch-dynamische Psychologie, wie sie FREUD aufbaute, 
erregte erst recht das Bedenken der theologischen Wissenschaft, da sie 
das Hohere aus dem Niederen erklarte, das Geistige vom Ungeistigen 
her deutete, die erhabensten religiosen AuBerungen von rein biologischen 
Triebkraften aus verstand und daher folgerichtig die Religion iiberhaupt 
schlieBlich als Illusion darstellte. 

JUNGS Ablehnung des FREuDschen Standpunktes schnitt auch auf dem 
Ge biet der Religionspsychologie solche Illusionstheorien an der Wurzel 
abo JUNGS Sinn fiir die objektive innere Wirklichkeit der seelisch-geistigen 
Welt schiitzte ihn nicht nur vor solchen Abgeschmacktheiten, sondern 
fiihrte ihn auch zu einer grundsatzlich anderen Einstellung den seelischen 
Phanomenen gegeniiber, die auch religionspsychologisch bedeutsam wird. 
Das Seelische besitzt im eigentlichen Sinne Wirklichkeitscharakter. Dieser 
haftet also nicht etwa nur der auBeren Welt der Dinge an, sondern auch 
der inneren Welt, die sich in den Phanomenen der Seele kund tut. 

Die Analytische Psychologie JUNGS gewinnt damit eine neue und eigen
artige Bedeutung fiir die Religionspsychologie. Diese Beziehungsmogiich
keiten sind bisher weder theoretisch noch praktisch geniigend durch
gearbeitet worden, obschon JUNG die Theologen ausdriicklich zur Aus
einandersetzung und Mitarbeit auffordert. Eine solche ist urn so naher 
liegend, als JUNG sich bewuBt auf protestantischen Boden steIlt, wenn 
er auch, wie er sagt, "seine Stellung im Parlament des protestantischen 
Geistes auf dem auBersten linken Fliigel" sieht. 
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Die Zeit ist wohl noch nicht gekommen, urn die Erkenntnisse und 
Ahnungen der Analytischen Psychologie in einer abgerundeten religions
psychologischen Darstellung anzubieten. Es kann sich hier auch nicht 
mehr darum handeln zu wiederholen, was die Erkenntnis des UnbewuBten 
iiberhaupt fiir die Religionspsychologie bedeutet, wie ihre frUhesten und 
allgemeinen Begriffe der Verdrangung, der Ubertragung, der Symbol
bildung, der Sublimierung theoretisch und praktisch von der Religions
psychologie und der Seelsorge auszubeuten sind. Das ist zurn Teil bereits 
geschehen und weithin praktisch nutzbar geworden. Hier solI vielmehr 
versucht werden, die Eigentiimlichkeit der Analytischen Psychologie in 
ihrer Bedeutung fiir die Religionsforschung und Seelsorge zu priif-en, 
d. h. diejenigen neueren Erfahrungen und Begriffsbildungen zu beleuchten, 
die das Verstandnis des religiosen Menschen zu vertiefen oder zu erweitern 
scheinen, und die Brauchbarkeit der seelischen Hille zu untersuchen, die 
die Seelsorge von dieser Tiefenpsychologie dargeboten bekommt. Diese 
gibt der Theologie Tatsachen zu bedenken, die sie nicht ohne Schaden 
iibersehen darf. Wenn das BewuBtsein sich erweitert, dann erweitert sich 
auch jenes heilige Temenos, in dem sich die Seele angesiedelt hat. Wenn 
die Seele verwundet aus dem brennenden Hause der Zeit stiirzt, urn ihre 
Existenz zu retten, dann muB sich gerade die christliche Theologie unserer 
systemfeindlichen Zeit fragen, ob die Seele ausgerechnet in einem andern 
brennenden Hause Zuflucht suchen will oder sich nicht lieber auf das 
weite freie Feld hinaus begibt, weit weg von alten, stiirzenden Systemen, 
von unwirksamen seelischen oder geistigen Methoden, von ehrfurchts
weil geheimnislosen Erkenntnissen, urn dort einen eigenen Neubau zu 
versuchen mit den lebendigen Kraften, die ihr geblieben sind. 

I. Prolegomena. 
Vor dieser Auseinandersetzung ist auf folgende Grundziige der Ana

lytischen Psychologie hinzuweisen, die sie der Religionsforschung besonders 
nahe bringen und von vorneherein ihr Verhaltnis zu ihr abgrenzen und 
bestimmen. 

1. Die Analytische Psychologie ist verstehende Psychologie. Es liegt 
ihr nicht an einer reduktiven Erklarung der psychischen Phanomene, die 
einfach Unbekanntes auf vermeintlich Bekanntes zuriickfiihrt. Sie ver
gewaltigt die Wirklichkeit nicht durch vorgefaBte Meinungen oder Prin
zipien, sondern hat sowohl Furcht als Ehrfurcht vor ihr, weil die Wirklich
keit der Seele ihr iibermachtig gegeniibertritt, aber gleichzeitig ihr die 
Forderung auflegt, ihr als Seele standzuhalten. Mit dieser Forderung ist 
Sinngebung gemeint. Nicht der liickenlose und gegenseitig bedingte 
kausale Zusammenhang von Erscheinungen wird in erster Linie gesucht, 
sondern der Sinn, den sie fiir den Menschen haben. lndem Sinn in der 
Wirklichkeit gesucht wird, wird diese als geistige gedacht und als solche 
in der Sinngebung erfaBt. Eine verstehende Psychologie verfiigt nicht 
souveran und ein fiir allemal iiber die Elemente dieser Wirklichkeit, sondern 
nimmt ihr gegeniiber eine ehrfiirchtige Haltung ein, die an sich religiOser 
Art ist - das heiBt Demut vor dem Unbekannten und Willigkeit, sich 
ihm "aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben". 

Komplexe Psychologie. 18 
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2. Die Analytische Psychologie ist genetisch-dynamische Psychologie, 
das heiBt, sie sucht nicht das dynamische Geschehen in ein statisches 
System zu fassen, sondern sie folgt dem LebensprozeB selbst, nicht nur 
dem biologischen Ablauf, sondern auch dem ErkenntnisprozeB, der ein 
Teil des Lebensprozesses ist. Sie beachtet seine praIogischen Funktionen, 
seine urtumlichen Bilder und Keime von Erkenntnismoglichkeiten und 
verfolgt das Werden der Erkenntnis zurUck in jenes dunkle Gebiet, das 
vor der Spaltung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Sein und BewuBt
sein liegt. Damit entdeckt sie das seelische Queilgebiet, in dem aile Mystik 
entspringt und befreit das religiose Leben uberhaupt von dem Zwang und 
Aberglauben, der es auf eine rationale Systematik von bewuBten Geistes
oder Gemutswerten beschrankt. Wenn SCHLEIERMACHER der Religion 
das GefUhl schlechthiniger Abhangigkeit als ihr eigenstes Gebiet anwies, 
so verbietet diese Psychologie uberhaupt eine solche Identifizierung des 
Religiosen mit irgend einer konkreten psychischen Gegebenheit, sei es 
Geist oder Gemut, und sieht es vielmehr in jenem unerklarlichen Excelsior, 
das gebieterisch, aber unbewuBt und geheimnisvoll den LebensprozeB 
selbst zu lenken scheint. 

3. Die Analytische Psychologie hat eine synthetische Auffassung des 
Seelischen, indem sie mit einem Ganzen rechnet, dem der LebensprozeB im 
Individuum zustrebt. Dieses Ganze ist nicht gegeben, sondern aufgegeben. 
Seine Integration hangt ab von der Zeit und vom verborgenen Sinn des 
Lebensprozesses selbst, der sich nur im Werden und Tun selbst enthullt. 
Damit ist dem Werden und der Seele selbst jener Charakter des Geheim
nisses gewahrt, durch den vor allem das religiose Werden und Denken 
bestimmt ist. 

4. Die Analytische Psychologie schlieBt methodologisch jede Art von 
Transzendenz aus, wie das die Religionspsychologie seit RIBOT, JAMES 
und FLOURNOY getan hat. Sie weigert sich, in der Erkenntnis ihrer Grenzen, 
Aussagen zu machen uber den metaphysischen Realitatscharakter oder 
einen transzendenten Ursprung des religiosen Phanomens. Diese Selbst
beschrankung darf nicht einfach als Psychologismus verurteilt werden. 
JUNG betont ausdrucklich: "Es ist meine Absicht, die metaphysischen 
Ansprliche aller Geheimlehren ohne Gnade beiseite zu schieben. Denn 
solche geheimen Machtabsichten vertragen sich schlecht mit der Tatsache 
unseres profunden Nichtwissens, das man einzugestehen die Bescheiden
heit haben sollte. Ich will mit vollster Absicht metaphysisch klingende 
Dinge ins Tageslicht psychologischen Verstehens ziehen - das Schimpf
wort Psychologismus trifft nur einen Narren, der meint, seine Seele in 
der Tasche zu haben." Wenn JUNG daher gelegentlich von Gott redet 
als von einem urtu.mlichen Bild, so will er sich damit absichtlich auf die 
der Psychologie zugangliche Seite der religiosen Wirklichkeit beschranken. 
Hier hat die Analytische Psychologie unbestreitbar unser Sehen erweitert 
und der Anthropologie einen neuen religiosen Sinn gegeben. 

II. Die seelische Wirklichkeit der Religion. 
Keine Psychologie kann innerhalb ihrer Grenzen von Gott als meta

physischer Realitat reden .. Redet der Psychologe von Gott, so meint er 
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die religiose Erlahrling, die bereits hergestellte und bewuBt erfaBte Be
ziehung zwischen Gottlichem und Menschlichem. Gott ist dann bereits 
"ein Bild, um ein unausdenkbares und unaussprechbares Erlebnis dar
zusteIlen", also schon unser Bild, unsere Reaktion, unsere Spiegelung 
einer iibergewaltig in unser Inneres einbrechenden unbekannten Macht. 
Dem Erlebnis selbst wird nichts von seiner erschiitternden Wucht ge
nommen damit, daB es sich innerhalb der Grenzen menschlicher Erlahrung 
vollzieht. JUNG nimmt auch letzte Spuren solcher religioser Erfahrung 
ernster, als sie von der Allgemeinheit genommen werden, die die religiose 
Erlahrung ausschlieBlich innerhalb eines abgegrenzten, kulturhistorischen, 
religionsgeschichtlichen Bezirkes und in gewissen bekannten Formen 
anerkennt. Er verlangt ausdriicklich, daB der Mensch "die psychischen 
Machte wieder als wirklich" nehme. Gerade insofern diese sich nicht 
in der Gewalt des Menschen befinden, sondern Unterwerfung und Gehor
sam verlangen, enthiiIlen sie ihren religiosen Aspekt und entfalten ihre 
religiose Wirkung. 

Diese Enthiillung darf nicht ohne weiteres mit dem gleichgesetzt 
werden, was die christliche Theologie Offenharung nennt. Diese hat eine 
spezifische Bedeutung, die nicht im Gebiet rein seelischer Zusammenhange 
gefunden werden kann. Schon die Theologie wird bei diesem Begriffe Akt 
und Sein unterscheiden, Offenbarungsakt des religiosen Subjekts und das 
geoffenbarte Sein, das als Offenbartheit irgendwie der Seele zuganglich 
und in ihren Erfahrungsbereich eingetreten ist. Der Akt selbst ist unserem 
erkennenden oder handelnden Zugriff entzogen, er ist "metareligios". Das 
Sein, das durch diesen Akt uns zuganglich gemacht wird, tritt schenkend 
und fordernd in unsere Erkenntnis und in unser Gemiit hinein. JUNG tragt 
diesem Aktcharakter des religiosen Erlebnisses Rechnung, wenn er es z. B. 
dadurch charakterisiert, daB sich der Mensch "von einer Stimme au
gesprochen fiihlt". Er verzichtet darauf, diese Stimme an sich, naoh 
Ursprung und Herkunft, zu erforschen oder ihr gar eine hypostasierte 
Existenz zuzuschreiben. Er richtet sein ganzes Augenmerk auf dieses 
Angesprochensein durch eine Stimme, also auf eine seelische Korrelation, 
die allein nach ihrer immanenten Seite erfahrbar ist, wahrend ihre meta
physische Transzendenz zunachst nur das Geheimnis dieser Beziehung 
bedeutet, iiber das psychologisch nichts auszusagen ist. 

In rein formaler Hinsicht entspricht diese Stellung einer Unterscheidung, 
die sich heute auch in der neuesten Theologie radikal durchsetzt, namlich 
derjenigen zwischen Gottesoffenbarung und dem menschlichen Relig~:ons
wesen. JUNG sagt: "Wenn Gott oder das Tao eine Regung oder ein Zustand 
der Seele genannt wird, so ist damit nur iiber das Erkennbare etwas 
ausgesagt, nicht aber iiber das Unerkennbare, iiber welches schlechthin 
nichts ausgesagt werden kann". Die heutige dialektische Theologie wiirde 
diesen Satz unterschreiben mit dem einzigen Vorbehalt: "Es sei denn durch 
Offenbarung dieses Unerkennbaren selbst". Da aber die Offenbarung auf 
die Erlahrung des Menschen zielt, kommt obiger Satz auf die Feststellung 
heraus: das religios Transzendente ist transzendent solange, bis es - durch 
die Offenbarung - menschlicher Erfahrung zuganglich, also immanent 

18* 
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wird. Die Frage der Transzendenz darf daher ruhig auGer Acht gelassen 
werden in diesem Versuch, die Bedeutung der Analytischen Psychologie 
fiir die Religionsforschung naher zu beleuchten. Diese ist nicht Theologie 
im eigentlichen Sinne, Lehre von Gott und seiner Offenbarung, sondern 
Untersuchung des Religionswesens im allgemeinen, also teils jener aus 
transzendenten Quellen gespiesenen religiosen Erfahrung, teils jener wild
wachsenden Religiositat, die zum Menschengeschlecht gehort, zu seiner 
Sehnsucht, seinem Aufschwung, seiner inneren Entwicklung und Erziehung, 
seinem hochsten seelisch-geistigen Ausdruck - ein Bekenntnis der tiefen 
Heimatlosigkeit des Menschen im Stoffe, im Irdischen, ein Zeugnis davon, 
daB er sich dem Tod verfallen weiB und doch das Leben zu behalten oder 
neu zu erwerben hofft, ein unmittelbares Gefiihl, daB der Gotte~quell tief 
in der eigenen Seele sprudelt. 

Dies gilt vor allem fiir die M ystik, die der hOchste Ausdruck der im 
Menschen aufbrechenden Gottesbeziehung ist. Insofern sie in unbewuBte 
Tiefen des Menschen hinabreicht, kann die mystische Religion in besonderer 
Weise von der Tiefenpsychologie erhellt werden. Damit beriihrt sich auch 
aIle gnostische Religiositat, die ihre Bilder ebenfalls aus den Tiefen des 
UnbewuBten schopft. Es ist nicht zu bestreiten, daB gerade hier die 
Analytische Psychologie besondere Verdienste hat, dadurch namlich, daB 
sie mit dem Begriff des kollektiven UnbewuBten eine ungeheure Er
weiterung des BewuBtseins-Jenseits ermoglichte, aus dem aIle echte Mystik 
stammt, daB sie die Funktionsweisen dieses UnbewuBten aufwies und die 
gemeinsamen urtiimlichen Bilder teils fand, teils deutete, die den religiosen 
ProzeB vorwarts bewegen oder begleiten. 

Erweist sich die Analytische Psychologie fUr das Verstandnis der 
Religion der Primitiven, der Mystik und der Gnosis als besonders ertrag
reich, so werden die Grenzen ihrer Methode sichtbar gegeniiber der pro
phetischen Religion, die den Anspruch erhebt, nicht nur mit einem tieferen 
Seelengrunde, einer bewuBtseinstranszendenten Wirklichkeit in Verbindung 
zu stehen, sondern behauptet, daB die gottliche Wirklichkeit als ein meta
physisch transzendentes Du den prophetischen Menschen anrede. Der 
Prophet ist seinem psychologischen Verhalten nach, wie VON MURALT und 
auch ROSENTHAL gezeigt haben, schwer zu unterscheiden von einem 
Besessenen. Die Entscheidung dariiber ist nicht von rein psychologischen 
Kategorien abhangig. Wir diirfen das hier auf sich beruhen lassen unter 
Hinweis auf den eben betonten Unterschied zwischen gottlicher Offen
barung und menschlichem Religionswesen. Gerade wegen des Ausschlusses 
der Transzendenz untersuchen wir nur die Bedeutung der Analytischen 
Psychologie fiir das Verstandnis der religiosen Erfahrung, der menschlichen 
Religiositat iiberhaupt. . 

TERTULLIAN sah in der Seele eine Anlage auf das Christentum hin, 
anima naturaliter christiana. Das scheint uns heute nicht mehr so aus
gemacht. Dagegen bestatigt auch die Analytische Psychologie, daB anima 
naturaliter religiosa, daB die Seele eine tiefe, allen gemeinsame religiose 
Anlage besitzt, von einer Dynamik bewegt wird, die in den groBen Sym
bolen aller Religionen ihre Zeichen hinterlassen hat und einen Formen- und 
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Bilderschatz aufbewahrt, der weithin eine iiberraschende Ubereinstimmung 
enthiillt. Die ewigen Fragen nach Geburt und Tod, nach Schuld und 
Siihne, nach hochster Lebenssteigerung sind von allen Volkern in einer 
religiosen Raltung gestellt worden, in einem Glauben also, daB der Mensch 
es mit Machten zu tun habe, die den Bereich und die Macht des bewuBten 
Ich weit iibersteigen. 

Die Analytische Psychologie ist fiir das Verstandnis dieser "natiirlichen 
Religion" in doppelter Weise bedeutsam: 

1. Die Demaskierung der "Religion". 

Die Theologie der Offenbarung unternahm ihrerseits eine solche De
maskierung, um das Gottliche vor der Verwechslung mit dem Menschlichen 
zu schiitzen. Sie errichtete eine uniibersteigbare Mauer der Transzendenz, 
in der es yom Menschen her keine Tiire zu Gott gibt, der einsam in un
erreichbarer und unerkennbarer Rohe tront. Er ist nicht nur das Numinose, 
das mysterium tremendurn ac fascinosurn, sondern der Deus absconditus 
(LUTHER), der ferne, fremde Gott, dessen Souveranitat alles vertraulich 
allzu vertrauliche Religionsgebahren weit von sich scheucht. Die Dia
lektische Theologie errichtete diese Scheidewand zwischen Gott und dem 
Menschen, zwischen gottlicher Offenbarungswelt und menschlichem Reli
gionswesen, weil sie einsah, daB der Gott des Religionswesens vielfach ein 
Gotze ist, daB die Religion und die formale Kirchlichkeit viel Menschliches, 
Allzurnenschliches mit einem frommen quasi gottlichen Schein iiberdeckte. 
Diese menschliche Religiositat verfiigt iiber den Gott und ist vielfach weit 
entfernt von der heiligen Scheu und erschreckenden Ehrfurcht, die den 
Menschen iiberfallt, wenn er dem wirklichen, lebendigen Gott zu begegnen 
und stille zu halten hat. Der Eifer urn die Wahrung der Souveranitat 
Gottes geht dabei oft so weit, daB die Erfahrung einer iiberirdischen Ver
kiindigung, die Immanenz des gottlichen Geschehens einer abstrakten 
Transzendenz geopfert wird. Die "Religion" wird ausgeloscht durch den 
Glauben, der als Offnung des Menschen von oben her verstanden wird. 
Sie geschieht durch das Walten des heiligen Geistes, der iiber den Menschen 
kommt, wann und wie es ihm gefallt. In der jiingsten Phase dieser 
Theologie ist allerdings zugegeben worden, daB ein Gott, der nicht mehr in 
unsere Erfahrung eintritt, uns nichts mehr zu sagen hatte - eine Kritik, 
die JUNG immer geiibt hatte. 

Daher ist ein Anliegen dieser Theologie nun auch von seiten der 
Analytischen Psychologie machtig unterstiitzt worden, insofern diese selbst 
eine unbarroherzige Kritik jenes bloBen Religionswesens bedeutet, das sich 
in abgelebten Gewohnheiten, leeren Sitten und Formen, vermeintlichen 
Gefiihlen und Gedanken kundgibt und heute weithin eine feine unbewuBte 
Reuchelei, also ein Selbstbetrug ist. Wahrend aber die Dialektische Theo
logie im Namen eines transzendenten unbekannten Gottes eine richterliche 
Funktion gegeniiber diesem Religionsgebahren des Menschen oft von 
abstrakter Rohe herab iibernahm, hohlte die neue Psychologie dieses 
selbe unechte Religionswesen empirisch und analytisch von innen aus. 
Denn in vielen Fallen weist sie die "Religion" als das eigentliche Versteck 
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nach, in dem sich nicht nur ganz andere als religiose und sogar sehr irdische 
Belange verbergen, sondern in dem sich der Mensch vor Gott selbst ver
steckt. Indem sie empirisch die unbegrenzte Symbolisierungsfahigkeit der 
Seele aufwies, auf die schon SCHLEIERMACHER und iiberhaupt die Ro
mantiker hindeuteten, wurde iiberzeugend gezeigt, daB es in der Seele 
nichts gibt, was nicht fiir ein anderes stehen kann, daB das Ich des Menschen 
ein wahrer Proteus ist, der sich in alles verwandeln kann, biblisch ge
sprochen, daB die Menschennatur liignerisch und spielerisch ist. Es lieBe 
sich mit diesen Ersatzfunktionen und Maskeraden eine eigentliche Kate
gorientafel der Liige und Verstellung errichten, denn nichts ist, was es 
scheint, bis jene unerbittliche Begegnung stattfindet, jene Stimme den 
Menschen anspricht, der man nicht mehr ausweichen kann, und die endlich 
unsere innere Wahrheit feststellt. 

So ist das sexuelle Phanomen, das bei FREUD als eine Art Urphanomen 
erscheint, selbst wieder nicht nur eigentlich, sondern auch symbolisch und 
stellvertretend zu verstehen. Auch es ist so oft nur ein Gang, in dem ein 
unsichtbarer Maulwurf sein Wesen treibt, sei es ein unbewuBter Macht
wunsch oder eine Rettungsphantasie oder ein Drang zur unio mystica, 
oder eine heimliche Grausamkeit, oder ein Wille zurn Untergang, oder 
eine kosmische Vision oder ein religioses Rituell, oder die Furcht vor dem 
Tode, oder ein Realitatswunsch, oder ein Gottahnlichkeitswahn. Eine 
Erkenntnis, die nicht zuletzt fiir die Seelsorge wichtig ist. 

In gleicher Weise enthiillt sich die "Religiositat" ofter als ein letztes 
und hochstes Versteck der Damonen des Geldes, der Macht, der Furcht, 
der Sinne, des Hochmuts, der Selbstbehauptung, des Wahnsinns. Die 
Tiefenpsychologie hat mehr getan, urn diese Damonie der Religion zu 
entlarven als zehntausend BuBprediger. Sie sagt dem Menschen einfach: 
So bist du, und zeigt ihm seine Wahrheit, indem sie jeden Damon mit 
seinem wahren N amen nennt, ob er ein heiliges oder ein unheiliges 
Mantelchen urn hat. Mit niichterner Sachlichkeit entbloBt die Psychologie 
die Scham des Menschen, fiir die er oft gerade in seiner Religiositat ein so 
ide ales Feigenblatt gefunden hatte. Das Motiv beim Aufdecken dieser 
Hiillen ist nicht Ehrfurchtslosigkeit, sondern jener Mut zur Wahr~eit, der 
weill: (we qu'll y a de terrible lorsqu'on cherche la verite, c'est qu'on 
la trouve». Die Analytische Psychologie zeigt hier eine Parallele zu dem 
heutigen theologischen Angriff auf den Idealismus. Wenn dieser auf 
moralischem Gebiet von einer Idee des Menschen ausgeht, von einem 
Sollen, das zunachst einmal die Erkenntnis des Seins zudeckt, so sucht 
die Analytische Psychologie zur eigentlichen unverhiillten Realitat der 
Seele vorzudringen, und enthiillt sie in ihrer erbarmungs- und fragwiirdigen 
cupiditas, in ihrer unersattlichen Eigensucht, ihrem GroBenwahn, ihrer 
nachtschwarzen Verzweiflung, in dem ganzen furchtbaren Gemachte und 
Geflechte ihrer niederen Triebe. Sie gibt damit eine schaurige empirische 
analogia entis zu dem Tatbestand, den die christliche Theologie als Erb
siinde bezeichnet. 

Fiir diese Demaskierung der "Religion" ist u. a. der Begriff der 
"Persona" fruchtbar, der gerade auf diesem Gebiet von der Religions
psychologie noch nicht voll ausgeschopft wurde. Die Persona ist jene 
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Maske, jener zur~chtgemachte Teil unseres Wesens, durch den wir den 
gewohnlichen Verkehr mit der AuBenwelt herstellen. Es gibt aber auch 
Kollektivmasken, welche ein ganzes Yolk oder eine ganze Kirche sich vor
gebunden hat fiir ihren Verkehr mit der iibrigen Welt. Das geschieht 
selbstverstandlich nicht bewuBt. Aber jeder kennt jene typische nationale 
Kollektiv-Persona, die der Deutsche tragt, wenn er der Welt das "teutsche" 
Wesen vorstellt, an dem sie genesen solI, oder jene Eitelkeit und den Esprit, 
die zur offiziellen Photographie der "grande nation" gehoren, oder den 
Gentleman, der den Kollektivausdruck des britischen Volkes gegeniiber der 
AuBenwelt regelt. 

In gleicher Weise ist die offizielle auBere Religiositat einzelner Kirchen
typen nicht allgemein der letzte und tiefste Ausdruck innerer Glaubens
wahrhaftigkeit, sondern eine Persona, eine konventionelle historische 
Pragung, die von Geschlecht zu Geschlecht weiter gereicht wird und von 
der das wahrhafte religiose Leben und Wollen der Einzelnen wohl unter
schieden werden kann. 

So verfallt der Anglikanismus gern einer offiziellen feierlichen Haltung 
und verkehrt mit der iibrigen Welt durch seinen Anspruch einer besonderen 
Dignitat, die ihn vielfach personlicher Anstrengung entbindet und nur die 
auBerste Kruste eines inneren Kerns bildet. In gleicher Weise hat der 
Methodismus urn sich her eine Atmosphare eines frohlichen und aufgeregten 
Angriffsgeistes, und das Reformiertentum der Schweiz ein unausrottbares 
Ressentiment gegen jede Autoritat, eine Art permanenter Bilderstiirmerei, 
die es unter dem Schein einer letzten Echtheit und Wahrhaftigkeit leicht 
isoliert. 

Ein letzter Erkenntniswille, der nicht Halt macht vor solcher Kollektiv
Persona, noch vor den Grenzen des BewuBtseins und einer idealistischen 
Selbstverklarung, wird zur unerbittlichen Kritik der landlaufigen Kollektiv
Religiositat, zur Kritik des Religionswesens iiberhaupt, die immer wieder 
Bilderstiirmern, BuBpredigern und Propheten gerufen hat - "jenen 
Einzelnen", die den Vielen, die nur in einem kollektiven Herdengefiihl 
dahinleben, die religiose Maske yom Gesicht reillen. 

Diese Religionskritik ist zu allen Zeiten eine notwendige Aufgabe, die 
von oben wie von unten her unternommen werden kann. Aber diese 
Enthiillung, diese "Offenbarung" des verborgenen Menschen, des Menschen 
wie er ist, in allen seinen Masken, ist nur eine Seite, an der sich die 
Analytische Psychologie mit der heutigen theologischen Kritik der "Reli
gion" beriihrt. Die andere ist 

2. Die Entdeckung verborgener Religion. 

Es ware heute eine unverzeihliche Oberflachlichkeit, die Frommigkeit 
des Menschen nur in seiner bewuBten "Religion" zu suchen. Sie hat sich 
sogar bei vielen Modernen geradezu aus diesem Bereich gefliichtet. Reli
gionsflucht, Kirchenflucht, Gottesflucht gehort zur heutigen seelischen Lage 
und ist wie eine Art Bekehrung im urngekehrten Sinne, namlich von Gott 
und den anerkannten religi6sen Objekten weg. Aber das, was Religion 
eigentlich meint, ist nicht verschwunden. Gleichwie in einem Fall das 
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Irdische sich im Gottlichen zu verstecken sucht, der Teufel sich in einen 
Engel des 'Lichts verwandelt, so versteckt sich auch Gott im Menschen, 
der gottliche Anspruch in menschlichem Schicksal, und die kostbare Perle 
fallt in den Kot der StraBe, in die schmierigen Hande gemeiner Kramer. 
Die Religion, die bewuBt verleugnet wird, taucht so im UnbewuBten wieder 
auf. Sie wird einfach verlegt, aus dem Tempel wieder einmal in den Stall, 
aus den anerkannt oberen und seligen Funktionen und Regionen der Seele 
in die niederen, aus der Anbetung, der Ekstase, der seligen Gottesnahe, 
der Liebe in die dunklen Abgrunde der Verlassenheit, der Verzweiflung und 
des auBersten Schreckens, Heulens und Zahneklapperns. Der Psalmist 
findet Gott ebenso gut in der Holle wie im Himmel. Ein mystischer Spruch 
sagt: to ann kato (was oben ist, ist unten). 

Das weist die Analytische Psychologie zunachst nach in ihren Ent
deckungen unbewuBter Religionsformen im profanen Leben des Indi
viduums. Es gilt schon von den auBeren Symbolen und Formen religioser 
Darstellung. Der Fisch, der bedeutungsvolle "ichthys", den wir in den 
Katakomben und friihchristlichen Kapellen sehen, ist zuriickgeglitten in 
das tiefe Wasser des UnbewuBten und erscheint dort wieder, auch ohne 
bewuBten historischen Zusammenhang, in Traumen und Phantasien als 
Zeichen einer lebendigen Gegenwart; die Taube, der Paradiesbaum, der 
Altar, das Opferfeuer, das heilige Mahl, die Hieroglyphe des Lebens gehoren 
zum unbewuBten religiosen Inventar der Seele. Der Priester, den der 
moderne Heide flieht, begegnet ihm in seinen Traumen. Das Kreuz steht 
im UnbewuBten aufgerichtet und notigt auch den Modernen, der es leugnet 
oder nicht versteht, seinen Sinn zu suchen. Er kann mit Steinen darnach 
werfen oder sich zu seinen FiiBen niederkauern - es ist da und er muB 
sich mit ihm befassen. 

Ebenso unmittelbar und wirksam wie diese Allgegenwart der religiosen 
Symbole ist die unbewuBte Wiederholung religioser oder ritueller Hand
lungen. Der Mensch, der mit keinem Zwang in eine Kirche gebracht 
werden konnte, wird in einer Zwangsneurose zu rituellen Handlungen 
gezwungen, die er nicht versteht, die aber den imperativen und numinosen 
Charakter eines wahrhaft religiosen Verhaltens haben. Das Opfer, das in 
seiner hochsten und schonsten sakralen Form bewuBt verschmaht wird, 
wird willig in primitiven symbolischen Handlungen vielleicht niedrigster 
oder lasziver Art vollzogen. Lady Macbeth, die im BewuBtsein die Be
handlung des Schuldproblems ablehnt, muB sich dafiir im Schlafwandel 
die schonen Hande waschen und beweisen, daB das mea culpa sich nicht 
ersticken laBt, und eine hochste Verantwortlichkeit den Menschen vor ihr 
Forum ruft. Der Teufel, der den Heiligen am Bau der Kapelle storen 
wollte, muB ihm dafiir keuchend die Steine zum Bauen herzukarren. Man 
konnte Biicher fiillenmit solchen Zeugnissen unbekannter, verkappter 
Religiositat, die der Mensch ahnungslos bekennt, und die verraterisch sind 
fiir das wahre Wesen seiner vermeintlichen Souveranitat und Eigen
herrlichkeit. Wenn die Religion aus dem BewuBtsein verschwindet, ver
sickert sie in den ordinaren Machtwunsch, in die Sexualitat, in die Un
bewuBtheit des profanen Lebens, in Traum und Phantasie, in die Krankheit 
und in den Wahnsinn. 
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Diese ErkenntI).isse tauchten schon friih mit der Tiefenpsychologie auf. 
Sie sind aber durch JUNG in einer Weise an die allgemeine Religions
geschichte angeschlossen worden, die zeigt, daB es sich im Mythos, in 
Religion und Kultus nicht nur urn geschichtlich vergangene Dinge handelt, 
sondern urn eine lebendige Gegenwart, denn jederzeit kann das kollektive 
UnbewuBte die religiose Urerfahrung im Individuum aktivieren. 

Das Wesentliche ist aber nicht die Entdeckung religioser Symbole und 
Handlungen im Gebiete des UnbewuBten, die Heraufholung eines unge
heuren Formenschatzes, der zehntausend Religionen gemeinsam ist, sondern 
die Feststellung, daB jenes Angesprochensein von einer hoheren Macht, die 
JUNG als wesentlich fiir ein religioses Erlebnis bezeichnet, in konkreten 
Situationen stattfindet, die zunachst nichts mit "religiosen" Inhalten zu 
tun haben. Wir haben oben betont, daB zahllose religiose Menschen sich 
in einer unechten religiosen Situation befinden. Sie fiihren ihre religiose 
Erbschaft mit wie einen Ballast, oder sie hangt ihnen an wie Berlocken. 
Wann ist eine religiose Situation echt 1 Sie ist es noch nicht, solange nur 
moralische Gewohnheiten den Menschen regieren oder er sich asthetisch 
einfiihlt. Echt ist sie da, wo ein dialektisches Verhaltnis entsteht zwischen 
dem Ich und der gebieterischen Stimme, die es anspricht, urn mit Absicht 
hier diesen verschleierten Ausdruck JUNGS zu gebrauchen. D. h. wo sich 
das Ich imperativisch einer Macht gegeniibergestellt fiihlt, in einem 
schicksalsbildenden Augenblick, einem Kairos, in dem iiber Sein oder 
Nichtsein, iiber die innere Wahrheit und den Wert des Menschen ent
schieden wird. Hier kommt alles darauf an, ob sich das Ich in eine 
"unconditional attitude" hineinbegeben kann, eine unbedingte Hingabe, 
einen absoluten Gehorsam vollziehen kann. Man erinnert sich an die 
Opferung Isaaks durch Abraham. 

Die christliche Theologie hat fiir diese Dialektik eines religiosen Ver
haltnisses gerade neuerdings ein besonderes Verstandnis bewiesen, wenn 
schon eine rein formale Parallele der Ausdrucksweise oder der Eigenart 
des Geschehnisses ihr noch nicht geniigen wiirde, urn ein solches als ein 
christliches anzusprechen. Denn diese Begegnung kann den Menschen ja 
auch einem Damon oder dem Teufel gegeniiberstellen. FUr die Theologie 
ist also hier die Wahrheitsfrage gestellt, die Frage der Giiltigkeit, die nicht 
von der Psychologie aus gelost werden kann, sondern nur in jener Ent
scheidung, die das innerste Geheimnis des Individuurns selbst ist. 

Gegeniiber dem raschen Zugriff der Psychoanalyse FREUDs, der religiose 
Vorgange mit dem bekannten "Nichts als" in biologische Tatsachen 
auflost, ist es bemerkenswert zu sehen, daB die Analytische Psychologie 
dem religiosen Vorgang sein Geheimnis laBt. Kein vorbereitetes Schema, 
keine gekannte Norm, kein vorausgewuBtes Ziellegt den Weg fest, den die 
unbekannte Macht, die Stimme, vorschlagt und fiihrt. Das Geheimnis 
des dynamischen Prozesses, der sich in dieser dialektischen Begegnung 
vollzieht, ist so sehr gewahrt, daB die Analytische Psychologie sich nicht 
als eine bestimmte Technik bezeichnet, die etwa den LebensprozeB seIber 
gestalten oder die Individuation des Menschen in einer bestimmten 
Richtung festlegen konnte. Wenn die dialektische Theologie den religiosen 
Menschen warnt, den unbekannten Gott leichthin in der Hybris eines 
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unehrftirchtigen Intellektualismus zu einer bekannten GroBe zu machen 
und daher'sogar vom unbekannten Christus und vom unbekannten Christen 
spricht, so wird hier von seiten einer empirischen Psychologie ebenso stark 
auf das Geheimnis des Individuums und der es bildenden Machte hin
gewiesen - individuum est ineffabile. Damit ist keine ungebiihrliche
analogia entis beabsichtigt. Das Individuum erhalt diese Wertung nicht 
wegen einer Ubersteigerung seines Umfangs oder seiner Bedeutung, sondern 
weil es zusammenhangt mit einem uniibersehbaren seelischen Bereich, dem 
kollektiven UnbewuBten. Es hat ftir die Analytische Psychologie eine so 
entscheidende Bedeutung gewonnen, daB seine religionspsychologische 
Auswertung aufgenommen werden muB. 

Wir stoBen hier auf die Bedeutung der Grenzprobleme. DaB diese immer 
von zwei Seiten her beleuchtet werden konnen, bedeutet ihre besondere 
Fruchtbarkeit. Das Grenzproblem zwischen Religion und Psychologie ist 
heute in eine ebenso eigentiimliche Bewegung geraten, wie dasjenige 
zwischen Religion und Soziologie. Die Behandlung eines Grenzproblems 
ist eine Standpunktsfrage. Schaut man von der Psychologie her nach dem 
Gebiet des Religiosen hiniiber, so erscheint alles in der Farbe und Be
leuchtung eines Psychischen. Wird vom Standpunkt eines religiosen 
Glaubens der seelische Raum abgetastet, so wird alles sinnbegabt von jener 
eigentiimlichen "unconditional attitude" her, die die seelische, formale 
Eigentiimlichkeit des Glaubens ist. Dabei ist ebensosehr eine Grenz
erweiterung wie eine Grenzvermischung moglich. 

III. Der Quellort des Religiosen. 
Religion ist nicht eine SchOpfung des bewuBten Ich. Wir konnen ihre 

Wurzeln auch nicht im individuellen UnbewuBten finden, in jener Sphare 
des Verdrangten, Vergessenen, VorbewuBten. Ihr Quellort in der Psyche 
ist das, was JUNG das Kollektive UnbewuBte nennt. Wohlverstanden, der 
Quellort ist nicht die Quelle selbst. Auch ist Religion hier wie oben ver
standen als jener vielgestaltige dynamische ProzeB in der Seele des 
Menschen, der aus seiner Begegnung mit hoheren Machten entsteht, sich 
in einem ungeheuren innerlich verwandten Symbol- und Formenschatz 
kundgibt und wesentlichen Anteil hat an der Individuation, an unserer 
eigentlichen Menschwerdung. Also wiederum jenes Religionswesen, das 
der Seele immanent ist, von dem das "Metareligiose" als'ein Unzugangliches 
unterschieden werden muB, das uns hier nicht weiter zu beschaftigen 
braucht. 

Die Religionsforschung zeigt allerdings, z. B. bei den alttestamentlichen 
Propheten, daB jenes Angesprochenwerden, von dem oben die Rede war, 
nicht etwa nur im UnbewuBten stattfand, etwa im Traume wie bei Jakob, 
Joseph, Nebukadnezar, sondern gleichsam, am hellichten Tag, im Be
wuBtsein selbst wie bei Amos, Hosea, Jesaja oder bei Saulus, obschon wir 
hier nicht in die Aktualitat einer solchen Begegnung hineinsehen konnen. 
Aber zahllose Analogien, die wir verfolgen konnen, zeigen uns, wie haufig 
einem solchen bewuBten Erlebnis eine unbewuBte Inkubation vorausgeht: 



Analytische Psychologie und Religionsforschung. 283 

Andererseits ist ~ffenbar, daB auch das angesprochene BewuBtsein, urn 
sich auszudriicken, sofort aus der Tiefe des UnbewuBten jene Bilder, 
Symbole und Gleichnisse schopft, die den eigentiimlichen religiosen 
Glanz mit sich fiihren, der anzeigt, daB sie nicht nur aus dem Reservoir 
personlich erlebter Wahrnehmungen und Vorstellungen stammen, sondern 
aus einer bewuBtseins -transzendenten Tiefe, mit der das Ich in Ver
bindung steht. 

JUNG hat dieser Tiefe mit der Einfiihrung des Begriffs des kollektiven 
UnbewuBten eine Ausdeutung gegeben, die unendlich ist und ebenso 
hinabreicht in das naturhaft Biologische wie hinauf ins unpersonlich 
Geistige. Es ist gleichsam das Weltmeer, das mit seiner ganzen Dynamik 
und allen seinen herrlichen und furchtbaren Schatzen hineinschlagt in eine 
scheinbar abgegrenzte Bucht. Dieser naturhafte Vergleich, der der Mystik 
nahe liegt, hindert nicht, daB sich jene Begegnung, die das hohere religiose 
Erlebnis charakterisiert, in einer personhaften Form vollzieht. 

Die Religionsforschung wird hier die Frage erheben, was mit der 
Einfiihrung des Begriffs des kollektiven U nbewuBten fiir das Verstandnis 
religioser Phanomene gewonnen ist, wobei das Interesse sich nicht nur auf 
das Christentum beschrankt, sondern auf das ganze ungeheure Gebiet 
heute lebendiger Religion erstreckt, sei es bei den primitiven Volkern, oder 
den hochstehenden Religionen des Ostens, oder der wildwachsenden 
personlichen Religion mitten im Christentum selbst. Wo die Frage so 
gestellt wird, aus dem empirischen religiosen Lebenskreis der Menschheit 
heraus, ist die Theologenfrage nach der Absolutheit einer Religion noch 
gar nicht am Platze. 

Die Kundgebungendes kollektiven UnbewuBten zeigen uns gleichsam 
die Religion in statu nascendi. Sie erscheint als Reaktion des Menschen 
auf den Einbruch unbewuBter Machte in den seelischen Raum Einzelner 
und ganzer Volker, ja der ganzen Menschheit. Uber die Einbruchsstelle 
selbst, den genaueren seelischen Ort und jene Zeiterfiillung, die zur 
Kontingenz und damit zum Wunder des Ereignisses gehort, laBt sich 
zunachst ebensowenig etwas aussagen, wie iiber die Qualitat der un
bekannten Macht. Sie kann ein Damon wie ein Gott sein. Sie ist fiir das 
BewuBtsein transzendent, insofern sie, wie JUNG sagt: als autonomer 
psychischer Komplex auftritt. Sie ist immanent, insofern sie zur Wesenheit 
seelischer Realitat iiberhaupt gehort, von der unsere eigene Existenz ein 
geringer Teil ist. Aber diese Begriffe haben hier ebensowenig unmittelbare 
Bedeutung, wie jene anderen, die ein religioses Erlebnis an einem Oben 
oder Unten, einem Innen oder AuBen, einem Diesseits oder Jenseits 
orientieren. 

Die Analytische Psychologie hat von sich aus noch nicht den Ver
such einer zusammenhangenden Religionspsychologie gemacht. Das diirfte 
nicht nur wegen der ungeheuren Mannigfaltigkeit des Materials schwierig 
sein, sondern auch wegen ihres nicht auf ein System, sondern den dynami
schen LebensprozeB gerichteten Interesses. Dagegen hat JUNG in ver
schiedenen Biichern sich haufig und deutlich genug zum religions-psycho
logischen Problem auf breitester religionsgeschichtlicher Vergleichungsbasis 
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ausgesprochen, so daB immerhin Grundziige zu einer verstehenden Psycho
logie des religiosen Erlebnisses sichtbar werden, bei aller Beschrankung, 
die durch dessen kontingente Natur geboten ist. 

Wir haben hier keinen AnlaB, diese Erkenntnisse einfach wiederholend 
darzustellen und sind mehr an der Frage interessiert, wie sich die Religions
wissenschaft damit auseinandersetzt, und wie sie von ihr fiir das Verstehen 
der Religionsgeschichte und des lebendigen religiosen Phanomens ver
wendet werden konnen. 

Fiir die Religionsforschung sind dabei drei Gruppen von Phanomenen 
bedeutsam, mit deren Deutung in der Analytischen Psychologie die 
Religionswissenschaft sich auseinandersetzen muB. 

1. Die BUder des kollektiven UnbewuBten und die religiOsen Symbole. 

In der Aneignung der ins UnbewuBte einbrechenden Gewalten, in ihrer 
Auseinandersetzung mit der Kollektiv-Seele des Menschen spielen die 
Bilder des kollektiven UnbewuBten die Hauptrolle. Es manifestiert sich 
in den "Archetypen" - ein Ausdruck, den JUNG den Schriften des 
AUGUSTINUS entnahm - typischen Auffassungsformen, Urerfahrungen der 
Seele, Urbildern der Beziehungen zur geistigen Realitat, - Miittern des 
bewuBten Denkens und Erlebens, da das UnbewuBte andere Kategorien 
der Apperzeption und des Ausdrucks nicht kennt. Man kann hier noch 
nicht von einem Denken oder Fiihlen, sondern hochstens von einem Bild
denken reden, oder noch besser von Anschauungsformen des UnbewuBten 
als einer ersten Gestaltung des Gestaltlosen, Formlosen, als welches das 
Leben der Seele begegnet und sie schreckt. Es sind die ersten GefaBe, in 
die das Leben gefaBt wird, womit alsogleich eine Formung vollzogen wird; 
es sind Imagines, die einen ersten Schutz, aber auch einen ersten Formen
schatz der Seele bilden, wodurch das einbrechende Leben aneignungsfahig, 
darstellbar, mittelbar wird. 

Unter diesen Bildern des kollektiven UnbewuBten, die in breitester 
menschlicher Ubereinstimmung sich decken oder gleichen, ragt eine Gruppe 
heraus, die eine deutliche religiose Farbung haben. Sie haben personhafte 
Art, tragen irgendwie "Mana"-Charakter und sind seltsam iiberhoht, so 
daB sie von Gefiihlen der Furcht, der Anbetung, der Opferbereitschaft, der 
Unterwerfung, der Hingabe, der magischen Uberwaltigung begleitet sind: 
wie z. B. das Vaterbild, der "Weise", die "groBe Mutter", der Gottessohn, 
der sterbende Gott, der Held, der Schlangendamon, der Zauberer, die 
Hexe, die "Seele", der Incubus usw. 

Das sind Formen der Religionsgeschichte, die die vergleichende Religions
forschung wohl kennt. Findet man sie daher in der lebendigen wild
wachsenden Religiositat der heutigen Menschheit, sei es im Heidentum 
oder in dem neurotischen Religionsersatz des Abendlandes und vor aHem 
in der Religion der Irren, der Schizophrenen, der Melancholischen, der 
Zyklothymen, konnte man schlieBen, daB sie durch irgendeine historische 
Vermittlung eingeschmuggelt worden seien. Mannigfache Erfahrung zeigt 
aber, wie jeder Irrenseelsorger weiB, daB davon in den meisten Fallen 
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keine Rede sein kann. Man findet bei modernen "Propheten", bei zahl
losen neuropathischen "Erfindern" neuer Religionen religiose Phantasien 
und Kultformen, die unmittelbar den gnostischen Systemen der Valen
tinianer, des Basilides oder der Ophiten entnommen zu sein scheinen. 
ohne daB auch nur der Name der Gnosis oder die Sache selbst irgendwie 
bekannt oder zuganglich waren. In dem regressiven AuflosungsprozeB der 
historischen Religionsformen, der sich weithin im modernen religiosen 
BewuBtsein vollzieht, tauchen plotzlich magische und mantische Formeln 
auf, die an den chinesischen I-Ging erinnern, oder Spaltungsvorgange 
des BewuBtseins in Gegensatzpaare, wofiir der Taoismus Vorbilder oder 
Analogien zu geben scheint. DaB solche Erscheinungen meist auBerhalb 
der offiziellen Religionsform auftreten und teilweise geradezu in das 
Gebiet einer pathologischen, wildwuchernden Religionsproduktion gehoren, 
entbindet den Forscher nicht von der Frage, woher diese merkwiirdigen 
Parallelen kommen, wieso uraltes Eigengut orientalischer oder primitiver 
Religion plotzlich inselartig auch im westlichen religiosen BewuBtsein 
oder in unbewuBten Produkten auftaucht. Man wei6, wie schon katholische 
Missionare im Fernen Osten tiber solche Parallelen so bestiirzt waren, daB 
sie sie nicht anders zu erklaren vermochten, als eine schlechte Nachahmung 
des Teufels. 

Diese Imagines einer gleichen Apperzeption erscheinen als angeborene 
Bilder, die fiir das ganze ungeheure Riesenwerk der religiosen Symbolik 
die Bausteine oder doch wenigstens das plastische Material geliefert haben. 
Der Gemeinsamkeit dieser Bilder entspricht eine Parallelitat dieser religiosen 
Symbole in den verschiedenen Religionen, so daB man an ihnen geradezu 
jene erste allgemeine Theologia naturali8 studieren kann, die sich durch 
aIle Religionen hin ausgebreitet hat. Wie kame es sonst, daB das Jona
Motiv mit seiner Nachtfahrt im Fisch und seiner merkwiirdigen Be
freiung aus tiber achtzig Stammen und mythologischen Gruppen bekannt 
geworden ist? Die Annahme ist daher nicht abzuweisen, daB es sich 
um autochthone Formen handle, die der Kollektiv-Seele eigen sind, da 
sie in grauer Vorzeit ebenso erscheinen wie ganz spontan in Traumen 
und Phantasien, im Wahnsinn, und in Analysen wieder ans Licht kommen. 
Auch wenn das nicht einfach der seelische Reflex "einer gemeinsamen 
Gehirnstruktur der Menschheit" sein sollte, wie JUNG meint, so ist hier 
der psychische Urgrund, der Mutterboden praktisch aufgedeckt, der die 
Veranlassung war zur Annahme einer gemeinsamen Urreligion. 

JUNG sieht die Funktion solcher Bilder des kollektiven UnbewuBten 
in einer Art Selbststeuerung des psychischen Lebensprozesses, die der 
Erziehung des Menschen dient, also seiner Anpassung an die auBere und 
die innere Welt, seiner Einftigung in die Gemeinschaft, seiner Individuation 
zum Zwecke der Personlichkeitswerdung, Aufgaben bewuBter und un
bewuBter Natur, fiir die die Erzeugung von Symbolen wie eine Art eigent
licher Leitmotive wirkt, die im Dienste einer hoheren schopferischen 
Weisheit stehen als Transformation seelischer Energien, wobei nebenbei 
gesagt, auch "die ethische Funktion provoziert" wird. Wir brauchen 
uns in diesem Zusammenhang nicht weiter mit dieser Auffassung zu 
beschaftigen, die Sinndeutung ist und mit weltanschaulichen Griinden 
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zusammenhf1ngt. Der Hinweis geniigt, daB die meisten Religionen ein 
gemeinsames Bilderbuch beniitzen, das im kollektiven UnbewuBten auf
geschlagen ist, aber diese Bilder verschieden lesen und deuten, wenn es 
sich darum handelt, das religiose Erlebnis auszudriicken. Sogar die 
prophetischen Religionen - das Christenturn selbst - machen sich Bilder 
und Gleichnisse, wenn sie iiber den religiosen Vorgang nicht nur schweigen, 
sondern reden wollen. Erlebnis und Sinn sind hier anders geworden, aber 
das Ausdrucksmaterial, das die Seele bietet, ist in seiner Beschrankung 
ahnlich geblieben, wenn auch eine ungeheure Sichtung sogar des religiosen 
Formenschatzes stattfand. 

An diese formalen Untersuchungen schlieBen sich andere an, die mehr 
mit Inhalt und Dynamik des religiosen Phanomens zu tun haben. 

2. Die Damonie der Religion. 
Unter den anormalen religiosen Vorgangen haben zwei sowohl dem 

Glauben als der religiosen Forschung viel zu schaffen gemacht: die Be
sessenheit und der Gottahnlichkeitswahn. Die Besessenheit war geradezu 
eine religiose Landplage friiherer Zeiten. Aber man glaube ja nicht, daB 
sie ausgestorben sei. Der Name ist zu einem Wort geworden, die Erklarung 
hat sich geandert, die Sache selbst ist geblieben. Die Kirche und die 
Theologie haben so sehr mit einem Normbegriff von Religion gearbeitet, 
daB solche Erscheinungen an den Rand der kirchlichen Aufmerksamkeit 
getrieben wurden. 1m Mittelalter war dies allerdings anders: Sowie die 
Religion damonisch wurde, wurde der Besessene womoglich verbrannt -
man denke an das schauerliche Jahrhundert der Hexenprozesse und das 
ungeheuerliche Teufelsinventar des "malleus maleficarum", des Hexen
hammers. Die Verbrennung hat heute einer zarteren Beurteilung und 
Behandlung Platz gemacht, dem Stigma des Aperglaubens, des Psycho
pathen und des lrrenhauses. Es ist auBerordentlich selten, daB die Theologie 
etwa wie BLUMHARDT oder ELLWOOD WORCESTER, der Griinder des 
"Emmanuel movement", sich urn ein tieferes Verstandnis oder gar eine 
eigentliche Behandlung dieser seelischen Abnormitat bemiiht. Erst in 
neuester Zeit hat namentlich die anglikanische Kirche ein "ministry of 
healing" geschaffen, das die Heilkrafte des Glaubens mit neueren psycho
logischen Erkenntnissen zu verbinden trachtet. Und doch hatte die 
Kirche allen Grund, dieser Sache vollste Aufmerksamkeit zu schenken, 
nicht nur weil ganz im allgemeinen nicht die normalen Menschen ihre 
Seelsorger aufsuchen, sondern solche, die noch mehr psychologische 
Storungen als moralische oder religiose Verwirrung aufweisen. Und auch 
weil die schwersten Faile seelischer Gleichgewichtsstorungen, Melancholie 
und Besessenheit eine solche Umnachtung der Seele bedeuten, daB auch 
der hochste Trost der Kirche, das Evangelium, sie einfach nicht mehr 
erreicht. Jeder Irrenarzt kennt reichliche FaIle jenes religiosen Wahns, 
die aufs Haar der friiheren Besessenheit gleichen. Aber mancher Pfarrer 
weiB nicht, daB auch unter seiner Gemeinde heimliche Besessene sind, 
die ihr Geheimnis mit letzter Kraft hiiten und vielleicht gerade hinter einer 
asketischen Frommigkeit verstecken oder in einem geheimen Ritual 
Mndigen. 
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Das Erlebnis dieser Armsten ist von einer solchen Realitat und dabei 
doch so personlichkeitsfremd, daB es nur halluzinatorisch als "Stimme" 
oder als "Geist" apperzipiert wird. Darauf griinden ganze Bewegungen 
wie der Spiritismus und der Okkultismus ihre Geisteslehre. Ihnen ist das 
Geisterreich nicht nur nicht verschlossen, sondern sie suchen es mit heillem 
Fleill zu katalogisieren und durch Medien damit in einen regelmaBigen 
Verkehr zu treten. 

Die metaphysische Deutung von Geistererscheinungen und Besessen
heitsvorgangen fiihrt ins Bodenlose. Wildesten aberglaubischen Phantasien 
wird hier das Tor aufgetan. Die Theorie des kollektiven UnbewuBten 
scheidet diese unbefugten Ausfliige ins Damonenreich ein fiir allemal ab 
mit einer genaueren Untersuchung des psychologischen Tatbestandes. 
So wie FLOURNOY die Geisterwelt des spiritistischen Mediums Miss Smith 
zunachst einmal rein auf den Boden psychologischer Untersuchung stellte 
in seinem Werke «(Des Indes it la Planete Mars», so drang JUNO mit den 
Methoden der Analytischen Psychologie zunachst einmal in den Quellort 
dieser Phanomene, ins kollektive UnbewuBte ein, untersuchte seine 
Wirkungsweisen und ihr Verhaltnis zum personlichen UnbewuBten und 
zum BewuBtsein. Er fand dabei ahnliche Vorgange und Erscheinungen 
wie beim Gottahnlichkeitswahn, den wir sogleich hier beschreiben. Wie 
bei der Besessenheit erscheint auch hier das Individuum mit einer ge
steigerten Kraft begabt, gehoben und ungewohnlich erweitert. 

Was hier Gottahnlichkeitswahn genannt wird, kann in der Seelsorge 
und im Studium abnormer religioser Vorgange ebenso beobachtet werden 
wie in der religiosen Literatur. Gewisse Sektenversammlungen, an denen 
die Teilnehmer mit emotionalem Hochdruck bearbeitet werden, weisen 
regelmaBig solche Erscheinungen auf, die psychologisch noch nicht auf
gehellt sind, wenn man sie als verriickt, iiberspannt oder als religiosen 
Wahnsinn bezeichnet. Es handelt sich meist um erregbare Menschen, 
die plotzlich aus einem Hochgefiihl heraus eine Prophetengebarde an
nehmen, das Weltgericht oder das Himmelreich ankiindigen, als seine 
Bevollmachtigten sich souveran iiber religiose oder moralische Sitten 
hinwegsetzen, die nur fiir gewohnliche Leute gelten, Gottesdienste mit 
wunderbaren Eingebungen des heiligen Geistes storen, prophetische 
Visionen von sich geben, als Religionsstifter auftreten oder sich in schweren 
Fallen ohne weiteres mit Christus oder mit Gottvater identifizieren. Jene 
erstgenannten FaIle behandeln wir mit giitiger Nachsicht als Menschen 
einer geistigen Uberspannung, sperren aber einen inkarnierten "Christus" 
oder "Gottvater", der mit souveraner gottlicher Vollmacht in unser Leben 
eingreifen will, ohne weiteres ins Irrenhaus. Jede stark emotionale religiose 
Bewegung, bis in die jiingste Zeit hinein, erfiillt immer wieder Einzelne 
mit einem Erlebnis der Grenzenlosigkeit, der Absolutheit, des Wunder
baren, der unbeschrankten Kraftsteigerung und reiBt sie hin zu Versuchen, 
Phantasien und Taten, welche die dem Individuum gesteckten Grenzen 
weit iiberschreiten. Dabei ist es sehr schwer, einen Unterschied zu machen 
zwischen solchen falschen Propheten, "N arren in Christo", die sich Grenzen
losigkeit und ein gesteigertes Messiastum nur zumuten und in einem 
Gottesrausch dahinleben, und jenen andern, die tatsachlich in Gottes 
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Kraft ei~ergehen, Grenzen sprengen und das Wunder einer Weltiiber
windung durch die Kraft des Geistes vollbringen. Wir lassen hier die 
Erscheinungen echten Prophetentums ebenso auf sich beruhen wie oben 
das, was die christliche Religion Offenbarung im eigentlichen Sinne nennt 
und beschranken uns auf den religiosen Erfahrungsbereich des Alltags, 
der uns zuganglich ist. 

In beiden Fallen, bei der Besessenheit wie beim Gottahnlichkeitswahn 
erlaubt die Theorie des kollektiven UnbewuBten der psychologischen 
Natur der betreffenden Phanomene wesentlich naherzukommen. Es 
handelt sich um eine Uberschwemmung des BewuBtseins vom kollektiven 
UnbewuBten her, urn einen Einbruch seelischer Gewalten, die ganz be
stimmte Formen und groBe Intensitat haben. Diese Uberschwemmung 
scheint entweder einen ungeheuren Kraftzuwachs fiir das Individuum 
zu bedeuten oder aber eine Belastung, die es erdriickt, und zwar immer 
dann, wenn sich das Individuum von dieser Kollektivrnacht nicht zu 
unterscheiden vermag und ihre Wucht aus dem eigenen Ich zu deuten 
versucht. Warum dieser Einbruch im einen Falle sich als ungeheure 
seelische Belastung, im andern als Ubersteigerung des Selbstgefiihls 
auBert, entzieht sich unserer Beurteilung und stellt uns vor letzte Geheim
nisse seelischer Konstitution. 

Denn mit der Erkenntnis des Ursprungs dieser Einbriiche, mit der 
Deutung der Symbole, mit der Beleuchtung der seelischen Reaktion ist 
das eigenttimliche Realitatsgefiihl, das solche Phanomene begleitet, noch 
nicht erklart. Schon FLOURNOY hat in der psychologischen Unter
suchung des Mediums MiB Smith und der "Mystique moderne" den 
Nachweis geleistet, daB Zuschtisse aus dem UnbewuBten merkwiirdige 
Erhohungen des BewuBtseins mit sich bringen, die einen mystischen und 
religiosen Charakter haben. JUNG spricht von einer Identifikation des 
Ich mit dem kollektiven UnbewuBten, wodurch das Ich sich seelische 
Krafte aneignet oder zuschreibt, die ihm nicht zukommen und die sein 
Gleichgewicht bedrohen. Wer des Gottes voll ist, wird sich dabei immerhin 
von dem unterscheiden, in den der Teufel gefahren ist. Aber eine Grenz
tiberschreitung ist in gleicher Weise zu befiirchten, wo das Ich seine Grenze 
nach oben wie nach unten verwischt. 

Die Abgrenzung ist die Individuation, der in vielen religiosen Mythen 
ein schuldhafter Charakter anhaftet, weil der Mensch das Hineinstiirzen 
der Seele in den Abgrund der Gottheit als Gefahr erkennt und es als 
Frechheit empfindet, sich der alles erfiillenden Gottheit als Individuum 
in seiner Eigenexistenz gegeniiberzustellen. Das BewuBtwerden, die eigent
liche Menschwerdung, ist schon in der Paradiesesgeschichte als ein Raub 
an der Gottheit empfunden worden. Aber es gibt eine Individuation, 
die Hybris ist, wie eine solche, die Demut ist und Einsicht in die eigenen 
Grenzen. Das religiose Individuum steht immer wieder da wie der Mensch 
am Strande, der von einer ungeheuren Welle iibergossen und mitgerissen 
wird. Einen Augenblick geht sie tiber ihn, so daB er selbst die Welle 
zu sein vermeint. Dann lost sie sich von ihm und rollt weiter, wahrend 
der Mensch zurtickbleibt. Einen Augenblick war er mit ihr eins, erlebte 
ihre Ubermacht begltickend oder bedrohend, steht dann wieder einsam 
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am Strande, wis&end daB er selbst nicht die Welle ist, die tiber ihn 
ging. Von seiner GroBe und Kraft, da er des Gottes oder des Damons 
voll war, ist er wieder zurtickgekehrt zu seiner Kleinheit und Ohnmacht 
und zwischen beiden Augenblicken hochsten religiosen Lebens und tiefster 
religioser Not und Verlassenheit liegt die ganze Skala jener Seligkeit und 
jener Verzweiflung, in der sich religioses Leben bewegt. Religion ist 
daher ebenso in der Gottesnahe wie in der Gottesferne, in der Bindung 
wie in der Losung, in der Gemeinschaft wie in der Vereinzelung. Es gibt 
aber eine religiose Euphorie wie eine religiose Verzweiflung, die nicht mehr 
religios ist. Sie enthilllt damit jene Polaritat, an deren auBersten Punkten 
der Mensch der Damonie der Religion im guten und im schlechten Sinne 
verfallt und von der er sich nur durch Selbstwerdung oder durch Glauben 
befreit. 

3. Die religiose Polaritat. 
In der Kompensationslehre der Analytischen Psychologie ist eine 

Erscheinung des Seelischen erfaBt, die der Religionsforschung ebensowohl 
Anregung als Schwierigkeiten bietet. Schon frtih ist das UnbewuBte als 
eine psychische Funktion begri£fen worden, die zum BewuBtsein kompen
satorisch wirkt. Die Psyche erscheint so wie eine Waage, deren Waage
balken zum Teil im BewuBtsein, zum Teil im UnbewuBten liegen. Steigt 
er auf der BewuBtseinsseite in die Hohe durch Steigerung bewuBter 
Funktionen, so sinkt der andere Teil urn so tiefer ins UnbewuBte und 
bewirkt dort Reaktionen, die kompensatorisch die AuBerung des Un
bewuBten verstarken. 

Was bedeutet nun diese kompensatorische Funktion, die eine nattirliche 
Reaktionsweise der Psyche zu sein scheint, ftir das Verstandnis gewisser 
religioser Erscheinungen 1 

Wir haben oben schon im Allgemeinen darauf hingewiesen, wie in 
den Regungen einer maskierten Religion das UnbewuBte reagiert gegen 
die Dtirre und Leere des BewuBtseins. Dazu kommen aber Beobachtungen, 
die das religiose Denken vor schwere Probleme stellen, wenigstens das 
abendHindisch christliche, das auf einen eschatologischen und ethischen 
Monismus gerichtet ist und den Sieg Gottes oder des Guten vorausnimmt 
sowohl in der alltaglichen, ethisch-religiosen Forderung an das Individuum, 
als auch in der angenommenen Haltung der christlichen Gemeinschaft. 
Das btirgerlich-moralistische MiBverstandnis des Christentums rechnet 
mit einer eindeutig moralisch bestimmten Qualitat des Menschen und 
schlieBt einfach die Augen vor der unheimlichen Damonie, die sofort 
sichtbar wird, wenn man die Seele nicht auf den Lichtkegel des BewuBt
seins beschrankt. GroBe Dichter und Seelenkenner wie KIERKEGAARD, 
DOSTOJEWSKY, HERAKLIT, LAoTsE, KONFUTIUS, dann vor aHem die Tiefen
psychologie haben den Abgrund erhellt, tiber dem jener Lichtkreis wie 
eine auBerste Phosphoreszenz flackert. Sie haben damit nicht nur auf 
jene Polaritat der Seele hingewiesen, die auch die Bibel kennt, sondern 
auch die Reaktionen des UnbewuBten selbst aufgewiesen, mit denen 
es gegen eine solche moralistisch-monistische Auffassung des Menschen 
protestiert. 

Komplexe Psychologie. 19 
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Die Kenntnis dieser Kompensationsfunktion macht die Religions
psychologie nliBtrauisch oder doch sehr vorsichtig in der Beurteilung 
aller extremen Falle, in denen eine Sache auffallig und fanatisch iiberbetont 
oder besonders mit Affekt geladen ist. Die Psychologie des religiosen 
Fanatismus auf allen Gebieten gewinnt von daher eine eigentiimliche 
Aufhellung. Er erscheint ala Kompensation eines Zweifela, wie JUNG 
nachgewiesen hat. Es ist bekannt, wie oft ein rigoroser Sittlichkeits
fanatismus eine gegenteilige Komponente der Seele zu verdecken hat 
oder das einzige Schutzmittel gegen unbewuBte oder halbbewuBte sinnliche 
Regungen ist. Die Volksweisheit hat dies ausgedriickt im Sprichwort: 
«qui fait l'ange, fait la Mte». Die Heiligenlegenden sind voll von Zeugnissen 
solcher Versuchungen, die eine Kompensation zu den hochsten und reinsten 
Exaltationen der Seele zu sein scheinen. Die Geschichte der Mystik weill 
etwas davon, daB wo Christus erscheint, auch der Teufel nahe ist und 
Judas, der Verrater des Heiligen. 

Diese Tatsachen sind an sich nichts Neues in der religiosen Anthro
pologie. Die Bibel weill, was der Mensch fiir ein "Gemachte" ist und hat 
daher allen BewuBtseins-Optimismus unter das Gegensatzpaar Gut-Bose 
gestellt, in das menschliches Wesen eingegabelt ist. 

Die Kompensationslehre fiigt der Aufdeckung dieser Tatsachen nun 
den Hinweis auf eine innere Steuerung hinzu, die den Menschen in eine 
Mitte zwangt und ihn verhindert, dem MaB- und Grenzenlosen nach 
der einen oder anderen Richtung zu verfallen, denn MaB und Grenze, 
Unterscheidung von Welt und Gott, sind sein Wesen. Darum setzt das 
UnbewuBte der bewuBten Ubersteigerung des Ich die innere Entwertung 
im UnbewuBten entgegen, zuerst als das Negativ zum Positiv, dann aber 
auch konkret als korrigierendes Schicksal. Oder jenem "sichern Mann", 
als der der Biirger auf tritt, die innere Angst und den Damon, der ihn 
bedroht. Dem iiberbetonten Ja im BewuBtsein tritt das Nein aus dem 
UnbewuBten entgegen. Es ist daher nicht verwunderlich, daB miBtrauische 
Menschenkenner sich hiiten, sofort auf jenes J a hereinzufallen und etwa 
kompensatorisch erst nach dem verborgenen Nein £ragen, das die bewuBte 
Einstellung korrigiert oder erganzt, auch wenn es zunachst nicht in die 
Erscheinung tritt. 

Dieses Nein, das offenbar zum Ja gehort, wird vom BewuBtsein her 
meist irgendwie ala das Bose empfunden. Das Gegensatzpaar Gut-Bose, 
dem wir im moralischen und religiosen Werturteil begegnen, taucht daher 
hier auch im Bereich psychologischer Funktionen und seiner Bewertung 
durch das BewuBtsein auf. Wenn die Tiefenpsychologie dieses Gegen
satzpaar rein in seiner funktionellen Bedeutung studieren kann, so ist 
dies dem moralischen und religiosen BewuBtsein nicht ohne weiteres 
moglich, obschon auch es, wo es tief genug grabt, den Menschen, ja Gott 
selbst in seiner unergriindlichen Polaritat sieht. 

Die christliche Theologie wird diesen psychologisch empirischen Tat
bestand nicht vom Standpunkt eines absoluten Moralismus, sondern von 
ihrer Gotteslehre und im besonderen von ihrer Anthropologie her be
trachten. Fiir diese gehort die Siinde zur Wirklichkeit des Menschen. 
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Das Bose ist als unbegreifliche wirkende Tatsache in der Welt und in 
der Seele. Sie steht unter dem Gesetz der Siinde, das den menschlichen 
Bereich vollig beherrscht. Sie ist laut Rom. 7 die wirkende Macht, die 
sich um das moralische lch und sein BewuBtsein oder seinen Willen nicht 
kiimmert. Ja, das Bose ist als unerforschliches Geheimnis in Gott selbst 
beschlossen. Gott wird z. B. im Mittelalter geradezu als die "coincidentia" 
oder "complexio oppositorurn" bezeichnet. RICARDA. RUOH hat in ihrem 
Luther-Buch gerade diese Doppelseite auch des evangelischen Glaubens 
hervorgehoben. 1m Taoismus ist das Annehmen dieser Polaritat geradezu 
die tiefste religiose Weisheit. 

Das Problem des Bosen ist der Theologie selbstverstandlich nicht erst 
von einer Lehre der kompensatorischen Funktion des UnbewuBten gestellt 
worden.· DaB sich aber hier ganz von selbst Parallelen ergeben, zeigt aufs 
neue die uralte Weisheit einer religiosen Anthropologie, die das Wesen des 
Menschen tiefer griindet als in den an der Oberflache zuganglichen Tat
sachen der Biologie oder des BewuBtseins. Wenn die Bibel und die ersten 
Bekenntnisse von einem descensus ad inferos sprechen, so hat die Tiefen
psychologie nachgewiesen, daB diese untere Welt in der eigenen Seele 
beginnt, und daB aus dem UnbewuBten selbst ein dialektischer Widerspruch 
erhoben wird gegen die moralistische Selbstverklarung des Menschen und 
seiner Kulturillusion, der er in seinem BewuBtsein so leicht verfallt. Gerade 
die "Allverbundenheit der dunklen Seele" mit der Welt, an die diese 
Dialektik zwischen BewuBtem und UnbewuBtem erinnert, offenbart die 
Rybris eines rationalistischen lchbewuBtseins und zeigt der Seele, daB sie 
vom Acheron bewegt wird, wenn sie sich nicht von Gott erschiittern lassen 
will. Wo diese Totalitat der Seele daher entdeckt wird, wird auch jene 
dringliche Mahnung zur Demut gehort, die (wie die Mystiker) weiB, daB 
der Mensch ein Tier ist, das bald von Gott und bald vom Teufel geritten 
wird. 

IV. Psychologische Typen nnd religiose Di:fferenziernng. 
Das religiose BewuBtsein der Menschheit ist nicht einheitlich. Der 

naturgewordene Geist teilt die Differenzierung mit der Natur selbst. Es 
ist ausgeschlossen, die Vielheit der Religionen auf eine Urreligion zuriick
zufiihren oder auf grundlegende Qualitaten eines einheitlichen religiosen 
BewuBtseins der Menschheit. Ebenso unmoglich ist es, die Verschiedenheit 
der Religionen aus einem einzigen Differenzierungsprinzip abzuleiten. Der 
Begriff der prophetischen Offenbarung, der allen hoheren Religionen eigen 
ist, fiihrt die Verschiedenheit letzten Endes auf den Willen Gottes selbst 
zuriick, der sich, wie im christlichen Glauben, der einen erbarmt und die 
andern verstockt. 

Man sollte aber annehmen konnen, daB wenigstens bei den hoheren 
Religionen eine groBere Einheitlichkeit bestiinde, da es sich doch urn eine 
mitgeteilte gottliche Offenbarungswahrheit handelt. Die Erfahrung zeigt 
das Gegenteil. Wenn wir uns auf das Christenturn beschranken, das in 
seiner grundlegenden Urkunde doch von einem Gott, einem Mittler, einer 
Taufe, einem Glauben spricht, so ist es ein wahres Skandalon, wie aus dieser 

19* 
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Einheit der Offenbarung, der Verkiindigung, die Vielheit der konkreten 
Formen des Christentums hervorgehen konnte. Es geniigt nicht, sie etwa 
aus dem gottlichen Schopferwillen, der auch die Natur differenziert, ab
zuleiten. Zu deutlich kann man die menschlich-allzumenschlichen Griinde 
aus der Geschichte ablesen, die diese Verschiedenheiten bewirkt haben. 

Gerade die Gegenwart laBt uns neu erleben, daB Rasse, Nation, Kultur 
GefaBe sind, in denen auch die gottliche Wahrheit verschiedene Formen 
annimmt. Es ist nicht zu leugnen, daB die deutsche Seele das Christentum 
anders erfaBt hat als die englische oder amerikanische. Noch viel deutlicher 
ist, wie menschlicher Wahn, Hochmut, Borniertheit und Eigenliebe an der 
kirchlichen und sektenmaBigen Differenzierung des Christentums mit
gewirkt haben. Der religiose unduldsame Imperialismus erklart von seinem 
Standpunkt aus aIle Andersartigkeit kurzweg als Unwahrheit. Da die 
gottliche Wahrheit eine ist, soIl auch ihre menschliche Fassung eine sein. 
Recht und Tatsache religioser Differenzierung werden damit geleugnet. 
Der Scheiterhaufen, das Anathema, der Religionskrieg, die Verketzerung 
der Parteien, das damnamus secus docentes sollen diese eine Wahrheit 
mit Gewalt durchsetzen. 

Aller autoritativen Wahrheitsverkiindigung, der Bibel selbst zum Trotz 
bleiben aber diese Verschiedenheiten bestehen, ja sie vermehren sich jeden 
Tag. Jede Partei, jede Richtung gebiert immer neue Ketzer. Der deutsche 
Protestantismus des neunzehnten Jahrhunderts bringt heute "Deutsche 
Christen" und "Bekenntnischristen" hervor. Die Bekenntnistheologie 
spaltet sich in Barthianer und Brunnerianer. Die rabies theologorum kann 
sich die Andersartigkeit nicht anders erklaren als Liige, als Verstockung 
und Bosheit des Herzens, ja sie sieht bei den andern den Satan am Werke. 
Man versteht, daB der heutige Protestantismus vielen Leuten gerade 
deswegen verleidet, wei! er zwar Differenziertheit besitzt und ermoglicht, 
sie aber dann wieder nicht anerkennt, sondern verketzert und mit einem 
irgendwoher gewonnenen Wahrheitsbegriff totschlagt. 

Hier stellt nun JUNGS Typenlehre die ganz bescheidene Frage, ob einige 
dieser Verschiedenheiten nicht mit Funktions- oder Einstellungsdifferenzen 
der Psyche selbst zusammenhangen. Die Wahrheitsfrage wird damit nicht 
ausgeschaltet. Aber angesichts der vielen Wahrheiten wird zunachst einmal 
der Versuch gemacht zu verstehen, warum sich die Menschen mit ihren 
einzelnen Wahrheiten gegenseitig nicht iiberzeugen konnen, und warum 
dies nicht einfach als Verstockung oder Widerstand eines infamen Liigen
geistes zu deuten ist, worauf man nur mit dem Scheiterhaufen oder dem 
Anathema antworten kann. Logische Griinde verfangen hier durchaus 
nicht. Gerade auf religiosem Gebiet ist die Wahrheit tiefer gewurzelt als 
in irgend einem nur intellektuellen Verfahren. Sie entsteigt der un
bewuBten Grundmasse der Personlichkeit selbst. Was im BewuBtsein als 
logische Wahrheit verkiindet wird, dem entspricht eine ganz bestimmte 
Funktionsweise, eine letzte Grundeinstellung des Individuums zum Objekt 
selbst. 

Die kritische Unterscheidung psychologischer Typen, die JUNG auf 
diese Tatsachen baut, ermoglicht in dieser Subjekt-Objektbeziehung des 
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Individuums eine derwichtigsten Wurzeln der subjektiven Verschiedenheiten 
in der Apperzeption der einen und derselben objektiven Wahrheit zu sehen. 
Die Subjekt-Objektbeziehung in der Religionsforschung ist der psycho
logische Ausdruck fiir das dialektische Verhaltnis zwischen dem mensch
lichen Ich und einer bewuBtseinstranszendenten personlichen gottlichen 
Macht. Das menschliche Subjekt wird affiziert yom religiosen Objekt. 
Fur die psychologische Erorterung dieses Verhaltnisses tut es nichts zur 
Sache, daB die neueste Theologie das Subjekt-Objektverhaltnis geradezu 
umkehrt und diese Beziehung nicht yom Subjekt, sondern yom Objekt aus 
beurteilt, also dieses damit zum Subjekt macht. KARL HEIM hat in 
friiheren religionsphilosophischen Schriften nachgewiesen, daB ein solches 
Umkehrverhaltnis tatsachlich besteht und unsere religiosen Aussagen 
beeinfluBt. Tatsache ist, daB die Verschiedenheiten der Apperzeption yom 
menschlichen Subjekt aus gehen, also von verschiedenartigen Struktur
verhaltnissen oder Einstellungen des Subjekts. DaB subjektive Funktions
weisen als objektive Wahrheiten gewertet werden, war sicher bisher ein 
mitbestimmender Faktor in den groBen historischen Kontroversen des 
Christentums, auch wenn damit uber die Wahrheitsfrage an sich noch 
nicht das letzte Wort gesagt ist. Das Subjekt reagiert verschiedenartig 
auf ein und dasselbe Objekt. Wenn mit dieser Erkenntnis Ernst ge
macht wiirde, so konnte mit dem Abbau eines groBen Teils der religiosen 
Polemik begonnen werden, jener rabies theologorum, die MELANOHTHON 
sagen lieB, daB er sich auf den Tod freue, um sie nicht langer ertragen 
zu mussen. 

Die Mystik versucht uberalI, jene Subjekt-Objektspaltung aufzuheben, 
in der das menschliche BewuBtsein sich bewegt. Sie darf deshalb hier 
auBer Acht gelassen werden. AIle ubrigen Religionen betonen entweder 
das Subjekt oder das Objekt starker. Von hier aus empfangt z. B. die 
Kontroverse zwischen einer Theologie der Transzendenz und der Immanenz 
eine eigenartige psychologische Beleuchtung. JUNG hat diesen grund
legenden Unterschied auch fiir andere Kontroversen fruchtbar zu machen 
versucht, z. B. bei Gelegenheit einer Gegenuberstellung von TERTULLIAN und 
ORIGENES fur den Kampf zwischen den Theologien verschiedener Funktions
weisen des Subjekts, anders ausgedruckt zwischen einer rein intellektuell 
interessierten Theologie und einer theologia pectoris, wie er auch vorliegt 
im Gegensatz zwischen Rationalismus und Pietismus. Oder fur den 
Unterschied zwischen einer konkretistischen Theologie und einer sym
bolischen, wie er besteht im Abendmahlsstreit zwischen LUTHER und 
ZWINGLI. Eine Fulle von theologischen Kontroversen konnen von da aus 
zwar nicht gelost, aber in ein neues Licht geruckt werden. Eine verstehende 
Psychologie wird nichts auszusagen haben uber die Gultigkeit absoluter 
Urteile, wohl aber uber die Urteilsbedingungen des Menschen, der sie 
fallt. Mancher Streit zwischen liberalen und orthodoxen Theologen, 
zwischen einer Theologie des Denkens und der Theologie des intui
tiven Wahrnehmens muBte so mit Argumenten ad hominem begleitet 
werden. Die heutige weltweite Kontroverse zwischen der amerikanischen 
idealistisch-konstruktiven Theologie und einer eschatologisch-theozentri
schen Theologie des Kontinents wurzelt zunachst in einer verschiedenen 
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Bewertung des Subjekts, seiner Moglichkeiten und seiner Begrenzung gegen
iiber dem religiosen Objekt, ebenso der Streit zwischen einer reinen Gnaden
theologie und einer pelagianischen Theologie der menschlichen religiosen 
Moglichkeiten. Es ware nicht zulassig, letzte theologische Unterschiede 
einfach zurUckzufiihren auf psychologische Einstellungen. Aber welchen 
Beitrag solche subjektiven Qualitaten liefern, ergibt eine Untersuchung 
der psychologischen Wurzeln der Weltanschauungen wie sie JASPERS 

angestellt hat. Noch mehr aber eine Aufhellung des Generations-Gegen
satzes zwischen theologischen Vatern und Sohnen. Dabei zeigt sich, daB 
nicht nur das Individuum einen neuen Lebensrhythmus findet, wenn es 
in sich eine bisher unbewuBte psychologische Funktion entdeckt und auf
nimint, sondern daB eine ganze Generation eine solche vergessene Funktion 
wieder entdecken kann und bei ihrer Aufnahme auch der Zeittheologie 
einen neuen Akzent verleiht, weil die Wahrheit nicht nur durch die Zeiten 
und Generationen, sondern auch durch ihre Psychologien hindurchschreitet. 
Es gibt eben nicht nur im Himmel "viele Wohnungen, sondern auch auf 
Erden". Niemals sind aIle Kinder einer Zeit in dieselbe Kammer ein
gesperrt. 

v. Seelsorge und Seelenfiihrung. 
Den Tatbestand, um den es sich hier handelt, spricht JUNG mit folgenden 

Worten aus: 

"Der Mensch war zu keiner Zeit imstande, allein mit den Machten der 
Unterwelt, d. h. des UnbewuBten fertig zu werden. Er bedurfte dazu stets 
der geistigen Hille, welche ihm seine jeweilige Religion gewahrte". Diese 
Hille ist in der Seelsorge stets durch den Menschen vermittelt. Es handelt 
sich dabei aber trotzdem um das grundsatzliche dialektische Verhaltnis 
Gott-Mensch, in das die christliche Seelsorge den Seelsorgebediirftigen 
hineinzustellen versucht. Die christliche Seelsorge will dem Menschen 
helfen, indem sie ihn mit Gott konfrontiert. Die Analytische Seelenfiihrung 
versucht das, indem sie ihn sich selbst gegeniibersteIlt, wobei sie es nach 
dem oben Gesagten durchaus offen laBt, daB Gott dem Menschen in 
seinem tieferen Selbst entgegentritt. 

Man darf hier von einer Sakularisierung der religiosen Seelsorge reden. 
Das scheint dem Bediirfnis eines groBen Teils der protestantischen Ge
bildeten zu entsprechen. JUNG hat durch eine Enquetel, die allerdings 
einen groBeren Umfang haben miiBte, um zwingend zu sein, festgesteIlt, 
daB die Mehrzahl der Gefragten Hilfe fUr ihre seelischen Konflikte nicht 
beim Pfarrer, sondern beim Arzt suchen. Das bedeutet eine Kritik der 
protestantischen Seelsorge, die zunachst einmal einfach anzuhoren ist. Ich 
will hier nicht in eine Auseinandersetzung zwischen Seelsorge und Seelen
fiihrung eintreten oder diese im Zusammenhang darsteIlen, sondern lediglich 
jener Kritik die positiven Anregungen entnehmen, die auch fUr die religiose 
Seelsorge von Nutzen sein konnen. Diese betreffen vor allem etwaige 
tiefere Aufschliisse iiber den Menschen. Die christliche Seelsorge wird zwar 

1 Siehe: Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge. ZUrich: Rascher 
& Cie. 1932. 
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immer darauf bestehen, daB es sich ihr um die Herbeifiihrung einer Be
gegnung des Menschen mit Gott, mit Christus als dem gottlichen Seelsorger 
der Gemeinde, handelt und nicht nur um eine aus der Kenntnis mensch
lichen Wesens gewonnene Seelenfiihrung. Aber die Frage bleibt auch so 
offen, mit welchem Menschen diese Seelsorge es zu tun hat. Die Theologie 
selbst wird diese psychologischen Untersuchungen der besonderen an
gewandten Religionspsychologie und Padagogik uberlassen, da sie an sich 
mit der Frage der Menschenbehandlung nur mittelbar zu tun hat. 

Die evangelische Seelsorge, wie sie von begnadeten Seelsorgern wie 
BODELSCHWINGH, BLUMHARDT, BUCHMANN, ]ROMMEL, LEOPOLD MONOD, 
JOHANNES MULLER, ZELLER verstanden wurde, ist sicher nicht Anwendung 
einer Methode, sondern jene "Geistesgegenwart", in der ein prophetisches 
Wort einen Menschen trifft oder aufrichtet. Diese Seelsorge arbeitet 
eigentlich nur mit zwei Worten: Du bist der Mann! - und: Deine Sunden 
sind dir vergeben! Aber die Padagogik dieser zwei Worte kann jenes 
Wunder vollbringen, das eine Wandlung des in seine Gesetzlichkeit ein
gesperrten Menschen immer bedeutet. 

Die Analytische Kritik wird sich ebensowenig gegen dieses freie, ebenso
wohl heilende als schopferische Walten des Geistes we-nden als die Elek
trizitatslehre das Einschlagen des Blitzes verhindern kann. Ihre Kritik 
gilt also, soweit ich sehe mit vollem Recht, drei Entartungen einer wahren 
Seelsorge, die verantwortlich sind fiir jenes MiBtrauen des modernen 
Publikums gegenuber einer offiziellen kirchlichen Seelenpflege: 

1. Die erste Entartung ist der geistliche Schematismus, der eine 
Leugnung des Individuums ist, indem er ausgeht von der Einheit der 
gottlichen Wahrheit und dabei die unubersehbare Vielformigkeit der indi
viduellen seelischen Wirklichkeit vergiBt. Jener Schematismus tut so, als 
ob er gleichsam ein Normalindividuum vor sich hatte, das, wo es sich auch 
befinde, dieselbe Richtung zu seinem Heile einzuschlagen hatte. Er uber
sieht ganzlich die erschreckende Ungleichheit der wirklichen Menschen, die 
in einem ungeheuren Umkreise um Gott herum gestellt sind und daher 
unter Umstanden vollig verschiedene seelische Richtungen einschlagen 
mussen, um in ihr eigenes Lebenszentrum zu kommen. 

Die Analytische Seelenfiihrung korrigiert diesen Schematismus durch 
eine Kasuistik, deren einziges Leitmotiv die Forderung der Individuation 
ist. Sie bedeutet, daB diese Seelenfiihrung dem Menschen helfen will, zu 
sich selbst zu kommen. Der heutige Mensch wird krank an einem Schema, 
das ihm ubergestiilpt wird, an der vergiftenden Wirkung unbewuBter Bilder 
und Drange, an dem erstickenden Panzer einer kunstlichen Persona, die 
dem Individuum eine Kollektivpersonlichkeit aufzwangen, kurz, am Ver
gessen jener seelsorgerlichen Weisheit J esu : Was hiilfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewanne und litte Schaden an seiner Seele! Wenn 
die Seelsorge gleich beginnt mit der Forderung, daB man sein Selbst 
aufgeben solIe, so erinnert die Analytische Seelenfuhrung an das Wort 
VINETs: «Pour se donner il faut s'appartenir», und will das Ich erst ent
decken, das sich dann opfern soIl. Was man nicht hat, kann man auch 
nicht hergeben. Dieses Sichselberannehmen entspricht in der Seelsorge der 
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Siindenerkenntnis, insofern hier einmal zunachst das Inventar von allem 
aufgenommen wird, was den seelischen Besitz des Individuums, sei er gut 
oder bose, ausmacht. In dieser Konfrontierung des Menschen mit sich 
selbst werden jene hoheren Konfrontierungen mit dem Geiste ertragen 
gelernt, die in der religiosen Begegnung stattfinden. 

2. Die Analytische Kritik der Seelsorge lehnt sodann jenen Moralismus 
ab, der das biirgerlich sichere Christentum und seine Seelsorge charakte
risiert. Der Gebildete sucht deshalb den Seelsorger nicht mehr auf, weil 
er sich dort weniger verstanden als gerichtet, verurteilt fiihlt. Diese 
moralistische Karikatur verstarkt immer wieder das MiBverstandnis, als 
ob es sich in der Seelsorge darum handle, aus einem bosen einen guten 
Menschen zu machen. Diese Entstellung des Evangeliums ist ebenso weit 
entfernt von den dichterischen Erkenntnissen eines DOSTOJEWSKY, der un
iiberbietbar die Damonie des Menschen darstellt, wie von dem Wissen 
LUTHERS, der auch den gerechtfertigten Menschen nicht anders kannte als 
simul justus et peccator. Das heiBt nicht, daB die Analytische Seelenfiihrung 
nicht auch die Wertunterschiede der moralischen Haltung kenne oder 
beachte. Aber zunachst nimmt sie den Menschen in seiner geistleiblichen 
Totalitat, ohne von auBen schon eine Wertung hineinzutragen, die vielmehr 
die eigentliche moralische Tat des Individuums sein muB. Wo Leben ist, 
da wird es auch dem Geiste und seinen Forderungen begegnen. Wo kein 
Leben ist, finden auch die subliJ:i:lsten ethischen Postulate kein Vehikel. 
Das Leben aber ist nicht auf ein fertiges System eingerichtet und laBt sich 
nicht einfach als ein abgerundetes Ganzes behandeln, dem eine auferlegte 
Moralitat den haltenden Rahmen gabe. Denn das Moralische versteht sich 
durchaus nicht immer von selbst, wie auch Paulus gewuBt hat, und sogar 
der starkste gute Wille stoBt an die geheimnisvollen Hindernisse des Bosen, 
die ihm gesetzt sind. Angesichts dieser Ohnmacht des Willens, der zur 
altesten religiosen Erfahrung gehort, appelliert die Analytische Seelen
fiihrung viel weniger an den Willen, als sie Vertrauen hat zur verborgenen 
Weisheit des inneren Werdens und des Rufes, der darin horbar wird. 
Indem sie ahnlich wie die ostliche Weisheit von der erzieherischen Kraft 
spricht, die im Geschehenlassen liegt, ist sie eine notwendige Reaktion 
gegen den westlichen Erziehungsaktivismus und -optimismus, der vielfach 
eine Erziehung zur Luge und zur Heuchelei geworden ist. 

3. Damit haben wir schon die idealistische Entartung der Seelsorge 
genannt, gegen die sich die Analytische Seelenfuhrung wendet. Eine 
modernistische religiose Seelsorge rechnet gerne mit dem Menschen eines 
moralischen oder asthetischen Idealismus, womit sogleich auch eine ratio
nalistische Beurteilung gegeben ist. Denn der Idealismus geht aus von der 
Idee und vom BewuBtsein des Menschen, die vom Standpunkt der Ana
lytischen Psychologie aus nicht das Ganze der Personlichkeit sind. Die 
iibliche Seelsorge wendet sich vor allem an den bewuBten Teil der 
Personlichkeit und vergiBt das unbewuBte Komplement, das auf ganz 
andere Weise angesprochen werden will. Es hort nicht auf die Predigt, das 
Raisonnement, die erzieherische Absicht. Die Briicke zwischen ihm und 
dem BewuBtsein ist nicht die Logik, sondern das Symbol mit seinem 
starkeren unbewuBten Appell an die Tiefe. Die Analytische Seelenfiihrung 
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zeigt hier einen s(;lelischen Realismus, der dem alten biblischen Begriff 
des Menschen unendlich naher ist als die optimistische Verklarung des 
Menschen durch das letzte Jahrhundert und sein Schlagwort: der Mensch 
ist gut. Der damonische Untergrund, der in den Menschen hineinreicht, 
braucht eine andere Beschworung als die durch freundliche Worte, rationale 
Uberredung, moralische Forderungen. Hier sind Machte am Werke, denen 
nichts Menschliches gewachsen ist und wo auch die predigtmaBige oder 
seelsorgerliche Verkiindigung jene allein erschiitternde Begegnung mit 
Gott selbst und den "descensus ad inferos" nicht ersetzen kann - ein 
Glaubensartikel, der gerade von der Tiefenpsychologie her eine neue Be
deutung bekommen kann. Jedenfalls hat Tertullian nur die eine Seite 
der Seele gekannt, wenn er von ihr sagte: anima naturaliter christiana. 
Man kann aus reicher Erfahrung hinzufiigen : anima naturaliter pagana. 

Eine Nutzbarmachung dieser Erkenntnisse fiir die Praxis darzustellen 
ist hier nicht beabsichtigt. Wenn die Seelsorge die Seele besser kennt, wird 
sie eben so sehr eine bessere Fiihrerin zu Heil und Leben sein, als wenn sie 
Gott besser kennt. 
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Die Analytische Psychologie als Weg zum Verstandnis 
der Mystik. 

Von 

IVAR ALM. 

Wer sich in der gelaufigen theologischen und religions-psychologischen 
Literatur Auskunft iiber Wesen und Wert der Mystik verschaffen will, 
sieht sich bald vor hoffnungslose Wide~spriiche gestellt. Es gibt unter den 
Theologen Freunde der Mystik und Widersacher der Mystik. Das erste 
gilt besonders von den katholischen Theologen, denn der Katholizismus 
erkennt die Mystik an, insoweit die mystischen Erlahrungen mit den 
geoffenbarten Wahrheiten der Kirche iibereinstimmen. Dann kommen sie 
namlich von Gott, sonst kommen sie vom Teufel. "Alie groBen Theologen 
waren zugleich Mystiker", sagt der katholische Dogmatiker B. BARTMANN. 

Mystiker ist also in der katholischen Theologie ein Ehrentitel. Nicht 
so in der protestantischen. Seitdem ALBRECHT RITSCHL das Verhaltnis 
zur Mystik geradezu als ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Kon
fessionen hingestellt hatte, wagen protestantische Theologen - mit wenigen 
Ausnahmen - nur unter groBem Vorbehalt ihre Liebe zur Mystik zu 
bekennen. Weit iiblicher ist es, die Mystik als den gefahrlichsten Gegner 
des reformatorischen Christentums darzustellen1 • Die Mystik sei die eitle 
Selbstvergotterung des Menschen, ein torichter Versuch, vom Menschen 
aus den Weg zu Gott zu finden. AuBerdem sei sie nichts als "beziehungslose 
Innerlichkeit" (S. 383), die jeden objektiven Gehalt entbehre. Das diirlte 
mit anderen Worten heiBen, daB sie als eine der groBten Illusionen der 
Menschheit zu betrachten sei. 

Der phanomenologische Tatbestand der Mystik ist sehr mannigfaltig, 
was es ihren Kritikern leicht macht, auf das ihnen Unvertraglichste 
besonderen Nachdruck zu legen. Man hat der Mystik vorgeworfen, daB sie 
eine radikale Introversion bedeute, die die Welt verneine, die Personlichkeit 
und den Willen vereitele und eine Selbstetlosung durch Selbstauflosung 
erstrebe. Diese Einwendungen konnen in einzelnen Fallen zutreffend sein, 
sind aber keineswegs fiir die Mystik iiberhaupt charakteristisch. Der 
schwedische Religionsforscher NATHAN SODERBLOM hat diesem Sach
verhalt Rechnung getragen, indem er zwischen Unendlichkeitsmystik und 
Personlichkeitsmystik unterschied. Die erstere nur sei welt- und personlich
keitsverneinend, die andere dagegen von Gottes heiligem Liebeswillen 
erliillt. Die letztgenannte Art findet SOD ERBLOM vor allem in der biblischen 
Religionsgeschichte und bei Zarathustra, der auch ein Zeuge der pro
phetischen Frommigkeit oder der Offenbarungsreligion sei. FRIEDRICH 
HEILER will nur die Unendlichkeitsmystik als Mystik schlechthin gelten 

1 E. BRUNNER: Die Mystik und das Wort, 2. Auf!. 1928. 
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lassen, HENRI BEltGSON dagegen nur die prophetische Frommigkeit - die 
dynamische Religion - als wahre Mystik betrachten. EVELYN UNDERHILL, 
die geniale Vertreterin der Mystik in England, meint schlieBlich, die voll
standige mystische Welt habe einen zweifachen Charakter als eine Welt 
von reinem Sein und eine Welt von Werden; der Mystiker habe Teil an 
beiden: an jener passiv, an dieser aktiv. Die Tendenz der indischen Mystik, 
den passiven Aspekt zu bevorzugen, sei eine Verdrehung der Wahrheit. 
Es sei der Irrtum des Quietismus, bei einer vorlaufigen Stufe auf dem 
mystischen Wege stehen zu bleiben. 

Es ist nach dem Gesagten nicht leicht, das Gemeinsame und Cha
rakteristische der mystischen Erfahrung anzugeben. Die Definitionen der 
Mystik sind auch fast unzahlig. Eine von den besten, die auch wegen ihrer 
Kiirze verdienstvoll ist, diirfte die von JAMES BISSET PRATT ("The Religious 
Consciousness") empfohlene sein: "The consciousness of a Beyond", also 
das BewuBtsein von etwas BewuBtseinstranszendentem. Einen eindrucks
vollen Widerhall dieses BewuBtseins findet sich bei dem schwedischen 
Proletarierdichter DAN ANDERSSON: 

Es gibt etwas hinter Bergen, hinter Blumen und Gesangen, 
es gibt etwas hinter Sternen, hinter meinem heiBen Herzen. 
Horet - etwas geht und fliistert, geht und rufet mich und bittet: 
Komm' zu uns, denn diese Welt ist nicht das Reich, das dir gehort. 

In diesen einfachen Versen, einem Bettler in den Mund gelegt, steckt -
die Erlebnisvorlage der Erkenntnistheorie RANTs. Die unleugbare Ver
wandtschaft zwischen Mystik und Idealismus ist kiirzlich von OTHMAR 
SPANN in seinem "Philosophenspiegel" (Leipzig: Quelle und Meyer 1933) 
glanzend dargelegt worden. Der Mystiker spUrt immer "etwas dahinter" , 
was dann dem Denker notwendigerweise als ein Erkenntnisproblem er
scheinen muB. Dem Mystiker ist es vor allem ein Lebensproblem. Das 
Geheimnis der Mystik liegt im verborgenen Lande jenseits dieser Welt. 
Es ist die mystische Behauptung, einen solchen Schatz zu kennen, die das 
Argernis aller exklusiv diesseitigen Kopfe hervorruft. Wenn da iiberhaupt 
etwas hinter den Erscheinungen stecken soll, so darf das nichts anderes 
als Stoff und Trieb sein. Hierher gehort auch die psychoanalytische Schule 
innerhalb der modernen Psychologie, die einen medizinischen Materialismus 
vertritt. FREUD und seine SchUler konnen in der Mystik nichts anderes 
sehen als eine menschliche Schwache, die sich autistisch nach dem Lust
prinzip statt nach dem Realitatsprinzip orientiere. Die Hinterwelten der 
Mystik seien lauter Tagtraume von restlos subjektivem Belang, ~ weill 
man ja doch im voraus, was dahinter steckt: der Sexualtrieb in seiner 
halluzinatorischen Befriedigung. 

Erst der Analytischen Psychologie C. G. JUNGS verdanken wir ein 
kongeniales Verstandnis der Mystik von seiten der Medizin, das eine er
sprieBliche Arbeitsgemeinschaft mit der Theologie ermoglichen konnte, 
wenn diese nicht ihrerseits in allerlei Vorurteilen gegen "Mystizismus" 
und "Psychologismus" befangen ware. Es scheint mIT, als ob die Mystik 
in ihrer heutigen, von der fiihrenden protestantischen Theologie sehr 
bedrangten, Position ganz erhebliche Hille aus den Ergebnissen der 
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AnalytischeJ1- Psychologie holen konnte. Bevor ich auf diese Auseinander
setzung eingehe, mochte ich noch eine Einteilung der Mystik erwahnen, 
die RUDOLF OTTO in seiner "West-OstlickenJJlystik" (2. Aufl., Gotha 1929) 
vorgenommen hat und die vielleicht in eine Beziehung zu JUNGs psycho
logischen Typen gesetzt werden konnte. 

Es ist eine weit verbreitete Meinung, daB Mystik mit Introversion 
unaufloslich verbunden sei 1. 1m Gegensatz dazu zeigt OTTO, daB es nicht 
nur eine M ystik der I nnensckau (Introversion), sondern auch eine M ystik 
der Einkeitssckau gibt. Auf diesem Wege erscheinen Dinge und Geschehen 
nicht mehr als Vieles, Getrenntes, Geteiltes, sondern auf unsagbare Weise 
als ein AIles, ein Ganzes, ja Eines. AIle Anderheit als Entgegengesetztheit 
verschwindet, selbst die Zeitdifferenzen flieBen zusammen in ein "ewiges 
Nu". Zugleich mit der Identifikation aller Dinge mit allen tritt auch 
die Identifikation des Schauenden mit dem Geschauten ein. Es konnen 
drei Stufen unterschieden werden: "Vieles wird als eins geschaut", "vieles 
wird im Einen geschaut" und "das Eine wird im Vielen geschaut". Auf 
dieser Stufe schlagt sogar das Verhaltnis der urspriinglichen Immanenz 
geradezu urn in die vollendete Transzendenz: aus dem Einigen wird das 
Einzige, das nun in Gegensatz zu der Vielheit tritt. 

Wenn nun die Mystik der Innenschau von Hause aus durch eine 
exklusive Introversion bedingt ist, so scheint dies bei der Mystik der 
Einheitsschau zunachst nicht zuzutreffen. Man ware hier eher geneigt, 
von einer extraversiven Art von Mystik zu sprechen, wie sie tatsachlich 
bei der "participation mystique" der Primitiven vorkommt. Von ahnlicher 
Art ist auch das religiose Erleben, das SCHLEIERM.A.CHER in seinen Reden 
(1799) als "Anschauung und Gefiihl des Universums" beschreibt: 

"Jener erste geheimnisvolle Augenblick, der bei jeder sinnlichen Wahrnehmung 
vorkommt, ehe noch Anschauung und Gefiihl sich trennen, wo der Sinn und sein 
Gegenstand gleichsam ineinander geflossen und eins geworden sind, ehe noch beide 
an ihren urspriinglichen Platz zuriickkehren ......... Fliichtig ist .er und durch-
sichtig, wie der erste Duft, womit der Tau die erwachten Blumen anhaucht, scham
haft und zart wie ein jungfrauIicher KuB, heilig und fruchtbar wie eiue brautliche 
Umarmung; ja nicht wie dies, sondern er ist als dieses selbst. Schnell und zauberisch 
entwickelt sich eine Erscheinung, eine Begebenheit zu einem Bilde des Universums. 
So wie sie sich formt, die geliebte und immer gesuchte Gestalt, flieht ihr meine 
Seele entgegen, ich umfange sie nicht wie einen Schatten, sondern wie das heilige 
Wesen selbst. lch liege am Busen der unendlichen Welt: ich bin in diesem Augen
blick ihre Seele, denn ich fiihle aIle ihre Krafte und ihr unendliches Leben, wie mein 
eigenes, sie ist in diesem Augenblicke mein Leib, denn ich durchdringe ihre Muskeln 
und ihre Glieder wie meine eigenen, und ihre innersten Nerven bewegen sich nach 
meinem Sinn und meiner Ahndung wie die meinigen. Die geringste Erschiitterung 
und es verweht die heilige Umarmung, und nun erst steht die Anschauung vor mir 
als eine abgesonderte Gestalt, ich messe sie, und sie spiegeIt sich in der offen en 
Seele wie das Bild der sich entwindenden Geliebten in dem aufgeschlagenen Auge 
des Jiinglings, und nun erst arbeitet sich das Gefiihl aus dem lnnern empor und 
verbreitet sich wie die Rote der Scham und der Lust auf seiner Wange." 

Was SCHLEIERMACHER hier in naturmystisch-erotischer Bildsprache 
als Wesen der Religion darstellt, kann als eine Regression zur "parti
cipation mystique" des primitiven Seelenzustandes bezeichnet werden, 

1 So z. B. F. MOREL: Essai sur l'introversion mystique, Geneve 1918. 
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wo die verschiedenen Seeleniunktionen noch konkretistisch zusammen
gehoren und das 'Subjekt sich noch nicht yom Objekt differenziert hat. 
Das religiose Erleben ereignet sich fiir den jungen SOHLEIERMAOHER in 
dem vorbewuBten Moment, in dem Anschauung und GefUhl (Empfinden 
und Fiihlen in JUNGs Terminologie) sich noch nicht getrennt haben und 
dessen man sich erst im Augenblicke des Entschwindens bewuBt wird. 

Wenn man mit einem Begri£f aus der Analytischen Psychologie das 
Wesen der Mystik bezeichnen woilte, so ware meines Erachtens der der 
Regression dem der Introversion vorzuziehen. Die Regression von diffe
renzierten seelischen Funktionen in einen mehr archalschen Zustand ist 
fiir das mystische Erleben ein konstitutives Element, wenn auch das 
Stehenbleiben darin eine Versuchung und eine Gefahr bedeutet. Ob diese 
Regression in der Form der Innenschau (Introversion) oder der Einheits
schau (Extraversion) verlaufen wird, wird eine Frage des Temperaments 
und des Alters seini. Hier meldet sich nun die iiberaus heikle Frage, 
wie sich die Form des religiosen Erlebens zur psychologischen Einstellung 
des Individuums verhalte. Dabei scheint mir zunachst folgendes zu 
erwagen zu sein. 

Die uraniangliche "participation mystique" kann sowohl ein positives 
wie ein negatives Vorzeichen haben. 1m ersten Faile griindet sie sich auf 
eine Introjektion, was dem extravertierten Typus entspricht, im letzten 
Faile auf eine Projektion, was mehr dem introvertierten Typus eignet. 
Bei der Introjektion besteht dank der Einiiihlung ein positives Vertrauens
verhaltnis zum Objekt, was der Religiositat eine panthelstische Farbung 
verleiht 2• Bei der Projektion dagegen nimmt das Objekt eine furcht
erregende Qualitat an, was in religioser Beziehung mit einer stark trans
zendenten Farbung aller Vorstellungen korrespondiert 3. Diese Art von 
"participation mystique" liegt nach JUNG der "Feuerpredigt" Buddhas 
zugrunde (S.414), obgleich die Erlosung hier in der Flucht vor dieser 
furchtbaren Welt gesucht wird. Hier wird die Welt dem innersten Selbst 
des Menschen als fremd empfunden. Anders ist die Projektion z. B. im 
alttestamentlichen J ahvehglauben wirksam: der transzendente Gott wird 
hier aus der Welt hinausprojiziert, wenn auch als in einzelnen geschicht
lichen Ereignissen sich offenbarend gedacht. 1m Panthelsmus dagegen 
wird das Gottliche als etwas allem Geschehen Immanentes empfunden. 
Der christliche Gottesbegri£f - zum Teil sogar schon der alttestament
liche 4 - weist sowohl transzendente wie immanente Ziige auf, welche die 
Dogmatiker, besonders mit Hille der Trinitatslehre, mit einander zu ver
binden suchen. Diese Aufgabe ist nun immerhin nicht mit logischen Mitteln 
allein zu bewaItigen. Die personliche Einstellung des Theologen wird 

1 In der "Glaubenslehre" von 1821 vertritt SCHLEIERMACHER, nach OTTO, den 
Weg der Innenschau - er hat jetzt die Lebenswende iiberschritten, wo fiir jeden 
Menschen die Introversion gefordert wird (vgl. JUNG: Die Lebenswende. In: Seelen· 
probleme der Gegenwart, S.248). 

2 Vgl. das oben angefiihrte SCHLEIERMACHER.Zitat, wie auch JUNG: vVandlungen 
und Symbole der Libido, S. 308ff. 

3 Vgl. JUNG: Psychologische Typen, S.410. 
4 Ein Vergleich zwischen dem freundlichen El der Patriarchen und dem eifer. 

siichtigen Jahveh des Moses ware von diesem Gesichtspunkte eine reizvolle Aufgabe. 
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hier den Akzent bestimmen, und zwar urn so mehr, je weniger er s1ch 
dessen bewttBt ist. Allen bedeutenden theologischen Arbeiten liegt ein 
Rekurs auf unmittelbares mystisches Erleben zugrunde 1 . 

In dieser Weise wird es also verstandlich, wie aus dem Mutterboden 
der "participation mystique" sowohl eine transzendente wie eine immanente 
Gottesauffassung erwachsen kann. Diese Gegensatze diirften durch die 
introversive M ystik der I nnenschau, wie sie dem gereifteren Le bensalter 
immer eignet, gewissermaBen iiberbriickt und miteinander versohnt werden 
konnen. Es scheint auch eine Zeit angebrochen zu sein, da die Menschheit 
sich anschickt, eine BewuBtseinsstufe zu betreten, wo sie lernen wird, ihre 
religiosen Differenzen bei Wahrung des gottlichen Geheimnisses recht 
einzuschatzen und zu wiirdigen, um so eine wahrhaft okumenische Ge
sinnung zu erlangen. 

Fiir das Verstandnis der Mystik ist die Analytische Psychologie in 
der Tat von groBer Bedeutung. Sie nimmt die Mystik einerseits in Schutz 
gegen die haufig vorgebrachten Anklagen des Psychologismus, Sub
jektivismus und Egozentrismus. Andererseits ermoglicht sie durch das 
Anlegen eines kritischen MaBstabes fiir ihre Bewertung eine Unterscheidung 
zwischen gesunden und ungesunden mystischen Formen. SchlieBlich hilft 
sie auch der Mystik, von der Verteidigung zum Angriff vorzugehen, indem 
sie zeigt, wie letzten Endes aIle Religionen auf einer Grundlage mystischen 
Erlebens aufgebaut sind. 

Die Errungenschaften der Analytischen Psychologie in bezug auf das 
Verstiindnis der M ystik scheinen also vor allem folgende zu sein: 

1. Die Entdeckung einer objektiven Innenwelt der Seele - des 
kollektiven UnbewuBten - und die Bedeutung einer Auseinandersetzung 
mit ihr (gegen den Vorwurf des Subjektivismus). 

2. Die Bewertung des mystischen Erlebnisses auf Grund des Indi
viduationsproblems (Front gegen den Mystizismus). 

3. Das Verstandnis der positiven Religionen und ihrer Mythen als 
projizierte Symbole mystischer Erfahrung (gegen die Selbstherrlichkeit 
einer "unmystischen" Theologie). 

1. Die Entdeckung einer objektiven Innenwelt, des kollektiven 
UnbewuBten. 

Fiir die iibliche Schulpsychologie ist die Seele von Hause aus eine 
"tabula rasa". Es gilt das Axiom: "Nihil est in intellectu, quod non ante 
fuerit in sensu, nisi intellectus ipse". Zwar spricht die rationalistische 
Erkenntnistheorie von apriorischen Anschauungs- und Verstandesformen, 
die vor aller Erfahrung da sein sollen; aber diese Formen sind immer 

1 Der vielleicht bedeutendste der heutigen Theologen, der angebliche Feind 
der Mystik KARL BARTH, wird dann auch mit Recht von EVELYN UNDERHILL zu 
den Mystikern gezahlt (Mysticism 12, S.340). Durch seine exk1usive Betonung der 
Transzendenz Gottes wehrt er eine lntrojektion des (urspriinglich transzendenten) 
Gottesbildes in das lch ab, die dem idealistisch oder pietistisch orientierten Prote
stantismus verhangnisvoll zu werden drohte. - Eine zeitgema.3e Formulierung 
des VerhaItnisses des lch zum Nicht-lch wird erst an der Hand der Ergebnisse 
der Analytischen Psychologie gewonnen werden konnen. 
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nur abstrahierender und formaler Art und kommen erst an den sinnlich 
gegebenen Objekten zur Erscheinung: "Begriffe ohne Anschauungen sind 
blind" (KANT). Yom ObjektbewuBtsein als einem von millen Gegebenen 
hat man nun das ZustandsbewuBtsein scharf geschieden. Das Organ des 
ZustandsbewuBtseins ist aber das Gefiihl. Das Gefiihl vermittelt das 
BewuBtsein vom Zustand des eigenen Ich. Weil dieser Zustand von den 
Relationen des Ich abhangig ist, kann so das Gefiihl indirekter Weise auch 
auf auBere Objekte bezogen werden, die je nach der Wirkung, die sie 
auf das Ich ausiiben, gewertet werden. Da die Wertungsweisen trotz 
erheblichen individuellen Schwankungen eine verhaltnismaBig durch
gehende iiberindividuelle Ubereinstimmung aufweisen, hat man sogar 
von objektiven Werten als Voraussetzungen einer menschlichen Kultur 
sprechen konnen. Diese Ubereinstimmung scheint auf einer schon unbewuBt 
praiormierten Verbindung zwischen dem Gefiihl und dem zu bewertenden 
Objekte zu beruhen. Das Subjekt scheint namlich eine bestimmte Dis
position der Wertung mitzubringen. Ob das zu bewertende Objekt in der 
realen Welt hervortritt oder nicht, das bewertende Gefiihl ist auf irgend
eine Weise daran gekniipft. Die Analytische Psychologie driickt diese 
Tatsache dadurch aus, daB sie sagt: die Libido ist an ein unbewuBtes 
Objekt gebunden. 

DaB die Libido an unbewuBte Objekte gebunden sein kann, ist eine 
allgemeine Erfahrung der analytischen Neurosentherapie. Nur handelt 
es sich dabei oft urn ganz personliche, individuelle Verkniipfungen, besonders 
bei jiingeren Leuten. Das unbewuBte Objekt gehort dann der personlichen 
Sphare an. Erst den Forschungen JUNGs verdanken wir die seelenarztliche 
Einsicht, daB auch die nichtanerkannte Verbundenheit mit einem tiefer 
liegenden, also unpersonlichen, unbewuBten Objekte eine Ursache von 
Neurosen sein kann, ja daB diese bei reiferen Menschen immer darin zu 
suchen ist. 

Wir stehen hier vor der Welt des kollektiven UnbewuBten, die auch 
die "getraumte" Welt der Mystik ist. Es handelt sich dabei keineswegs 
urn nur Subjektives, d. h. individuell Zufalliges, sondern urn eine Welt 
"objektiver" Phantasien, die von einem gemeinsamen seelischen Urgrund 
zeugen. Die mystische Erfahrung, die auf einer unmittelbaren Anschauung 
dieses seelischen Urgrundes beruht, ist keine individualistische Gefiihls
schwelgerei in subjektiven Phantasien: aIle groBen Mystiker haben ihren 
Erfahrungen auch einen objektiven Erkenntniswert zugeschrieben. Sie 
zeugen von einem Reich, das nicht von dieser Welt und doch unser aller 
gemeinsame Heimat ist. 

Es hat sich also gezeigt, daB das Axiom, die Seele sei von Hause aus 
eine "tabula rasa", die nur von auBen gespeist werden konne, nicht mehr 
aufrechtzuerhalten ist. Es gibt nicht nur rationale Kategorien a priori, 
sondern auch irrationale Gebilde seelischer Herkunft von ebenso allgemein
giiltigem und iiberindividuellem Charakter. Der Erforschung dieser 
Urbilder, denen wir den vielleicht etwas befremdenden Namen "objektive 
Phantasien" beigelegt haben, ist unter anderen JUNGs Werk "Wand
lungen und Symbole der Libido" gewidmet. JUNG nennt sie "urtiimliche 
Bilder" oder "Archetypen". Sie sind die psychische Grundlage des 
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Erkennens, und die allgemeinen ldeen und Begriffe sind vermittels Dille
renzierung' des rationalen Faktors aus ihnen abstrahiert. Durch das 
Abstreiien des irrationalen Gehaltes ist aber ein betrachtlicher Teil der 
Libido ins UnbewuBte zuriickgewiesen. Weil Denken und Fiihlen im 
Gegensatz zueinander stehen, kann der unbewuBt gewordene Gefiihls
anteil nur durch irrationale Data erlost, d. h. dem BewuBtsein zuriick
gewonnen werden. Hieraus ergibt sich die Bedeutung der Auseinander
setzung mit dieser konkreten Urgegebenheit fiir das seelische Gleichgewicht. 
Es ist ein Schatz in die Tiefe versunken, dem der Mystiker nachgeht. 
Wenn er mit dem Kleinod zuriickkommt, wird er als ein Pionier der 
Menschheit betrachtet werden miissen. Die Mystik ist keineswegs "be
ziehungslose lnnerlichkeit" und Subjektivismus. Vom Standpunkt des 
einzelnen lch gilt die mystische Erfahrung einem Gegeniiber, einem Nicht
lch. Da dieses Nicht-Ich zugleich ein lebendiges Wesen ist, konnte man 
es auch ein "Du" nennen. In der Mystik findet somit eine Beziehung 
zwischen einem lch und einem Du statt, die immer individuelle Ziige 
aufweisen wird, weil das unbewuBte Du sich zum bewuBten lch kompen
satorisch verhalt. Da aber die BewuBtseinsstrukturen ganzer Epochen 
immer gewisse typische Ziige an sich haben, werden auch die mystischen 
Erfahrungen jeder Zeit, ja sogar aller Zeiten, sehr viel Gemeinsames be
sitzen. Was die vergleichende Religionsforschung auf diesem Gebiete 
zutage gefordert hat, ist durch die psychologische Analyse von Zeitgenossen 
verschiedener Rassen und Kulturhohen glanzend bestatigt worden. Je 
tiefer ins UnbewuBte die Analyse dringt, urn so mehr zeigen die Archetypen 
verschiedener Volker und Zeiten eine gemeinsame Struktur auf. 

Ganz verkehrt ware es jedoch, wollte man der Analytischen Psychologie 
und der echten Mystik die Tendenz zuschreiben, die individuellen Dille
renzen verwischen zu wollen. Hier taucht unsere nachste Frage, namlich 
das lndividuationsproblem, auf, das darin besteht, "den Einklang mit 
unserem historischen Menschen so zu finden, daB seine tiefen Akkorde 
nicht iiberklungen werden von den grellen Tonen des rationalen BewuBt
seins oder daB umgekehrt das unschatzbare Licht des individuellen Geistes 
nicht in den unendlichen Finsternissen der Naturseele ertrinkt" 1. 

2. Die Bewertung des mystischen Erlebnisses auf Grund 
des Individuationsproblems. 

Die mystische lnnenwelt will nicht nur angeschaut werden: sie drangt 
auch zur Gestaltung in der individuellen Lebensfiihrung. Das UnbewuBte 
drangt zur BewuBtheit, zur Verwirklichung. Die groBen Religionsstiiter 
haben ihre mystischen Erfahrungen als Richtschnur fiir ihre Bekenner 
hingestellt. Es scheint aber, als ob die Niederschlage dieser Erfahrungen 
heutzutage - besonders im Protestantismus - allzu sehr rationalisiert 
und moralisiert worden waren, urn individuelle Wiedergeburt aus dem 
Geist vermitteln zu konnen. So begeben sich heute die Kranken und 
Beladenen zum Seelenarzt, urn iiber die verborgenen Kraftquellen im 
eigenen Wesen belehrt zu werden. Es geniigt dem Menschen nicht, die 

1 JUNG: Seelenproblem der Gegeuwart, S.335. 
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ihm von der Gesellschaft zugeteilte Rolle zu spielen. Was ein Mensch 
im tiefsten seines Wesens ist, kann nur durch Betreten des Weges der 
Auseinandersetzung mit dem UnbewuBten geklart werden. 

JUNG hat tatsachlich mit dem Aufstellen des Begriffes der Individuation 
einen Versuch gemacht, eine Sinngebung des Menschenlebens zu definieren, 
wie sie eine Zeit kollektivistischer Barbarei vor allem braucht. Der tief 
religiose Sinn dieses Begriffes ist, daB jeder Mensch in dieser Welt seine 
eigene Aufgabe hat, die gerade sein Leben lebenswert macht. Es ist ja 
auch in den biblischen Ursprachen der Begriff der Siinde mit dem des Ver
fehlens des Zieles ausgedriickt. Die Individuation hat nichts mit selbst
herrlichem Individualismus zu tun. "Individualismus ist ein absichtliches 
Hervorheben und Betonen der vermeintlichen Eigenart im Gegensatz zu 
kollektiven Riicksichten und Verpflichtungen. Individuation aber be
deutet geradezu eine bessere und volligere Erfiillung der kollektiven 
Bestimmungen des Menschen, indem eine geniigende Beriicksichtigung der 
Eigenart des Individuums eine bessere soziale Leistung erhoffen laBt, 
als wenn die Eigenart vernachlassigt oder gar unterdriickt wird" 1. Die 
Individuation steht also im Gegensatz zu einem riicksichtslosen Egoismus; 
es wird namlich das Ziel des Lebens nicht aus den Tendenzen des Einzel
Ich geschopft, sondern aus den Quellen der kollektiven, objektiven Innen
welt, die eine gewisse Biirgschaft fiir die Vertraglichkeit der verschiedenen 
Lebensplane unter einander gibt. "Alles wird in Einem geschaut." 

Der kritische MaBstab fiir die Beurteilung der Mystik kann nach der 
Analytischen Psychologie kein anderer sein als der der Individuation. 
Hilft die Mystik dem Individuum, seine Eigenart zu verwirklichen, dann 
wirkt sie sinngebend, sonst nicht. GewiB darf die Mystik nicht aus
schlieBlich nach ihrer sozialen Leistungsfahigkeit beurteilt werden; das 
ware eine abendlandische extravertierte Befangenheit. Chinesische Weis
heit konnte uns eines Besseren belehren: Tao wirkt W u Wei, Tun im 
Nicht-tun. "Das rationale ,Es schaffen wollen', das die GroBe und das 
Ubel unserer eigenen Epoche ist, fiihrt nicht zum Tao" 2. Die Mystik 
konnte fiir uns ein Korrektiv gegen die Verflachung durch eine einseitig 
nach auBen gerichtete Wirksamkeit bedeuten. Aber es ware verkehrt, 
wollte man aIle Formen der Mystik unkritisch akzeptieren. Der Mystiker 
lauft tatsachlich Gefahr, von der inneren Welt, von dem "Beyond", 
verschlungen zu werden. Das Individuum kann nicht nur von der sozialen 
Funktion aufgezehrt werden, sondern auch in dem wundervollen Meere 
der Seele ertrinken. "Der Zweck der Individuation ist nun kein anderer, 
als das Selbst aus den falschen Hiillen der Persona (d. h. der sozialen 
Funktion) einerseits und der Suggestivgewalt unbewuBter Bilder anderer
seits zu befreien" 3. Was das letztere bedeutet, kann eine alte jiidische 
Legende illustrieren (Babylonischer Talmud, Traktatchen ~agiga, 14b)4. 
Vier Mannern ist es gelungen, in das Paradies, d. h. die mystische Welt, 
zu gelangen. Ben Azzai schaut und stirbt, Ben Zoma wird geisteskrank, 

1 JUNG: Die Beziehungen zwischen dem lch und dem Unbewu£ten, S.92. 
2 JUNG: Psychologische Typen, S.307. 
3 Die Beziehungen, S. 93. 
4 Den Hinweis verdanke ich meinem Freunde Professor H. ODEBERG in Lund. 
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Acher wird, Ketzer; nur Einer, Rabbi Akiba, kommt zuriick in Frieden. 
Diesem nur ist es also gelungen, das Erlebte seinem BewuBtsein zu assi
milieren. Die Legende korrespondiert - den Todesfall ausgenommen -
mit den drei moglichen Ausgangen der radikalenlntroversion, die SILBERER 
anfiihrt, namlich: Mystik (in gutem Sinne), Zauberei (ichhafte Verwendung 
der gewonnenen Einsicht) und Schizophrenie 1. 

Das Lebensziel kann also keineswegs in starken visionaren Erlebnissen 
schlechthin gesucht werden, wie sie durch Intoxikationen und dergleichen 
auch zu erzielen sind. Die Individuation, wie sie vermittels der trans
zendenten Funktion 2 zu erlangen ist, ist vor allem das Bewaltigen der 
inneren wie der auBeren Welt durch das Individuum, das dabei von seinem 
Gewissen um seinen hochsten Wert, seinen Gott, geleitet wird. Es bietet 
sich dann das Bild eines Menschenwesens, das in faustischem Drang das 
Reich der inneren und der auBeren Realitat zu bewaltigen sucht, nicht 
um Macht zu entfalten oder Lust zu genieBen, sondern um seiner eigensten 
Lebensaufgabe willen. Es diirfte eine Schicksalsfrage sein, inwieweit ein 
Mensch den Weg der Mystik zu betreten hat. Auch auf diesem Wege sind 
Proben zu bestehen und Tauschungen durchaus moglich. Es ist also kein 
Wunder, wenn auBenstehende Beobachter an der ganzen Sache stutzig 
werden konnen. 

Es ware kaum zweckmaBig, den Begriff der Mystik durch eine ein
schrankende Definition begrenzen zu wollen, wenigstens noch nicht. Es 
diirfte aber moglich sein, im Lichte der Analytischen Psychologie eine 
gewisse Orientierung auf dem dunklen Felde zu gewinnen. Es ist jedenfalls 
unberechtigt, das passive Stadium des Quietismus oder der Unendlich
keitsmystik - das wir auch als M ystizismus bezeichnen konnen - als 
die "eigentliche" Mystik zu betrachten. Die Regression ins UnbewuBte 
ist eine vorlaufige Stufe, die eine erneute Progression moglich macht. 

1 ,,1m ganzen giibe es also drei Au,sgiinge der Introversion. Die gute Losung ist 
der Eintritt in das wahre mystische Werk, kurz gesagt, die Mystik; die schlechten 
Losungen sind der aktive Weg der Zau,berei und der passive der Schizophrenie (Intro
versionspsychose). In dem ersten Fall vollzieht sich eine innere Sammlung, in den 
anderen beiden FiiJIen ein Sich-Verlieren; im Falle der Zauberei verliert man sicb 
an die Leidenschaften, denen man magisch Befriedigung schaffen will, von den 
Gesetzen der Natur sich lossagend; im Falle der Geisteskrankheit tritt das Ver
sinken in der ,Tragheit' ein, ein seelischer Tod." (H. SILBERER: Probleme der Mystik 
und ihrer Symbolik, S. 177f. Wien u. Leipzig 1914.) 

Zwar darf man nicht im allgemeinen Ketzerei und Zauberei als synonym be
trachten, da vielmehr auch echter Mystik eine ketzerische Note selten fehlt (vgl. 
JUNG: "Bruder Klaus" in Neuer Schweizer Rundschau 1933, Heft 4). Nur scheint 
es hier, als ob die Legende von einer echten mystischen Einsicht zeuge, die sich 
unter einer orthodoxen Sprachhiille verbirgt. Echte Mystik will doch auch immer 
der Gemeinschaft dienen, nicht sie auflosen, wie auch Christus gesagt hat: "Ich 
bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht 
gekommen aufzulosen, sondern zu erfiillen" (Matt. Ev. 5, 17). 

2 Kenntnis dieses Begriffes diirfte beim Leser vorausgesetzt werden. FUr seinen 
Zusammenhang mit dem Individuationsproblem konnte besonders auf: Die Be
ziehungen, S. 172f. verwiesen werden. Augenscheinlich ohne Kenntnis von JUNGS 
Ideen ist sein Sinn EVELYN UNDERHILL aufgegangen, wenn sie schreibt: "The 
surface must cooperate with the deeps, and at last merge with those deeps to produce 
that unification of consciousness upon high levels which alone can put a term to 
man's unrest" (Mysticism 12, S. 68). 
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Je tiefer freilich die Regression ist, um so groBer wird die Versuchung, 
"im Wunderreich der inneren Welt hangen zu bleiben", um so schmerz
licher die Opferung der riickschauenden Sehnsucht nach der "Mutter". 
So sprechen auch die groBen Mystiker von einer "dunklen Nacht" , die 
einem endgiiltigen Zustand eines aktiven, karitativen Lebens vorangeht. 
Diejenige mystische Praxis, die bei der quietistischen Stufe stehen bleibt, 
ist eine unausgetragene Art von Mystik. Ihr - und nur ihr - gilt die 
Kritik LUTHERs, als er MEUNCHTHON herausfordert, die Schwarmgeister 
daran zu priifen, ob sie die gottlichen Geburtswehen erfahrenhatten (,' Quaeras, 
num experti sint spirituales illas angustias et nativitates divinas, mortes, 
infernosque. Si audieris blanda, tranquilla, devota (ut vocant) et religiosa, 
etiamsi in tertium coelum sese raptos dicant, non approbabis"). 

Die neue Geburt ist bekanntlich ein sehr gelaufiges Symbol der erneuten 
Progression, das auch im Neuen Testament, besonders im Johanneischen 
Schrifttum, vorkommt. Dieses Symbol bezeichnet nach der Erfahrung 
der Analytischen Psychologie das Freiwerden aktiver Libido, die aus 
der Innenwelt hervorgeht. Die Voraussetzung hierfiir aber ist, daB die 
in ihren Urgrund zurnckgekehrte Seele von dem Geist befruchtet wird, 
was der eigentlichen Gotteserfahrung entsprechen diirfte. So spricht auch 
Jesus zu Nikodemus: "Wahrlich, ich sage Dir: Wenn jemand nicht aus 
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen" 
(Joh. Ev. 3,5). Der Sinn dieses tiefsinnigen Wortes, das sich mit so vielen 
oberflachlichen Interpretationen hat begniigen miissen, ware also der: 
Um in das Reich Gottes zu kommen, d. h. des gottlichen Lebens teilhaftig 
zu werden, muB ein neuer Mensch aus einer Vereinigung von zwei Prinzipien 
wiedergeboren werden, namlich aus dem unbewuBten Seelengrunde und 
aus dem Geist. Das Versinken im Wasser - die Regression in die Tiefe 
der Naturseele - ware an und ffir sich gleichbedeutend mit Tod. Aber 
auch der Geist allein ist machtlos, wenn er nicht seine Erganzung durch 
das Leben findet (vgl. das oben angefiihrte Zitat aus "Seelenprobleme 
der Gegenwart" S. 335, sowie das Kapitel von "Geist und Leben" in der
selben Arbeit). Das Versenken in Wasser wird dann auch in der urchrist
lichen Taufsymbolik mit dem Tode gleichgesetzt, der freilich nur ein 
Durchgang zum neuen, geistgetragenen Leben ist (Rom. 6,4, vgl. Kap. 8). 
Durch den Heiligen Geist kommt die Liebe Gottes - die Agape - in 
die Herzen der Glaubigen (Rom. 5, 5). 

Es wird in der gegenwartigen theologischen Diskussion viel verhandelt 
iiber den Unterschied zwischen Eros und Agape als Grundtone der Frommig
keit. Meistens wird dabei die Mystik als Erosfrommigkeit betrachtet, die 
nur von selbstischer Sehnsucht nach dem Hochsten getrieben wird. Es 
muB dagegen hervorgehoben werden, daB die ausgereifte Mystik ent
schieden im Zeichen der Agape steht, d. h. sie kennt keine eigenniitzigen 
Motive ihrer Handlungen. Sie handelt mit Meister ECKART "sunder 
warumbe" (ohne warum) , weil sie von Gott getragen ist. 

Die Bewertung der Mystik auf Grund des Individuationsproblems kann 
an der Frage des Geistes nicht vornbergehen. Individuation ist nur unter 
Fuhrung des Geistes moglich. Das Geistproblem tritt auch in den spateren 
Schriften J UNGB, ausgesprochen oder unausgesprochen, immer mehr in 

20* 
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den Vordm;grund seiner Ausfiihrungen. So z. B. wenn er in "Die Be
ziehungen" auf die Erorterung des unanschaulichen Etwas kommt, das 
er mit dem Namen "Mittelpunkt der Personlichkeit" zu beschreiben ver
sucht (S. 175f.). Sehr schone Ausdrucke dafiir finden sich besonders in 
"Das Geheimnis der Goldenen Blute", wo der Geist als "eine Richtung 
und ein Prinzip des Lebens, das nach ubermenschlichen, lichten Hohen 
strebt" (S. 14), beschrieben wird. Wenn die Analytische Psychologie im 
Anfang mit dem Gegensatz "BewuBtes" und "UnbewuBtes" oder "Intellekt" 
und "Instinkt" vorzugsweise beschaftigt war, so werden wir nunmehr 
vor das Problem eines Dritten, des Reiches des Geistes, gefiihrt. "Es hat 
mir namlich den tiefsten Eindruck gemacht, daB das schicksalhaft Neue 
selten oder nie der bewuf3ten Erwartung entspricht, und, was noch merk
wiirdiger ist, den eingewurzelten Instinkten, wie wir sie kennen, ebenfalls 
widerspricht und doch ein seltsam treffender A usdruck der Gesamtperson
lichkeit ist" (Das Geheimnis der goldenen Blute, S.23, gesperrt von mir, 
urn die drei entscheidenden Faktoren hervorzuheben). "Das Symbol ist 
einerseits primitiver Ausdruck des Unbewuf3ten, andererseits ist es Idee, 
die der hochsten Ahnung des Bewuf3tseins entspricht" (S.40, gesperrt 
von mir). 

Solange man sowohl in der Theologie als in der Philosophie den Geist 
unbedacht mit dem Intellekt identifizierte und diesen als Grund der 
hochsten Kulturwerte betrachtete, war es freilich kein Problem, Geist 
zu denken. Die Schwierigkeit begann erst dann, als es galt, Geist zu 
leben. Unter dem Druck dieses peinlichen Problems sehen wir heutzutage 
eine verbreitete Abfallsbewegung vom Geiste imSchwange, die ihren promi
nentesten philosophischen Fursprecher in LUDWIG KLAGES gefunden hat. 
Vor dem Problem, Geist und Leben zu versohnen, zurUckschreckend, 
stellt er sich entschieden auf die Seite des Lebens. Das Axiom des alten 
Aufklarers JOHN STUART MILL, es sei besser, ein unzufriedener Mensch 
als eine zufriedene Sau zu sein, scheint fiir KLAGES und seine Junger 
keine Giiltigkeit mehr zu besitzen 1. "Das Moment der gewaltsamen 
Instinktverdrangung, welche unsere Geistigkeit hysterisch uberspannt 
und vergiftet" 2 ist somit in seinen Gegensatz umgeschlagen. Das spezifisch 
M enschliche ist aber in beiden Fallen zu kurz gekommen. Der Aufgabe 
einer Aussohnung zwischen Geist und Leben ist daher nicht mehr aus
zuweichen. Die "V erlebendigung des Geistes" und "Sublimierung des 
Lebens", wie sie MAx SCHELER definiert, wird von ihm folgendermaBen 
dargestellt: "Die gegenseitige Durchdringung des ursprunglich ohnmiichtigen 

1 V gl. HANS PRINZHORN: " ........ daB jede Gattung und Art den fiir sie 
geeigneten Lebensraum vorfindet. ihrer Nahrung und Hausnng nnd Brutpflege 
gewiB ist und ohne Sorge oder Pochen auf Vorrechte (sei es durch Besitz oder irgend
eine andere Form von Riickversichernng) gemaB einer festen FreBordnung zur 
gegebenen Zeit im Darm eines Mitgeschopfes von der zustandigen Tierart seine 
Lebensbahn beendet ......... einen solchen Zustand kennzeichne ich als Welt-
sicherheit und Geborgenheit im eigenen Lebensraume. Ich finde in ihm das Urbild 
einer lebensgerechten Ordnung und jeder echten Gemeinschaft: (Die Wissenschaft 
am Scheidewege von Leben und Geist. Festschrift LUDWIG KLAGES zum 60. Geburts
tag, 10. Dezember 1932, S.180, 182. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.) 

2 JUNG: Das Geheimnis, S. 62. 
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Geistes und des urspriinglich diimonischen, d. h. gegeniiber allen geistigen 
Ideen und Werten blinden Dranges durch die werdende Ideierung und 
Vergeistigung der Drangsale, die hiL r den Bildern der Dinge stehen, 
und die gleichzeitige Ermiichtigung, d. h. Verlebendigung des Geistes ist 
das Ziel und Ende endlichen Seins und Geschehens 1. " 

Wir haben den Geist als Individuationsprinzip dargestellt. Geist 
meint aber auch eine iiberindividuelle GroBe, wenn auch von anderer 
Art als Leben. Geist meint Gemeinschaft auf dem Plan der Geschichte. 
Diese Art von Gemeinschaft diirfte menschliches Leben von der Lebensart 
anderer Lebewesen grundsatzlich unterscheiden, was dem KLAGEs-Kreis 
entgangen ist. "Nur ein Leben, das in einem gewissen Geiste gelebt wird, 
ist lebenswert" , sagt uns JUNG 2• Die Geschichte wird immerhin von 
verschiedenen Geistern regiert. Es gilt, die Geister zu profen. Woran sind 
sie aber zu priifen 1 JUNG entscheidet sich dafiir, sie am Leben selbst zu 
prufen. "Das Leben ist ein Kriterium der Wahrheit des Geistes" (a. A. 
S.400). Wir konnten aber auch fragen: in welchem Geist ist diese Ent
scheidung gefallen 1 1st sie z. B. dem christlichen Geiste gemaB oder nicht 1 

JUNG modifiziert seine Anschauung dahin: er meine keineswegs, daB der 
Tod der christlichen Martyrer eine sinn- und zwecklose Zerstorung gewesen 
sei - ein solcher Tod konne auch ein volligeres Leben als irgendeines be
deuten - nur daB eine prinzipielle Feindschaft des Lebens, wie sie gewisse 
Sekten pflegen, von einem Irrgeist zeuge. Der friihchristliche Geist war 
"schopferisch wie kaum je einer" (a. A. S. 398). Wenn wir uns jetzt in der 
"Krisis und Wende des christlichen Geistes" (vgl. das gleichbenannte Buch 
von dem Hamburger Theologen und Philosophen KURT LEESE [Junker 
und Diinnhaupt, Berlin 1932]) befinden, so ist es eine besonders brennende 
Frage, wie sich der Urheber dieses Geistes zu unserem Problem "Geist 
und Leben" gestellt hat. Dieses Problem wird von LEESE, der es doch 
nach dem Vorbild von KLAGES zum Thema seines Buches macht, in bezug 
auf Jesus nicht angefaBt, weil er das Wesen des Urchristentums in einem 
verschwommenen "Pathos der schenkend-begnadenden Liebe" (S.378) 
sieht. JUNG hat ein klareres Verstandnis dafiir, wie der Geist wirkt: 
Geist ist eine innere Haltung. Eine geistige Einstellung ist, bewuBt oder 
unbewuBt, auf eine Art Sentenz gegriindet, die oft proverbialen Charakter 
hat, auf ein Wort, das ein Ideal hervorhebt, oder sogar schlieBlich auf eine 
verehrte und nachgeahmte Personlichkeit. Man konnte nun gewiB viele 
Christusworte anfiihren, wo eine Opferung des Lebens fiir den Geist 
gefordert zu werden scheint (z. B. Mark. Ev. 8: 34f.). Das Leben ist 
nach christlicher Anschauung nicht unbedingt hochster Wert. Nur als 
geistgetragen bekommt es eine Richtung, die ihm einen hoheren Wert 
als der iibrigen Natur verleiht. Diese Richtung kann unter Umstanden 
auch in den Tod fiihren. Aber von prinzipieller Lebensverachtung kann 
nicht die Rede sein. Das christliche Lebensprinzip ist gegenseitige Durch
dringung des Le bens und des Geistes: "Die W orte, die ich zu euch geredet 
habe, sind Geist und sind Leben" (Joh. Ev. 6,63). Es wird den Worten 
Christi die Funktion zugeschrieben, ein vereinendes Symbol zu bilden, 

1 Die Stellung des Menschen im Kosmos, S. 73, 83. Darmstadt 1928. 
2 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 399. 
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das Erlosung bezweckt. Die geistige Neugeburt soIl aus Leben ("Wasser") 
und Geist erfolgen. 

Wir sind darum uberzeugt, daB J UNG in seinem Werk sich nicht im 
Widerspruch zum christlichen Geiste befindet, wenn er auch keineswegs 
verschmaht, die religiosen Urkunden Indiens und Chinas zu verwerten. 
Spuren gottlicher Weisheit leuchten in den mystischen SChriften aller 
Volker der Erde. Die positiven Religionen sind auf diesem mystischen 
Fundamente aufgebaut, wenn sie auch nachher allzusehr verflacht und 
rationalisiert worden sind. Die Analytische Psychologie kann uns helfen, 
die alten Schatze wieder leuchten zu sehen. Wir sind damit bei unserem 
dritten Thema angelangt. 

3. Das Verstandnis der positiven Religionen nnd ihrer My then 
als projizierte Symbole mystischer Erfahrnng. 

Es diirfte nach dem vorher Gesagten ziemlich klar sein, was wir von 
einer vermeintlich ganz unmystischen Religiositat zu halten haben. Es 
wird allgemein als selbstverstandlich vorausgesetzt, daB es so etwas gibt, 
und die Theologen sind in der Regel bemiiht, zu beweisen, daB das einzig 
wahre Gottesverhaltnis: der christliche Glaube, nichts Mystisches an sich 
habe. Der Glaube sei vielmehr an gewisse historische Data geknupft, 
die eine Offenbarung Gottes in der Geschichte bezeugten. 1m Glauben 
trete der Mensch als Ich in Beziehung zu einem gottlichen Du. 

In der konsequenten unmystischen Durchfiihrung dieser Konzeption 
leitet Gott das Gesprach dadurch ein, daB er durch Wunder und Zeichen 
auf seine Existenz und Gegenwart aufmerksam macht, um sodann seine 
weiteren Mitteilungen zu machen, etwa wie bei der Begegnung Jahves 
mit Mose im brennenden Busch. Es sind besonders katholische Lehr
bucher der Dogmatik, die noch solche Gesichtspunkte zu Markte bringen, 
wahrscheinlich weil das Vatikankonzil von 1870 definiert hat: Si quis 
dixerit, revelationem divinam externis signis credibilem fieri non posse, 
ideoque sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata homines 
ad fidem moveri debere, a. s.1. 

Die protestantische Theologie findet sich meist veranlaBt, gerade auf 
die innere Erfahrung, das "testimonium Spiritus Sancti internum", den 
Akzent zu verlegen, wobei diese Erfahrung als mit der auBeren Offen
barung in der heiligen Schrift unaufloslich verbunden gefaBt wird. Dadurch 
meint man, sich um so sicherer gegen die Mystik wehren zu konnen. Wir 
denken allerdings: mit Unrecht! Denn, wenn nicht durch auBere Be
obachtung allein die Existenz Gottes sich feststellen laBt, und wenn sie 
auch nicht durch zwingende Schlusse deduziert werden kann, dann sind 
wir eben auf irinere, d. h. mystische Grunde verwiesen, falls wir daran 
glauben wollen. Es ist das Verdienst OTTO!!, den Zusammenhang ein
gesehen zu haben, wenn er den Begriff der Divination aufstellt als "das 

1 DENZINGER: Enchiridion 1812. - BARTMANN: Lehrbuch der Dogmatik, 
1 6,8.49: 

Wenn jemand sagt, die gottliche Offenbarung konne nicht durch iiuBere 
Zeichen glaubhaft gemacht werden, sondern die Menschen seien nur durch innere 
Erfahrung oder personliche Eingebung zum Glauben zu bewegen, der sei aus
geschlossen. 
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Vermogen, das Heilige in der Erscheinung echt zu erkennen und an
zuerkennen 1". Die historische Person oder die historische Bege benheit, 
die das Vermogen der Divination zu erwecken imstande ist, wird dadurch 
Trager der Offenbarung, und zwar kann dies sowohl durch Worte als 
durch Tat geschehen. Auch ein Naturphanomen kann natiirlich Gegen
stand der Divination werden. Das in Erscheinung tretende Heilige hat 
nach OTTO die Eigenschaft des N uminosen, was als eine Synthese von 
tremendum und fascinosum verstanden wird. Das Unheimliche, das jedem 
echten Eindruck des Heiligen beigesellt ist, eignet nach JUNG gerade den 
Inhalten des kollektiven UnbewuBten 2. Wir haben es also hier mit 
Projektionen von Inhalten des kollektiven UnbewuBten zu tun. Es sind 
die Erfahrungen dieser Urbilder, die den Charakter des "ganz Anderen" 
an sich tragen. Die Mythen aller Religionen sind Niederschlage solcher 
Projektionen, wobei es bekanntlich selten oder nie feststellbar ist, inwieweit 
ein Mythos eine historische Grundlage hat oder nicht. (Auch die emsige 
Erforschung der Evangelien hat in dieser Hinsicht keine sicheren Resultate 
gezeitigt. ) 

Nun hat auch die psychoanalytische Schule der Mythenforschung 
friihzeitig ein lebhaftes Interesse gewidmet. Es hat sich gezeigt, daB man 
unter dem Aspekt des FREuDschen Grunddogmas vom Odipuskomplex 
ganz erstaunliche Ergebnisse zustande brachte (so z. B. RANK, RIKLIN, 
REIK u. a.). Die Mythen lieBen sich in der Regel als volkerpsychologische 
Familienromane von Neurotikern deuten, also als Projektionen von 
Inhalten des personlichen UnbewuBten. Es sind JUNG und SILBERER, 
die gleichzeitig und unabhangig voneinander mit dieser Deutungsmethode 
brachen, ersterer in seinen "Wandlungen und Symbole der Libido" (1913), 
letzterer in "Probleme der Mystik und ihrer Symbolik" (1914). Hierbei 
hat SILBERER auch eine iiberaus reizende Theorie iiber "das Problem 
der mehrfachen Deutung" aufgestellt, die nachher von G. BERGUER in 
seinem «Quelques traits de la vie de Jesus au point de vue psychologique 
et psychanalytique» (Geneve 1920) verwertet worden ist. Nach dieser 
Theorie ware es moglich, einen und denselben Mythos sowohl "psycho
analytisch" als "anagogisch" - oder, wie JUNG sagen wiirde: sowohl 
auf der Objekt- wie auf der Subjektstufe - zu deuten. SILBERER hat 
sogar ein ganzes Schema fiir die Koordination beider Deutungen auf
gestellt, das wohl Wenigen ganz einleuchtend sein, aber eine Ahnung von 
ungeahnten Moglichkeiten geben wird (Probleme der Mystik, S. 168): 

Retrograder Aspekt: Anagogischer Aspekt: 
1. Toten des Vaters Toten des alten Adams 
2. Begehren der Mutter (Faulheit) Introversion 
3. Inzest Liebe zum Ideal 
4. Autoerotik Siddhi 
5. Zeugung mit der Mutter Geistige Wiedergeburt 
6. Verbessern Neuschopfung 
7. Todeswunsch Aufgehen im Ideal 

1 Das Heilige, Kap. 19. 
2 Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens. In: Dber die Energetik 

der Seele, S. 216. 
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Es kann hier von einer wahren gegenseitigen Durchdringung des Geistes 
und der damonischen - SILBERER sagt "titanischen" - Krafte gesprochen 
werden, von der wir oben SCHELER reden horten. Es scheint tatsachlich 
so zu sein, daB der Geist sich in Bildern zu inkarnieren sucht. Ich mochte 
dabei Geist an sich als etwas Nichtgegenstandliches betrachten, das sich 
durch einen besonderen richtunggebenden Impuls kundtut, der als die 
"Himmelsbedingtheit" der Seele dem "chthonischen Anteil"! derselben 
entgegentritt. So hebt auch BERGSON hervor, daB die dynamische 
Religion - die wahre Mystik -, die der statischen Religion abhold ist, 
sich der Bilder und Symbole bedienen muB, die zum eisernen Bestand der 
letzteren gehoren 2. Diese Vergeistigung stellt sich als ein ethisches Problem 
dar 3, das z. B. in JUNGs "Wandlungen und Symbole der Libido" wie ein 
roter Faden die Exposition der Phantasiegebilde durchzieht. Man ware 
daher geneigt zu behaupten, der Geist gabe sich mit Vorliebe durch eine 
Art Chiffre kund, die einen irgendwie verwandten Empfanger voraussetzt 
(vgl. die Motivierung der Gleichnisreden, Mark. Ev. 4 : 11, 12). 

Nun geht indessen durch die Religionsgeschichte ein starker Zug zur 
Rationalisierung, wodurch die symbolische Sprache ins Allgemeinverstand
liche iibersetzt werden soll und die ethische Entscheidung zu einem rational 
motivierten Fiirwahrhalten umgemodelt wird. Das moralische Leben, 
nicht mehr organisch aus dem Religiosen hervorquellend, emanzipiert 
sich als ein selbstandiges Gebiet mit eigener Gesetzgebung, das mit den 
ungezahmten Trieben in bestandigem Kriege liegt. Wenn die dabei ent
stehende Neurose quasi religiose Formen annimmt, so werden Inhalte 
des personlichen UnbewuBten hypostasiert und in die religiose Sphare 
versetzt, was daran leicht erkenntlich ist, daB das Gefiihl des Heiligen 
sehr abgeschwacht erscheint, die Glut des Erotischen dafiir aber um so 
mehr entfacht wird. So kann man die Deutung, die OSKAR PFISTER von 
der Frommigkeit des Grafen Ludwig von Zinzendorff mit den Methoden 
der Psychoanalyse unternommen hat, nur als zutreffend bezeichnen. Bei 
Erscheinungen dieser Art ist eine mehrfache Deutung kaum moglich. 
Hier ist, wie PFISTER betont, keine Sublimierung, sondern nur eine Elevation 
des Erotischen eingetreten, wodurch es religiose Qualifikation erhalten hat. 

Der Weg zur religiosen Erneuerung kann nur in religioser Vertiefung 
zu suchen sein. Nachdem die Projektionen alter religioser Erfahrungen 
nunmehr in groBtem Umfang hinfallig geworden sind, indem der immer 
mehr erstarkende Intellekt samtliche Erscheinungen in Natur und Ge
schichte in sein Bereich zieht und sie dadurch ihres mystischen Charakters 

1 "Die Archetypen - sind so recht der chthonische Anteil der Seele, jener Antell 
durch den sie an die Natur verhaftet ist, oder in dem wenigstens ilire Verbundenheit 
mit Erde und Welt am faBbarsten erscheint". (JUNG: "Seele und Erde" in: "Seelen. 
probleme der Gegenwart.") 

a «La religion dynamique qui surgit ainsi s'oppose it la religion statique, issue 
de la fonction fabulatrice, comme la societe ouverte it la societe close. Mais de mi3me 
que l'aspiration morale nouvelle ne prend corps qu'en empruntant it la societe close 
sa forme naturelle, qui est l'obligation, ainsi la religion dynamique ne se propage 
que par des images et des symboles que fournit la fonction fabulatrice ». Les deux 
sources de la morale et de la religion, p. 289. Paris 1932. 

3 Vgl. Seelenprobleme der Gegenwart, S.335. 
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entkleidet, ist die religiose Sehnsucht heimatlos geworden, wenn sie nicht 
ihr eigentliches Gebiet entdeckt - die innere Welt. In dieser Situation 
muB es den berufsmaBigen Vertretern der Religion eine auBerordentliche 
Hilfe - und hoffentlich auch Erschiitterung - bedeuten, wenn ein Mann 
mit der Autoritat JUNGs uns zuruft: "DaB die Welt nicht nur ein AuBen, 
sondern auch ein lnnen hat, daB sie nicht nur drauBen sichtbar ist, sondern 
auch in zeitloser Gegenwart aus dem tiefsten und anscheinend subjektivsten 
Hintergrund der Seele iibermachtig auf uns wirkt, halte ich fiir eine 
Erkenntnis, die unbeschadet der Tatsache, daB sie eine alte Weisheit ist, 
in dieser Form es verdient, als ein neuer weltanschauungsbildender Faktor 
gewertet zu werden."! Es ist hier aller Nachdruck darauf zu legen, daB 
JUNG den Hintergrund der Seele einen "anscheinend subjektiven" nennt. 
Es ist ein verhangnisvoller lrrtum zu meinen, was von innen komme, 
sei auch etwas dem lch lmmanentes, dem lch zur freien Verfiigung 
Stehendes. Es ist der ldealismus in dieser von CARTESIUS inaugurierten 
Form, um den der Streit in der gegenwartigen Theologie geht. Wenn die 
Kampen auch nur die entfernteste Ahnung von dem hatten, was in der 
Analytischen Psychologie als eine Grundtatsache des Seelenlebens bekannt 
ist, miiBten sie wohl einsehen, daB sie zum groBten Teil gegen Wind
miihlen fechten und wahrlich ihre Krafte fiir niitzlichere Zwecke sparen 
konnten. Es ist keine Frage, daB die sog. dialektischen Theologen in ihrer 
Bekampfung des egozentrischen ldealismus ganz recht behalten. Nichts
destoweniger geraten sie aber in geistige Uberspanntheit, weil sie die 
Offenbarung auf rationale Formeln zu zwingen bemiiht sind, und, wenn 
das nicht geht, auf unfruchtbare Paradoxien verfallen, die als ein Krampf 
des lntellekts zu betrachten sind. 

Das theologische Antlitz von heute zeigt somit unverkennbare occa
mistische Ziige, und wenn man aus dieser "Reinigung" auf eine bessere 
Zukunft fiir die Theologie hofft, so ware dem HARNACKS Warnung ent
gegenzuhalten: " Vestigia terrent: man kann an den geschichtlichen 
Konsequenzen des Occamismus studieren, daB die denkende Menschheit 
es sich auf die Dauer nicht gefallen laBt, daB ihr die Religion lediglich als 
Offenbarung vorgestellt wird und alle Strange durchschnitten werden, 
welche diese Offenbarung mit dem Weltverstandnis verbinden." 2 Die 
Analytische Psychologie wird fiir die Gegenwart einen solchen Strang 
bedeuten. Sie wird vor allem den Blick scharfen fiir die allen religiosen 
Geweben gemeinsame Kette urtiimlicher Bilder; dem Einschlag des Geistes 
darin nachzugehen ist die theologische Aufgabe par excellence, die doch 
nicht losgelost von der Ersteren erledigt werden kann. So taten Religions
wissenschaft und Theologie vor der Arbeit C. G. JUNGs wohl daran, sich 
zu sagen: et tua res agitur! 

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 327. 
2 Lehrbuch der Dogmengeschichte III 4, S. 646. 
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Selbstbesinnung. 
Eine philosophische Meditation. 

Von 

BORIS WYSCBESLAVZEFF. 

"Erkenne dich selbst", yv&lh a'avi6v - das ist der Punkt, in welchem 
die Philosophie, die Religion und die Psychologie zusammentreffen. Bei 
SOKRATES bedeutet die Selbsterkenntnis zugleich eine Selbstbehandlung und 
eine Selbsterzeugung. Sie liegt der ganzen Kultur, der ganzen Praxis und 
Poiesis zugrunde; denn jede Handlung ist letzten Endes Selbstbehandlung, 
und Kultur, Kunst und Technik sind nichts anderes als Selbstgestaltung 
des Geistes, sein ewiges Experiment mit sich selbst, wie auch die Wissen
schaft ein ewiges Experiment bedeutet. Auch die Analytische Psychologie 
ist ein Experimentieren mit der Seele, also eine Behandlung der Seele, eine 
"Seelsorge", worin sie sich mit der Religion und mit der Asketik begegnet. 

Vor allem ist hier die Lebensbedeutung, die personliche ethische Be
deutung der Selbstbesinnung zu erwagen. "Besinne dich selbst" ist ein 
Imperativ; und er bedeutet einen Umschwung, etwas wie eine neue Geburt. 
Es ist eine Befreiung aus der UnbewuBtheit und ein Zu-sich-selbst-kommen, 
welches das schopferische Leben der Selbstbestimmung und Selbst
gestaltung begriindet und beginnt; denn das Selbst ist, wie JUNG sagt, 
das Ziel des Lebens. 

Die Selbstbesinnung ist eine Anstrengung, die aIle Krafte und Funk
tionen zusammenzieht und zusammenspannt, also ein Yoga, ein "Joch", 
ein Iugum (russisch "Igo"); das doch zugleich eine Befreiung bedeutet, 
weil es mir von meinem wahren Selbst auferlegt wird ("Mein Joch ist 
leicht"). Mit einem solchen Ziigel wird das Zweigespann des BewuBtseins 
und des UnbewuBten, des weiBen und des schwarzen Rosses, vom Krieger 
Selbst zusammengehalten und im Kampf des Lebens gefiihrt. 

Der strenge Anruf: "Besinne dich selbst" hat immer den Zustand des 
Wahnes und der Verblendung im Auge. Der Spruch des delphischen Orakels 
wendet sich an solche Volker und Individuen, die nicht MaB und Mitte 
besitzen, die, von Ubermut und Hybris bedroht, dem Chaos des Un
bewuBtseins preisgegeben sind. So waren die Inder und die Griechen, so 
sind auch die Russen. Darum eben ertont der Anruf zur Selbstbesinnung 
bei DOSTOJEVSKY mit einer besonderen Kraft. Dieser groBte Schilderer 
der damonischen Seelenkrafte wuBte wohl, daB die Besessenheit nur durch 
Selbstbesinnung iiberwunden werden kann. Das ist sein ethischer Haupt
gedanke, den er in seiner PuscHKIN-Rede so ausdriickt: 

"Der wirkliche Wert (das Richtige) liegt nicht auBerhalb, aber innerhalb 
deiner selbst. Suche dich in deinem Inneren, iiberwinde dich selbst, 
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beherrsche dein Icb - dann gewinnst du eine Einsicht in die Wahrheit. 
Nicht im Gegenstande, aber in deinem anschauenden Selbst liegt die richtige 
Werterkenntnis. " 

Dasselbe finden wir im Material zu den "Besessenen" (Damonen): 
"Der Grundgedanke GOLUBOFFS ist die Selbstbeherrschung, die Selbst
besinnung: daB Gott und das himmlische Reich, wie auch unsere Freiheit 
in uns ist." 

Am starksten ert(}nt dieser Anruf zu sich selbst bei der einer Person 
oder einem Volke drohenden Gefahr, bei dem einer Kultur drohenden 
Verfall; so war es zur Zeit SOKRATES' und PLATOs und beim Untergang 
der r(}mischen Zivilisation, als die Stoa die Selbstbesinnung des Weisen 
proklamierte und das Christentum den unendlichen Wert der Seele und 
das Reich Gottes, "das inwendig in Euch ist" verkiindete. Dieselbe Ein
stellung finden wir auch in Indien, wo die Tragik des Daseins eben dann 
aufbricht, als die rohe Gesundheit des yom Norden gekommenen kriege
rischen Indra-Volkes in seiner Eroberungssucht ersch(}pft war. Inmitten 
des Krieges, beim drohenden Untergange der Reiche blitzt die tiefste 
Atmanspekulation auf, die Selbsterkenntnis der Bhagavadgita. Unsere 
Zeit weist denselben historischen Rhythmus, dieselbe Dialektik auf. 
Inmitten der allseitigen Krisis wird das Problem der Selbstbesinnung in 
allen Gebieten des Geistes von neuem gestellt. 

Was solI dieser Tatbestand bedeuten? PAULUS, der erste und gr(}Bte 
christliche Philosoph, hat ihn symbolisch gedeutet: im letzten Gericht kann 
das ganze Gebaude der Menschenkultur verbrennen, wenn es aus Stroh, 
aus Holz, sogar aus Silber oder Gold aufgebaut ist - "das Selbst aber 
rettet sich wie aus dem Feuer". Es rettet sich wie Noah aus der Siindflut. 

Das Selbst kann nie in einem tragischen Konflikte untergehen. 1m 
Gegenteil: darin liegt das Erhabene einer jeden Tragik, daB in ihr immer 
ein Aufschwung, ein Aufstieg (avayoy~) zum h(}heren Unbekannten geahnt 
und gefiihlt wird. Das ist der einzige Trost des Geistes, des Parakleten: 
ein tragischer Widerspruch laBt sich immer prinzipiell l(}sen, wenn auch die 
L(}sung im gegebenen Schicksalsmomente noch nicht zu erfassen ist. Und 
die L(}sung eines tragischen Widerspruchs bedeutet eine Erl(}sung. Das 
Selbst braucht im Zusammenbruch der Elemente, im Untergang der 
Kulturen, in Tod und Verwesung nicht unterzugehen - es kann sich 
erretten, es kann erl(}st werden, es kann aufer8tehen, es kann eine anoxata
rnaatr; taw navtwv, eine neue Harmonie von neuem Himmel und neuer 
Erde erleben. Das ist die christliche Einstellung. 

Philosophisch und psychologisch k(}nnte man dies etwa so ausdriicken: 
aus dem Kollektiv-UnbewuBten, aus dem "Unterirdischen" entfalten sich 
neue Gegensatze und Konflikte, die das ganze Gebaude der bewuBten 
Kultur mit ihren bisherigen L(}sungen und Synthesen zu vernichten drohen. 
Demgegeniiber muB das Selbst sich iiberdieFlache des BewuBtseinserheben, 
um eine iiberbewuBte, also nur geahnte L(}sung zu finden. Dazu bedarf 
es, um sich in den Widerspriichen nicht zu verstricken, um in Zweifel und 
Verzweiflung nicht unterzugehen, einer h(}chsten Selbstbesinnung. Und 
in derselben entdeckt es seine Transzendenz. 
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Das Selbst transzendiert aIle Stufen des Seins, aIle Kategorien, auch 
die psychischen. Das Selbst ist nicht der Leib, nicht die Seele, nicht das 
BewuBtsein, nicht das UnbewuBte, nicht die Person, sogar nicht der Geist. 
Was ist es denn ~ Es ist kein "Was", kein Gegenstand, kein Objekt, keine 
Idee - es ist nur unendliche Transzendenz und Freiheit, es ist das absolute 
enbeetva, das Jenseitige, das "ganz Andere", ganz dem Absoluten ahnliche, 
also gottahnliche, weil es nur durch "absolvere" zu erreichen ist; es ist 
das "Eine einzige weise, von allem. befreite" - lv aog;6v p,ovvov naviwv 
'XBXW(!Wp,evov. So soli man das dunkle Fragment HERAKLITS verstehen. 

Nun aber tritt in aller Absolutheit des Selbst, in seinem "LosgeIOstsein" 
von allem, in seiner Transzendenz, zugleich auch seine Immanenz hervor; 
denn ich bin doch in der Welt, im Leibe, in der Seele, im Geiste, wenn 
mein Selbst auch zugleich aIle diese Stufen des Seins transzendiert. Es ist 
doch mein Leib, meine Seele, mein BewuBtsein, mein UnbewuBtes, mein 
Schicksal und Charakter, mein Geist, meine Personlichkeit, und eben 
darum mir entgegengesetzt, mit mir selbst nicht identisch, obgleich mir 
zuganglich und von mir durchdrungen. In diesem "mein" tritt mit voller 
Klarheit die wunderbare Immanenz und Transzendenz des Selbst hervor. 
Darin ist es ganz dem absoluten Selbst ahnlich, denn das Absolute ist der 
ganzen Welt immanent und zugleich transzendent. Jedes Staubchen des 
Seins, jedes fliichtige Erlebnis der Seele ist ein "phaenomenon bene fun
datum", in welchem das "fundamentum bonum" verborgenerweise lebt 
und wirkt. Darum kann FICHTE sagen: "Gott lebet hinter allen diesen 
Gestalten ... Wir sehen ihn als Stein, Kraut, Tier, sehen Ihn, wenn wir 
hoher uns schwingen, als Naturgesetz, als Sittengesetz, und alles dieses 
ist doch immer nicht Er." In der Sprache der Mystik ausgedriickt ist Gott 
"nirgends und iiberall", wie auch ich selbst nirgends und iiberall bin. Das 
ist das Zentrum der Mystik, die fundamentale religiOse Antinomie der 
Immanenz und Transzendenz, die sich im Selbst und im Absoluten ent
decken laBt. 

Das grOBte Verdienst der indischen Philosophie - die nicht nur die 
Menschen, sondern auch die Gotter und die Damonen belehren konnte -
war, eben dieses Selbst, diesen Atman aufzufinden und den einzigen Weg, 
der zu ihm fiihren kann, zu zeigen - und das ist der Weg des unendlichen 
Urteils, des "non A", der Transzendenz. Selbst die Idee der Un-Endlichkeit 
und der Un-Sterblichkeit ist nichts anderes als ein Beispiel der Kraft des 
"non A", der Macht der Transzendenz. Also braucht man sich nicht zu 
wundern, daB das Selbst, das allein diese Kraft vollkommen besitzt, vor 
allem als unendlich und unsterblich erlebt und empfunden wird. Das 
Selbst hat die Macht und die Freiheit, die ganze Welt, das ganze Dasein 
und auch mein eigenes Ich zu transzendieren. Das ist das uralte Ergebnis, 
die Entdeckung der indischen Philosophie, die Offenbarung der indischen 
Mystik. Den hochsten Aufschwung erreicht dieser Aufstieg zum Atman 
in der Brihadaranjaka-Upanishad mit ihrem letzten Worte: neti, neti, -
Er ist nicht das, und nicht das. Nur durch eine "negative Theologie", 
durch eine "docta ignorantia" wird das gottahnliche Selbst, der Atman
Brahman, der Purusha, der Gott-Mensch angedeutet. Das ist auch die 
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Offenbarung der .christlichen Mystik (vgl. RUDOLF OTTO, "West-ostliche 
Mystik") - vielleicht einer jeden Mystik, trotz allen Unterschieden von 
Kulturen und Religionen. Auch PASCAL weiB, daB das wahre Selbst "nicht 
dies" und "nicht das" bedeutet, aber er entdeckt es nicht durch Selbst
versenkung, sondern durch Liebe: 

«Celui qui aime quelqu'un it cause de sa beaute, l'aime-t-il1 Non, car 
la petite verole qui tuera la beaute sans tuer la personne fera qu'il ne 
l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma memoire, 
m'aime-t-on moi 1 Non, car je puis perdre ces qualites sans me perdre 
moi-meme. Ou est donc ce moi, s'il n'est ni dans Ie corps, ni dans l'ame 1» 

Man kann entweder die Transzendenz oder die Immanenz einseitig 
betonen und so die fundamentale religiose Antinomie, die Koinzidenz der 
Gegensatze verfalschen. 1m ostlichen, indischen Erlebnis der weltfremden 
Losgelostheit ist die Transzendenz eine Wahrheit und ein Wert, die 
Immanenz aber ein Unwert und eine Illusion. 1m Leibe und in der Welt 
sein ist ein Ungliick und ein Trug. Dieses ewige indische Motiv des Pessi
mismus ist auch weit auBerhalb Indiens zu horen: im Orphismus, im 
Platonismus, sogar im Christentum. W ogegen in der westlichen Welt
anschauung und Kultur die entgegengesetzte Gefahr hervortritt: die 
Immanenz als einzige Wahrheit anzuerkennen und die Transzendenz als 
Illusion und schlechte Metaphysik zu verwerfen. 1m Leibe und in der 
Welt zu sein ist das einzige Gliick, alles andere ist Trug. Es handelt sich 
dabei ebensosehr urn die Immanenz des Ich, wie auch urn die Immanenz 
des Absoluten. Das Selbst ist im Leibe und in der Seele zu suchen, das 
Absolute in der Materie, in der Natur, in der Vorstellungswelt. Das ist der 
westliche Immanentismus mit allen seinen Variationen: des Materialismus 
(Deus sive materia), Naturalismus (Deus sive natura), Positivismus, Be
wuBtseinsidealismus (Immanenzphilosophie) usw. Nur die aus der christ
lichen Mystik herausgewachsene Philosophie ist von diesen Fehlgriffen 
frei, denn sie halt fest an der religiosen Grundantinomie, an dem Erlebnis 
der Immanenz und der Transzendenz. Diese Gegensatze konnen von
einander nicht losgelost werden. Die Transzendenz des Absoluten ist ebenso 
wahr wie seine Immanenz. 1m Leibe sein, in der Welt sein ist keine Illusion, 
aber es ist nicht das einzige Sein und nicht das ganze Sein. Die unendliche 
Transzendenz iiberwiegt. Inkorporation des Selbst ist keine Illusion, in ihr 
ist das Selbst wirklich "da", im Leibe und in der Seele, im BewuBtsein und 
im UnbewuBten; und doch alle Stufen seines "Abstieges", seiner Kenosis 
und Immanenz, unendlich transzendierend. In der Idee des Fleischwerdens 
ist die Einheit der Immanenz und Transzendenz aufbewahrt und fest
gehalten. Und so ist die Kultur moglich mit ihrer Poiesis, denn die Kultur 
ist die Inkorporation, die immanente Wirkung hier, im Leibe, in der N atur
des transzendenten, iiber allem stehenden und alles erhohenden Selbst. 

Nun aber iiberwiegt die Transzendenz an Wert und Fiille, so wie das 
"non A" das A iiberwiegt, weil es alle anderen Buchstaben des Alphabets 
einschlieBt - wie auch das Unendliche das Endliche iiberragt. Darum ist 
der Fehler der Immanenzphilosophie unendlich, dagegen die Wahrheit der 
Immanenz endlich und begrenzt. Jede Transzendenzphilosophie aber, wie 
die indische und die platonische, weist auf eine unendliche Wahrheit hin 
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und irrt nur in ihrer Vernachlassigung der Immanenz, die eine endliche 
GroBe bildet. Dieses Uberwiegen der Transzendenz, welches im absoluten 
Selbst zu entdecken ist, kann am besten mit PLATOs Worten ausgedriickt 
werden: "jenseits (bdxstva) des Wesens, alles an Macht und Wiirde iiber
ragend." Es bleibt fiir jede Mystik grundlegend; die Unterschiede 
erscheinen bloB im Abstieg zur Immanenz. 

Jedes Vergessen dieser souveranen "Macht und Wiirde" des Selbst, die 
in seinem "Jenseits", in seinem Transzendenzvermogen, in seiner Freiheit 
von allem besteht, ist ein "Fall", eine Schuld der Entselbstung, bei der groBe 
Gefahren drohen, die aber doch nicht einen vollkommenen Verlust des 
Selbst bedeutet - das Selbst kann nie verloren gehen, es rettet sich immer 
"wie aus dem Feuer"; die Entselbstung bedeutet bloB Selbstvergessenheit, 
bloB ein Versinken in die niederen Schichten des Seins, ein Vergessen seiner 
"koniglichen Abstammung", seiner souveranen Freiheit. "Es wird als 
Sklave verkauft", das "verlorene Konigskind wird yom Hirten erzogen". 

Die Analytische Psychologie hat ein tiefes Verstandnis fiir diese Er
lebnisse und weiB, daB das Wunder der Selbsttranszendenz in der Weisheit 
und SchOnheit einer philosophisch-mythologischen Symbolik unzahlige 
Male dargestellt worden ist. 1m Orphismus vergiBt die Seele ihre Trans
zendenz, ihre himmlische Abkunft im Lethe des Daseins, und erinnert sich 
ihrer wieder, indem sie die Unverborgenheit, die Unvergessenheit (ciA~Deta), 
die immer geahnte Wahrheit von sich selbst, von ihrer wahren Existenz 
entdeckt. Es geniigt sich zu er-innern, um in der inneren Tiefe sein wahres 
Selbst zu finden, welches schon immer da war. Man findet den "un
geborenen, nie alternden Atman". Die "Seele" ist eigentlich nie Dasein, 
nie raum-zeitliches Objekt, nie ganz Kreatur. Auch nicht in der biblischen 
Genesis: die Seele des Menschen wird nicht von Gott gemacht, sie wird 
von Gott eingehaucht und yom Menschen eingeatmet. Der Atman ist 
Gottes Atem. Dem vergleichbar ist das Licht des "Logos" in der Seele 
als Gottes Licht, das "Fiinklein" ECKEHARDTs. Aile Ideen einer Vor- und 
Nachexistenz der Seele driicken nichts anderes aus als ihre prinzipielle 
Transzendenz dem raum-zeitlichen Dasein des Menschen gegeniiber. Man 
kann die Transzendenz kaum starker und sinnvoller ausgedriickt finden 
als in den Worten: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt." 

* 
M ein in-der-Welt-stehendes Selbst ist nicht von dieser Welt - das ist die 

groBte Entdeckung der Selbstbesinnung, die den ganzen Sinn des Lebens 
und der Welt in Frage stellt. Es gibt einen seltsamen Augenblick im 
Leben des Menschen, wenn er sein wahres Selbst, mit der ganzen Ab
sonderlichkeit seiner Transzendenz, mit seiner iiber allem schwebenden 
Freiheit entdeckt. Vor alIem iibermannt uns eine tiefe Verwunderung: 
man ist "wie yom Himmel gefallen" (ein ganz orphischer Ausdruck), man 
fiihlt sich in die Welt "hineingeworfen" (HEIDEGGER), und man fragt: 
"woher und wohin 1". Mit der Verwunderung aber beginnt alIes philo
sophische Denken. Wir stoBen hier auf das Wunder aller Wunder, welches 
den philosophischen Eros fasziniert und die groBte Offenbarung verspricht. 
Das ist der verborgene Sinn des "Erkenne dich selbst": aus einer Selbst-
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verstandlichkeit wird es zu einer mystischen Anweisung des Orakels, zu 
einer Divination; denn das Selbst ist eben nicht selhstverstiindlich, sondern 
vielmehr unverstiindlich. 

In der Mythologie, in der Mystik, in der Philosophie und endlich in der 
Poesie aller Volker taucht immer diese ewige Frage auf: wo kommen wir 
her und wo gehen wir hin 1 Unde homo et quomodo 1 (TERTULLIANUS). 

"Nun wenn ich so ein Wunder bin, 
W 0 komm ich her, wo geh ich hin' 
Das liiJlt sich nicht erfassen" ..... (DJERSCHAWIN). 

Das ist ein Vers aus der monumentalen Ode eines alten russischen Dichters 
(18. Jahrh.); es lieBen sich aber dazu eine Fiille von Zitaten aus der Welt
poesieanfiihren, mitOMARCHAJJAM vielleicht zu beginnen. Natiirlich finden 
wir diese Frage vor allem und immerfort in den Upanishaden, denn sie 
ist nicht nur eine der philosophischen Fragen, sondern bildet vielleicht den 
Ursprung der Philosophie iiberhaupt; und das eben darum, weil sic die 
Frage nach dem Ursprung ist, nach unserem eigenen Ursprung. Das 
Problem wird in der modernen Philosophie von neuem erlebt inmitten 
der tragischen Zustande der Welt, in "Furcht und Zittern" vor dem 
Untergange des Abendlandes. Daher auch die Wiederentdeckung von 
KIERKEGAARD, der in der tiefsten personlichen Tragik die tiefste Selbst
besinnung unternimmt. Und es ist immer· im Grunde die uralte Frage 
"woher und wohin" 1 "Wo bin ich 1 Wer hat mich in das ganze hinein
gelockt und laBt mich nun da stehen 1 Wer bin ich 1 Wie kam ich in die 
Welt 1 Warum wurde ich nicht erst gefragt, nicht erst mit Sitte und 
Brauch bekannt gemacht 1 Warum in Relli' und Glied gesteckt, als ware 
ich von einem Seelenverkaufer gekauft 1 . . . 1st das eine freie Sache? 
Und wenn ich dazu genotigt werde, wo ist der Dirigent 1 Gibt's da einen 
Dirigenten iiberhaupt nicht 1 An wen solI ich mich mit meiner Klage 
wenden 1"1. Man muB dieses eigenartige Erlebnis in seiner ganzen psycho
logischen, philosophischen und religiosen Tragweite bewerten und erwagen. 
Was bedeutet diese Verwunderung, dieses "woher und wohin" 1 

Schon im bloBen Fragen laBt sich meine Transzendenz philosophisch 
erweisen und ergriinden, denn das Fragen nach dem Ursprung bedeutet 
schon einen Akt des Transzendierens, des Ubergangs zum non A, zum 
"ganz Anderen". Wenn ich bei dieser Transzendenz bloB ein Nichts treffe, 
so spricht das nicht gegen, sondern fiir die Transzendenz 2: ich transzendiere 
eben zu dem Nichts und ich selbst muB doch existieren, um das Nichts zu 
entdecken. Die metaphysische Angst vor dem Nichts ist nur dann moglich, 
wenn das "meta" moglich ist. Nun aber ergibt sich etwas anderes als 
HEIDEGGERs "Sein zum Ende". Zum Nichts transzendieren heiBt nichts 
anderes als dem Dasein das Nicht-Dasein entgegensetzen, denn Trans
zendenz ist immer Gegensatz, Ubergang zum Anderen, nach der Formel des 
non A. Wenn ich nun selbst die Macht der Transzendenz und der Ent
gegensetzung bin, so liegt gerade meine ganze Macht und Wiirde darin, 
daB ich mich nicht mit meinen Produktionen identifiziere. Das wahre 
Selbst ist eben prinzipiell einem jeden Gegensatze transzendent, weil in 

1 KIERKEGAARD: Die Wiederlwlung. 
2 HEIDEGGER: Was ist Metaphysik. 
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ihm aIle Gegensatze zuletzt koinzidieren und aus ihm sich zuerst entfalten. 
In dieser ~ouveranen Stellung "intra murum coincidentiae oppositorum", 
und nur sofern es in ihr bleiben kann, ist es gottahnlich und der ganzen 
Welt iiberlegen, well die Welt aus lauter Gegensatzen und Widerspriichen 
besteht. Das ist die Unverletzbarkeit des Atman, die von Ardjuna im 
Kampfe entdeckt wird: ihm kann keine "V ernichtung" drohen, well er 
iiber aIle Gegensatze erhaben ist, auch iiber den des Daseins und des 
Nichts. In aller Furcht, in allem Zweifel bleibt immer ein ergo sum, dem 
nichts drohen kann. Das "Sein zum Ende" enthiillt mir meine Unendlich
keit. 

Das absolute Nichts ist eine Illusion. Darin behalt P ARMENIDES Recht. 
Das Nichts lafJt sich nicht ribsolutieren, denn der Satz "es existiert absolut 
nichts" ist evident falsch, und wird mit meiner Existenz widerlegt. Das 
relative Nichts ist aber ein "non A", und kann das transzendente Sein 
bedeuten. "Das heilige Nichtwissen - sagt NICOLAUS CUSANUS - belehrt 
uns aber, daB was der Vernunft Nichts zu sein scheint, eben das un
begreiflich GroBte ist." Wenn die Transzendenz ein Nichts bedeuten 
soIlte, so wiirde die Transzendenz einfach vernichtet1• HEIDEGGERS Dia
lektik ist mangelliaft, well er das Problem des Absoluten nicht stellt. 

* 
Die alte traditionelle BewufJtseinspsychologie bewegte sich bloB auf der 

allbekannten mittleren Flache des BewuBten, daher auch das Flache und 
Banale dieser langweiligen und nutzlosen Vorstellungswissenschaft, welche 
in ihrer solipsistischen Immanenz von den lebendigen Quellen des trans
zendierenden Seins ganzlich abgetrennt bleibt. 

Die Analytische Psychologie ist die einzige, welche das transzendierende 
Selbst zu entdecken und zu erhellen versteht. AIle andere Psychologie 
war immer immanent, bloB BewuBtseinspsychologie, die nur das bewuBte 
"Ich" kennt. Schon das UnbewuBte ist dem IchbewuBtsein gegeniiber 
transzendent. Diese Transzendenz bedeutet aber das "UnterbewuBte", 
das dem BewuBtsein als ein Fundament, als eine Voraussetzung seiner 
Moglichkeit zugrunde liegt; es gibt aber auch eine andere Transzendenz, 
in einer anderen Richtung sozusagen, die nicht zum UnterbewuBten, 
sondern zum UberbewuBten leitet. Hier wird etwas entdeckt, das mehr als 
nur BewuBtsein bedeutet und darum hoher als BewuBtsein steht: "eine 
dem bewuBten Ich iibergeordnete GroBe", "ein unbekanntes und iiber
geordnetes Subjekt" (JUNG). Ihm liegt beides zugrunde: BewuBtsein und 
UnbewuBtes, und es iibersteigt diesen Gegensatz, indem es ihn fortwahrend 
lost und die Einheit der Totalitat vollzieht. Das ist eben das geheimnis
volle, unerreichbare, alles transzendierende Selbst. Das groBte philo
sophische Verdienst der Analytischen Psychologie ist die Unterscheidung 
des BewuBtseins-Ich und des Selbst. Die mystische Erfahrung des Uber
bewuBten, die philosophische Intuition des Irrationalen, die Dialektik des 

1 Das hat EPIKUR richtig verstanden: er will die metaphysische Angst, die 
Todesangst, durch die Vernichtung des Jenseits, des Transzendenten, einfach ver
nichten: das lch und das Nichts begegnen sich nie, denn entweder gibt es nichts, 
und dann bin ich auch nicht da, - oder bin ich da, und dann ist eben kein Nichts, 
sondern eine Existenz. 
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Transzendenten werden in einer solchen Psychologie beriicksichtigt und 
bewertet. Ihr allein sind die Grenzgebiete des Psychischen bekannt: die 
Tiefe der Seele wie auch die Hohe des Geistes. 

Die ganze moderne Philo8ophie ist ein Ubergang von der Immanenz 
zur Transzendenz. Sie entsteht als eine Opposition zur Immanenzphilo
sophie, zum BewuBtseinsidealismus, zum Rationalismus. Das irrationale 
Ding-an-sich braucht nicht mehr ausgewiesen zu bleiben, sondern mU£ mit 
Ehren aufgenommen werden. In der Transzendenz des An-sich-Seienden, 
in der Transzendenz des homo noumenon bleibt vor aHem KANTs Genie 
fiir uns lebendig; nicht in seinem BewuBtseinsidealismus. 

Die moderne "Existenzphilosophie" ist ebenso auf das An-sich-Seiende 
eingestellt, erkennt ebenso die Macht und den Sinn der Transzendenz, wie 
auch NICOLAI HARTMANNs objektiver Ontologismus. Nur transzendiert die 
eine mehr in der Richtung des Subjekts, und die andere in der Richtung 
des Objekts. Hier wollen wir aber in die Prazision der Unterschiede und 
in die moglichen Kontroversen nicht weiter eingehen; es geniigt, fest
zustellen, daB beide Richtungen sich in der Formulierung der Unerkennbar
keit und Transzendenz des Selbst treffen: 

"Das Sein als Ichsein - sagt JASPERS - ist ebenso unmittelbar gewiB, 
wie unbegreiflich." "Die IchgewiBheit - sagt NICOLAI HARTMANN -
kann mit tiefster Unwissenheit dessen, was ich bin, koexistieren"; das 
Selbst ist zwar "unverkennbar", aber doch "unerkennbar". "Selbst
reflexion als objektivierendes Verstehen - sagt JASPERS - ergreift nicht 
dieses Selbst selbst, das von ihm vielmehr zuriickweicht und in un
angreifbarer Souveranitat sich allem GewuBten und Gedeuteten gegeniiber
zustellen vermag." "Das Mitwissen um sich ist so ein bIoBes Sich-Fiihlen
sagt NICOLAI HARTMANN - ein Gegebensein ohne Gegenstandlichkeit." 
Das Selbst ist radikal von allem sonstigen Seienden abgehoben, ist auch das 
eigentlich Undurchdringliche, das am meisten Irrationale - alogisch und 
transintelligibel zugleich. 

Es ist erstaunlich, daB auch in diesem Problem der alte KANT uns 
immer noch etwas Wertvolles zu sagen hat. Seine "Paralogismen" und die 
Zusammenfassung ihrer Hauptidee in den Prolegomena (§§ 46-49) konnen 
wir eigentlich jetzt erst richtig schatzen: das absolute Subjekt, das Ich, 
das denkende Selbst (diese Ausdriicke gebraucht er, um das "Selbst" zu 
bezeichnen) ist kein in der Erfahrung gegribener Gegen8tand, also keine 
erkennbare Substanz, wie die rationale Psychologie meinte. Es ist ein 
unerkennbares Ding an sich. Und es liegt den Erscheinungen des inneren 
Sinnes, der inneren Erfahrung meiner Seele in der Zeit zugrunde, als das 
unbekannte "We8en an 8ich 8elb8t"; ganz analog, wie auch der auBeren 
Erfahrung das Ding an sich zugrunde liegt: "so wie Korper nicht bloB die 
auBere Anschauung (im Raume) , sondern auch das Ding an sich selhst 
bedeuten" . 

Nun laBt sich hier etwas ganz Merkwiirdiges von diesem der inneren 
Erfahrung zugrunde liegenden "Wesen an sich" aussagen: es unterscheidet 
sich namlich wesentlich von dem der auBeren Erfahrung (den Korpern) 
ebenso zugrunde liegenden Ding an sich. Dieses "Wesen an sich selbst" 

Komplexe Psychologie. 21 
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sind eben 1pir selhst. Dagegen das andere ist etwas uns Fremdartiges und 
Entgegengesetztes. Beide sind unverkennbar, aber nicht beide uus fremd
artig und unbekannt. 1ch selbst bin mir doch nicht fremd und nicht 
unbekannt. 1ch habe eine gewisse "Kenntnisnahme" von mir selbst 
(SESEMANN), ich bin fUr mich selbst zwar unerkennbar, aber auch zugleich 
"unverkennbar" und evident. 

Wie geschieht denn diese Kenntnisnahme 1 Wie ist die "Selbstver
standlichkeit" des Unverstandlichen moglich 1 Nicht durch Begriff, nicht 
durch Kategorie, nicht durch Objektion, also nicht durch den Verstand 
- so antwortet KANT - sondern bloB durch ein besonderes Gefiihl: "Nun 
ist es nichts mehr als Gefiihl eines Daseins ohne den mindesten Begriff." 
Es gibt also ein Selbstgefiihl, welches die irrationale Evidenz meines Selbst 
ausdrtickt. Hier "fiihle" ich, spiire ich den geheimnisvollen Ungrund des 
An-sich-Seienden in meiner eigenen Tiefe, denn ich bin eben selbst an sick 
und fur sick. Das ist der einzigartige Zugang zu dem Sein-an-sich, den die 
Selbstbesinnung entdeckt: der Zugang zum Brahman durch den Atman; 
der Zugang zu dem Noumenalen durch den homo noumenont, der Zugang 
zum Absoluten durch mein Selbst. Keinesfalls solI aber dieser esoterische 
Weg der Selbstbesinnung den anderen allbekannten und allgemeingiiltigen 
Weg der Objektivation verwerfen oder auBer acht lassen, den Weg durch 
den "gestirnten Himmel tiber uns", um auch dort das Absolute zu suchen. 
Nur beide Richtungen sind imstande, das Problem des An-und-fiir-Sich
Seienden, des Absoluten, in seinem ganzen Umfange auch nur zu stellen. 

Das sind ungefahr die Ergebnisse der Philosophie in ihrer introvertierten 
Richtung zum "Fiirsichsein". Es gibt Jahrhunderte, wo das Problem 
ganzlich beiseite gelassen wird (z. B. das 17. und 18., das Jahrhundert vor 
KANT); dann taucht es wieder auf, mit uralten Erlebnissen und Medi
tationen, die von neuem entdeckt und empfunden werden. Jetzt stehen wir 
philosophisch vor dem Problem der Antkropologie, und die Mitarbeit der 
Analytischen Psychologie ist hier unumganglich. Eine Philosophie, welche 
deren groBartige Entdeckungen und Experimente nicht berncksichtigt, 
lauft Gefahr, psychologisch naiv und unmiindig zu bleiben, ahnlich wie die 
alte Psychologie philosophisch naiv und geistig unmtindig geblieben ist. 
Einer solchen Psychologie gegentiber war der Antipsychologismus ganz 
berechtigt. Nun ist aber die Analytische Psychologie weder philosophisch, 
noch mystisch oder religios naiv: sie hat aile geheimen Wege der Psyche 
durchwandert und eben darum die Transzendenz des Selhst entdeckt und 
mit seltener Prazision formuliert. 

Fiir JUNG ist das Selbst "etwas Irrationales, undefinierbar Seiendes, 
dem 1ch Ubergeordnetes"; es ist also tiberbewuBt wie die Sonne tiber
irdisch ist. Oder, besser gesagt, es ist zentraler als das bewuBte 1ch, "das 
ihm anhangt und um dasselbe rotiert, gewissermaBen wie die Erde um die 
Sonne". Die Transzendenz und die 1mmanenz des Selbst sind in diesem 
Bilde enthalten, denn die Sonne ist der Erde transzendent und zugleich 
mit ihrem Lichte, mit ihrer Warme und Gravitation immanent. "Die 
Idee eines Selbst - sagt JUNG - ist an und fiir sich ein transzendentes 

1 Durch den Purusha, durch den "Menschen an sich" nach HAUERS schoner 
-o-bersetzung. 
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Postulat, das sich 'zwar psychologisch rechtfertigen, aber wissenschaftlich 
nicht beweisen laBt 1. " Es transzendiert die Wissenschaft, macht "einen 
Schritt tiber die Wissenschaft hinaus", transzendiert die Psychologie, und 
macht sie zugleich doch moglich - "denn ohne dieses Postulat wtiBte ich 
die psychischen Prozesse nicht zu formulieren". Das Selbst ist also eine 
metaphysische Voraussetzung; aber ohne eine solche ist Psychologie 
unmoglich. Und jeder Wissenschaft liegt eine solche transzendente GroBe, 
eine platonische "Hypothesis", eine Voraussetzung zugrunde, wie der 
Biologie - das Leben; der Physik - die Atomstruktur. Nicht jede hat 
sich aber so grtindlich davon Rechenschaft gegeben, wie das hier die 
Analytische Psychologie getan hat. Die positivistischen Wissenschaften 
verharren manchmal in dieser Hinsicht in einem naiven Immanentismus, 
sie bemerken das Transzendentale und das Transzendente nicht. Mit aller 
Starke mtissen wir darum die metaphysische "Kraft und Wfirde" des 
transzendenten Selbst betonen. Wenn es hier als Synthese, als Totalitat, als 
Ganzes verstanden wird, zu dem sich das BewuBtsein und das UnbewuBte 
als Teile verhalten, so darf man es keineswegs immanent, als eine durch 
Addition zusammengesetzte GroBe verstehen. Jede Synthese von Gegen
satzen ist ihnen gegentiber transzendent, d. h. bildet etwas Neues, ganz 
Anderes und Hoheres. Jede Totalitat, wie das KANT an der Totalitat des 
Universums gezeigt hat, ist transzendent und metaphysisch, denn in der 
Erfahrung und in der empirischen Wissenschaft finden wir keine Totalitat. 
Schon im Organischen tiberhaupt begrtindet und erzeugt das Ganze die 
Glieder und nicht umgekehrt; wie viel mehr im Psychischen. Alles was 
wir vom Selbst aussagen: Synthese, Totalitat, Zentrum - ist ganz in
adaquat, ist noch immer Bild und Objektivation. Das Selbst laBt sich 
aber nicht einbilden, nicht objizieren. Das individuierte Ich, die sog. 
Persanlichkeit ist zwar noch objiziert, aber sie ist "Objekt eines unbekannten 
und tibergeordneten Subjekts" (JUNG). Wenn wir "das Selbst" sagen, so 
objizieren wir es noch; "ich selbst" kann mich eigentlich nicht aussprechen; 
vielleicht eher noch kann ich mich im Schweigen erfassen ("der Atman 
wird im Schweigen erfaBt"). In der Wissenschaft, in der Psychologie laBt 
sich das Selbst allerdings nicht antreffen, es laBt sich sogar "wissenschaftlich 
nicht beweisen", es bleibt in jedem Sinne ein "meta"; es laBt sich aber 
auch nicht als Objekt einer ration'alen Metaphysik denken - eine solche 
muB man mit KANT verwerfen. Aber man konnte sagen, daB das Selbst 
das unerkennbare "Ding an sich" der Psychologie bildet, mit dem sonder
baren Vorrange dieser Wissenschaft, daB wir selbst dieses An-sich sind 2. 

Darum ist die Analytische Psychologie von der uralten Symbolik des 
Selbst fasziniert: es sind alles Bilder, aber - wie JUNG treffend sagt -
solche, in denen wir selbst noch enthalten sind. 

* 
In der letzten und tiefsten Selhs(besinnung, welche keine Reflexion und 

keine Selbsterkenntnis ist, denn ich bin ffir mich selbst "unerkennbar", 

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten, S. 98 und 206-207. 
a Darum muB es auch kein "Ding", sondern bloB ein "An·sich" heiBen. "Ding 

ist bedingt" sagt SCHELLING; das An·sioh·Seiende ist aber unbedingt, und also 
auch das Selbst. 

21* 
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obzwar "unverkennbar" und evident - kann ich doch einen verborgenen 
Sinn entdecken: meine eigene Freiheit und Transzendenz, in diesem Sinne 
meine "Gottahnlichkeit". Nun ist aber diese Freiheit nicht absolut: ich 
finde sie mit einem mystischen Abhiingigkeitsgefuhl verbunden. Ich bin 
nicht selbstgenugend, nicht vollkommen, nicht vollendet, nicht geschlossen 
in mir selbst, sondern sozusagen offen einem "ganz Anderen" gegenuber, 
wie ein Fenster in die Unendlichkeit des Himmels. Ich bin gottahnlich, 
aber nicht Gott. 

Hier kann uns der Relativismus und der Positivismus einwenden, daB 
die Gottesidee bloB eine Illusion bedeute, wie auch unser Abhangigkeits
gefuhl und unsere Religion. Dagegen aber mussen wir hervorheben: wenn 
das Absolute eine Illusion ist, so ist alles illusion; denn das Absolute ist 
das Allem-zugrunde-Liegende, das Allumfassende. Und wenn alles illusion 
ist, so verliert das Wort "Illusion" jeden Sinn, denn Illusion ist nur denkbar 
und feststellbar im Gegensatz zum Wahrhaft-Seienden; ebenso wie "Schein" 
und "Erscheinung" nur Sinn haben im Gegensatz zurn An-sich-Seienden. 
illusion, Schein, Erscheinung - das alles sind Relativitaten, und urn zu 
relativieren ml.lB man das Absolute, das An-sich-Seiende voraussetzen. 

Wenn also ein FREUD noch einmal entdeckt, daB der liebe Gott im 
Himmel nur eine Illusion ist, so bedeutet das in der dialektischen Selbst
besinnung folgendes: unsere traditionelle Gottesvorstellung ist dem wahren 
An-sich-Seienden ganz inadaquat; ihr gegenuber ist das Absolute, die 
wahre "Gottheit", etwas "ganz anderes". Jede Negation einer falschen 
Absolutierung ist eine Bejahung des wahren, obgleich unerreichbaren, 
Absoluten; oder: si Deus non est, Deus est - so druckt BONAVENTURA 
dieses Ergebnis in einer paradoxen Formel ausl. 

lndem wir relativieren, absolutieren wir zugleich, und indem wir 
absolutieren, relativieren wir notwendigerweise. Diese Funktionen sind 
fur den Geist in allen Gebieten des Wissens und des Gewissens essentiell. 
Darum hat SCHELER Recht, wenn er sagt, daB der Menschengeist eine 
Absolutsphare hat, daB er also wesentlich in einer Relation zurn Absoluten 
steht. Und wenn die Relation zum wahren Absoluten verloren geht, so 
tritt das Ersatzabsolute, die falsche Gotzenabsolutierung hervor. Keines
wegs ist also das Absolute bloB von mir "losgelost", es ist zugleich mit mir 
unzertrennlich verbunden; es ist mir transzendent und zugleich immanent -
es spricht sich aus in meiner eigenen Tiefe. Zwar ist sein "Wort" nicht 
leicht zu verstehen, denn es spricht in Symbolen und Parabeln, die in die 
dunkle Unendlichkeit hinauslaufen und auf ein Unbekanntes hinweisen. 

Hier liegt das Letzte und das Intimste, ein Scheideweg, wo die Reli
gionen sich trennen, wo die mystischen Erlebnisse und die Offenbarungen 
sich scheiden, wo philosophische Zweideutigkeiten hervortreten. Die Ab
hangigkeit vom Absoluten kann zwar nicht geleugnet werden, aber sie laBt 
zwei verschiedene und entgegengesetzte Interpretationen zu. Die Frage 
kann so gestellt werden: 1st die Abhangigkeit zuletzt eine Abhangigkeit 

1 Das ist der wahre Sinn des ontologischen Arguments: das Absolute kann 
man nicht wegdenken, man kann es nicht zum Schein reduzieren. Es widersteht 
der phanomenologischen Reduktion ebenso wie das ego cogitans. 
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von meinem eigen~n absoluten Selbst, oder ist sie eine Abhangigkeit von 
einem ganz anderen absoluten Selbst 1 Den ersten Weg betritt die Vedanta 
und die Sankhya, den zweiten die hebraische und die christliche Religion, 
und in Indien Ramanuja. 

Beide L5sungen sind absolut grundlegend fiir die seelische und geistige 
Einstellung, also fiir die Psychologie und Philosophie, und damit auch fiir 
die ganze Kultur. Einstellung ist immer eine letzte Entscheidung, eine 
Stellungnahme zum Absoluten. Einstellung und Weltanschauung sind 
immer Ausdriicke des transzendenten Abhangigkeitsgefiihls, in welchem 
das Problem des Absoluten fiir den Menschen auftaucht und an welchem 
er seine Selbstbesinnung vollendet. Wie er lebt, wie er sich juhU - das alles 
hangt davon ab, wie er sein Abhangigkeitsgefiihl erlebt und inter-pretiert. 

Das Absolute, von dem aus wir alles relativieren und von dem wir 
abhangen, ist in allen Religionen ein Se/hst. Exoterisch ausgedriickt ist es 
eine Pers5nlichkeit, ein pers5nlicher Gott. Esoterisch aber ein trans
zendentes Selbst, das die Pers5nlichkeit iibersteigt, ebenso wie mein eigenes 
Selbst meine Person transzendiert. Es ist sonderbar, daB das Absolute auch 
in der Philosophie, in der Metaphysik nicht anders als durch ein "Selbst" 
gedeutet werden kann. Das Absolute ist ja unbedingt und also se/hst
standig, es ist das Sein selbst, das avr6 "at avr6, das wir suchen und das 
schon immer "im Grunde" da ist. Bei aller Ablehnung einer anthropo
morphen Gottesidee kann SPINOZA seine absolute Substanz nicht anders 
bestimmen, als "id quod in se est et per se concipitur". Ebenso verfahrt 
auch KANT mit seinem Ding an-sich. Das Absolute ist eben das An-und
jur-sich-Seiende; die "aseitas" ist das Wesen des Absoluten. Nun bildet 
aber die Aseitas auch mein eigenes Wesen, denn ich selbst bin auch in se 
und per se, bin auch, und vor allem, an-und-fiir-sich. SolI das bedeuten, 
daB ich absolut bin, oder bloB dem Absoluten ahnlich 1 Bin ich selbst 
ein Gott, oder bloB gottahnlich 1 Die Ahnlichkeit k5nnte allenfalls darin 
liegen, daB beide als an-und-fiir-sich-seiend - beide als ein Selbst 
existieren. 1st aber das g5ttliche Selbst etwas anderes, und sogar "ganz 
anderes", als mein eigenes Selbst, oder ist es doch "nichts anderes", als 
mein eigenes Selbst 1 Das ist die tiefste esoterische Frage, das letzte Ge
heimnis der Mystik. 

Bejaht man die zweite M5glichkeit, so ist Atman mit Brahman 
identisch, Purusha ist das letzte unerschaffene absolute Sein, der Mensch 
ist der einzige Gott, er ist "MaB und Mitte", in seinem inneren Selbst und 
nur in ihm sind Himmel und Erde vereinigt (WILHELM). Bei solcher 
L5sung bedeutet das Abhangigkeitsgefiihl natiirlich nur die Abhangigkeit 
von unserem eigenen verborgenen Selbst. Man k5nnte sie auch mit FREUD 
als Abhangigkeit von unserem Uber-Ich, das als ein "Vater im Himmel" 
hypostasiert wird, interpretieren. Hier begegnet sich trotz aller Unter
schiede die indische und die chinesische Mystik mit der westeuropaischen 
Vergottung des Menschen. Und ein solches Zusammentreffen vermag eine 
besondere Anziehungskraft auf den modernen Menschen auszuiiben, der 
den Akt des naiven Glaubens nicht vollziehen kann, der yom Atheismus 
her eine neue Mystik sucht, und durch Indien und China, als neue Offen
barung, endlich entdeckt, daB es eine Religion ohne Gott gibt und daB 



326 Kulturwissenschaften. 

sein eigenes Selbst fiir ihn das hoehste Wunder und Geheimnis der Welt 
blldet, vielleieht das letzte und einzige 1 . 

Die Mystik der Selbstversenkung ist eine wahre Mystik, aber allein und 
fiir sieh keine ersehopfende Wahrheit. Mein Selbst ist nicht allein und 
kann nieht allein bleiben. In aller Selbstvertiefung begnugt es sich nicht 
mit sich seliJst, aueh nieht mit Seinesgleiehen in aller Liebe zu ihnen, - es 
muB und es will den Akt der letzten Transzendenz ausiiben, der Trans
zendenz zum Absoluten. In seiner eigenen Verabsolutierung gewinnt das 
Selbst niehts, sondern verliert alles. Dureh den metaphysisehen GroBen
wahn ist der Erzengel gefallen. In der Verabsolutierung meiner endliehen 
Erkenntnis werde ieh laeherlich. Das eben wurde in der sokratisehen 
Ironie gezeigt. Dureh die Selbstverabsolutierung verliere ieh das Selbst, 
denn ieh verliere die Selbstbesinnung, die Selbsterkenntnis. Denn die 
Selbstbesinnung sagt vor allem: Du bist nicht absolut. Das Erlebnis der 
transzendenten Abhangigkeit, das letzte und tiefste mystisehe Erlebnis, 
dad weder geleugnet noeh verfalseht werden. Es tritt uns iiberall entgegen 
auf der Hohe des Geistes: so wird die Kunst als Inspiration erlebt, die 
Wissenschaft als ,Entdeckung, die ethisehe Handlung als Ruf (Voeatio), die 
Religion als Offenbarung. Und immer und iiberall werden diese Erlebnisse 
als Rezeptionen, yom Hoheren kommend, empfunden. leh bin nieht ver
schlossen in meinem Selbst, ich transzendiere und entdecke das letzte 
Geheimnis des Absoluten, den Grund und den Ungrund, in welchem ich 
fundiert bin. lch bin, und ich bin selbst, aber ich bin nicht "von selbst" 
und nicht um meiner selbst willen. Das leuchtet auf schon in der letzten 
transzendenten Frage des "woher und wohin", des Anfangs und des Endes, 
die mir doch nicht verboten werden kann, wie auch die Transzendenz mir 
nicht verhindert werden kann. 

Das letzte Ergebnis der Selbstbesinnung ist das, daB ich mich zu tiefst 
nur im allerletzten Gegensatz zum Absoluten finde, dem ich in meiner 
hochsten Kraft und Wiirde "Du" sagen darf. Denn wenn es eine Monade 
ist, so bin ich auch eine Monade, wenn es Deus ist, so bin ich deus huma
natus (Cusanus), wenn es ein Selbst ist, so bin ich auch ein Selbst; und 
endlich, wenn es ein Geheimnis ist, eine Tiefe des Ungrundes, so bin ich 
auch ein Geheimnis und ein Ungrund. Mensch und Gott bllden eine 
Einheit der Gegensatze, aber keine ldentitat. Sie stehen in der Spannung 
des Streites und der Liebe gegeneinander. Darin liegt der Unterschied der 
christlich-europaischen Losung des Gott-Mensch-Problems von der indisch
chinesischen: bei dieser flieBen die Gegensatze zusammen, wie ein Tropfen 
Wasser mit dem Ozean, - bei jener sind sie vereinigt "unzertrennbar und 
doch nicht zusammenflieBend" (a&atetcw~ "al aov'I'xVrwi:;). Das Gott-Mensch
Problem ist aber fiir die Menschenseele zentral, also auch fiir jede Psychologie 
und Philosophie, eben darum, well die "anima naturaliter christiana", well 
es keine vollkommene Psyche gibt ohne den Eros des Absoluten. 

1 "GewiB, der liebe Gott im Himmel droben ist verschwunden. Er ist endgiiltig 
tot ... .Aber Gott stirbt nicht ... 1m Menschen ist die gottliche Kraft, die nene 
Welten schaffen kann, wenn sie sich auf sich selbst besinnt. Der Mensch ist hente 
berufen zum hochsten Reprasentanten der Gottheit". RICHARD WILHELM: Der 
Mensch und das Sein, S.49-50. Jena: Engen Diederichs. 
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Betrachtnngen fiber die Symbolik der Pyramiden. 
Von 

HANS H. BAUMANN. 

"Die Psyohologie ist zwar weit entfernt von dem Zustand 
der Vollkommenheit, wo sie sioh der gesohiohtliohen Charakte
ristik ala ein Organ anbieten konnte, ioh halte aber das Ziel nioht 
fUr unerreiohbar." 

HEINRICH WOLFFLIN in seiner Dissertation: Prolegomena zu 
einer Psyohologie der .Arohitektur. Miinohen 1886. 

Die groBen agyptischen Pyramiden sind jedermann aus Bildern oder 
durch einen Aufenthalt in Agypten bekannt. TIber dem westlichen Ufer 
des Nils bei Gizeh erheben sie sich auf einem Felsplateau am Rande der 
Wiiste als einfache geometrische Korper aus den Wellen des Sandes. Wie 
riesige Kristalle ragen sie in das Azurblau des Himmels. Je naher man 
kommt, um so gewaltiger wirken die Massen, urn so breiter dehnt sich 
die Basis aus. Steht man erst am FuBe der Cheopspyramide, so ent
schwinden die Flachen, die Kanten, die Spitze den Blicken iiberhaupt; 
alles flieht von der Erde hinweg in den Raum; jedes Gefiihl von Begrenzung 
ist aufgehoben. Wie ganz anders wirken hier die Linien und Dimensionen 
als beim Turm eines Domes. Man fiihlt nicht die dynamische Spannung, 
wie sie etwa im Hinaufstromen eines gotischen Bauwerkes zurn Aus
druck kommt. 

Wenn wir vor dem Kolner Dom oder der Kathedrale von Reims 
stehen, so erleben wir eine gewaltige Dynamik. Aber diese ist uns sinnlich 
faBbar gemacht durch Zasuren, welche die Gesamtausdehnung nach oben 
unterbrechen, sie dadurch zu menschlichen MaBen in Beziehung bringen 
und die Linien musikalisch aufsteigen lassen. Diese werden zudem von 
reichstem plastischem Leben eingefangen, ja sie begleiten lediglich den 
rhythmischen Aufbau, welcher durch die dem Menschen so vertrauten 
Formen der Architektur, der Pflanzen, Tiere und Gestalten der Legende 
gebildet wird. 

Nichts von diesen rhythmisierten, menschlichen Dimensionen tritt uns 
in der Pyramide entgegen. Ungebrochen in ihrer ungeheueren Ausdehnung 
fliehen Flachen und Kanten von uns weg in einer starken Neigung, die 
jedes Gegeniibertreten, jede Zwiesprache mit dem Bauwerk ausschlieBt l . 

Die Seitenflachen sind mehr zum Himmel als gegen den Beschauer gewendet, 
so daB der Eindruck der schweren Machtigkeit gegeniiber demjenigen des 
bestimmten, gewollten Abwendens von der Erde verschwindet. Die 
Pyramide steht in einem Gegensatz zur Erde, zur Natur, zu unserem 

1 Jede Kante der Cheopspyramide ist 220 m lang. Diese selbst ist 146 m hoch. 
Der Turm des Domes in Koln ist 160 m, derjenige der Kathedrale von Rouen 150 m, 
die Kuppel von St. Peter in Rom 143 m hoch. 
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organischen Empfinden, wie wir es sonst bei keinem Bauwerk der Erde 
erleben. "Das starkste Gefiihl ist dasjenige einer Rivalitat mit der Natur. 
Zu anderen Zeiten wurden Gebaude entweder vor einen Hintergrund von 
Hiigeln gestellt, um sie in eine natiirliche Szenerie einzusetzen; oder sie 
kronten eine natiirliche Anhohe. Aber die Agypter wahlten eine Kette von 
kahlen Hiigeln, iiber 35 m hoch tiber dem Nil, welche sie zu einem bloBen 
Sockel umformten fiir die Pyramiden, die mehr als die vierfache Hohe 
haben als die natiirlichen Terrassen, auf denen sie stehen; diese sind nur 
eine Plattform fiir das Werk der Menschen 1." - "Von einer gewachsenen 
Einheit zwischen dem agyptischen Boden und den riesigen Steinmonu
menten kann keine Rede sein. Es ist vielmehr die Kraft des absoluten 
Gegensatzes, die hier den Eindruck bestimmt. Nicht eine natiirliche geo
logische Logik hat diese Steinriesen an ihren Platz gesetzt, sondern ein 
bewuBter Kunstwille, der ohne landschaftliche Sinnlichkeit einem ab
strakten Gebote folgt 2. " 

AIle diese Eindriicke erhalten wir auch noch bei dem heutigen Zustande 
der Pyramiden. Man muB sie aber in der Phantasie noch erganzen zu dem 
Bilde, das sie nach ihrer Erbauung boten. 

Damals hatten sie eine ganz glatte Oberflache, die aus harten, verschie
denfarbigen Steinen auBerst sorgfaltig zusammengefiigt und glanzend 
poliert war. Der auBere Mantel war wahrscheinlich ebenso sorgsam bear
beitet, wie die Grabkammern und Galerien im Innern der Cheopspyramide, 
deren Steinblocke derart vollkommen zusammengefiigt sind, daB man auch 
heute noch kein Papier in die Fugen einstoBen kann. Deshalb miissen die 
riesigen Dreieckflachen, jede 22500 qm groB, fast wie ungeheuere Spiegel 
gewirkt haben. Noch heute funkelt die im urspriinglichen Zustand erhaltene 
Spitze der Chefrenpyramide im Sonnenschein, obwohl sie natiirlich die 
glanzende Politur verloren hat 3. An allen anderen Teilen der Pyramiden 
ist heute die Wirkung der Oberflachen durch die riesigen, teilweise zer
storten Stufen, die gebrochenen Spitzen, die Scharten der Kanten ganz 
gegen das Steinige, Zyklopische hin verschoben. 

Wenn man sich aber vorstellt, wie durch die spiegelglatte Oberflache, 
die Scharfe der Kanten und der Spitze 4, der Charakter des Stofflichen 

1 W. FLINDERS PETRIE: History of Egypt., p. 66. London 1905. 
2 WILH. WORRINGER: Agyptische Kunst, S.47. Miinchen 1927. 
3 Mit Bestimmtheit kann man heute auf eine Ummantelung der Pyramiden 

aus polierten Steinen schlieBen. Am FuBe derselben hat man Bruchstiicke davon 
aus dem Sande gegraben. HERODOT, DIODOR und andere erwahnen den Glanz der 
Oberflache. PHILON von Byzanz sagt in seinem Buch: Die sieben Weltwunder, 
daB "Steine von verschiedener Farbe und hohem Glanz sehr sorgfaItig ausgelesen 
wurden. . . .. das ganze Werk ist so genau gearbeitet und so gut poliert, daB der 
ganze Mantel nur einen einzigen Block zu bilden scheint, infolge der natiirlichen 
Kohasion der Steine". (Neben anderen Zitaten erwahnt bei GEORGE PERROT und 
CHARLES CHIPPIEZ, Histoire de l'Art dans l'Antiquite. 1. Egypte, p. 230£., 245f. 
Paris 1882 ....... ) Der Glanz des Mantels wurde mit groBem Aufwand von Arbeit 
standig erhalten und erneuert. Dariiber hat man AufschluB durch aufgefundene 
Rechnungen der Bauverwalter iiber den Unterhalt der Pyramiden und Tempel. 
M. A. MORET, Rois et Dieux d'Egypte. Paris: Colin. 

4 Die Spitzen der Pyramiden bestanden wahrscheinlich jeweils aus einem be· 
sonders harten, hochpolierten Stein. Man fand solche; den schonsten an der Bau. 
stelle der Pyramide Amenenhets III bei Dashur am Moerisee; heute im Museum 
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urspriinglich ganz nnterdriickt worden ist, so muB gegeniiber dem Eindruck 
der materiellen Massigkeit derjenige des Unstofflichen, Abstrakten und 
daher Unzuganglichen, Unirdischen iiberwaltigend gewesen sein. 

Dazu kam nun noch die optische Wirkung der Oberflachenspiegelung: 
in den Seitenflachen wurde ein groBer Teil der Sternbilder so gespiegelt, 
daB sie yom Erdboden aus darin sichtbar waren. Das strahlende Schau
spiel des agyptischen Sternenhimmels wiederholte sich umgekehrt noch 
einmal in den Spiegelflachen der Pyramiden. Wie riesige Flammen miissen 
sie aber aufgelodert haben beim Aufgehen der Sonne. Je hoher diese stieg, 
um so groBer wurden die Lichtkegel, die wie leuchtende Riesenzeiger iiber 
das Land wanderten. Diese Lichtzeichen haben zu gewissen Stunden wohl 
bis zum Horizont gestrahlt. Mit den Jahreszeiten veranderten sich diese 
Erscheinungen; immer aber waren sie wohl machtvoll genug, um auf 
weitestem Umkreis das tagliche Steigen und Sinken der Sonne, wie auch 
die Veranderungen des Sonnenstandes im J ahreslauf hochst eindrucksvoll 
zu spiegeln 1. 

Von dieser glanzenden, sich weithin auswirkenden Erscheinung der 
Pyramide wissen wir einzig, daB sie das Grab eines Pharao war. 1m 
Innern finden sich nur die Grabkammern mit ihrem Zugange. Bei der 
Cheopspyramide sind aIle inneren Wande mit der groBten Vollkommenheit 
geglattet, ganz ohne Inschriften oder Skulpturen. Mit riesigen Fallblocken 
aus hartestem Granit wurden die Korridore nach der Beisetzung des Pharao 
ffir immer geschlossen 2. 

Uber die Geheimnisse der Cheopspyramide in mathematischer, astro
nomischer und astrologischer Hinsicht sind schon unzahlige Biicher 
geschrieben worden. Die geometrischen Deutungen ihrer Dimensionen und 
Proportionen, in denen die Agypter reiches Wissen ffir aIle Zeiten fest
gelegt haben sollen, haben in der archaologischen Begeisterung der 
letzten Jahrhunderte den engen Kreis, der durch die wenigen sicheren 
Angaben gezogen ist, weit iiberschritten. Das Ratsel der Pyramide wurde 
dadurch nicht gelost. Sie bleibt ein Geheimnis, und nichts gibt uns einen 
Schliissel zu dem tieferen Sinn, der sich in ihrer ungeheueren GroBe und 
ihrer einzigartigen Form zu verbergen scheint. 

Ein Vergleich mit anderen Pyramiden hebt die Einzigartigkeit, das 
Geheimnisvolle der agyptischen Pyramiden nur um so starker hervor. 
Diese sind nicht die einzigen und auch nicht die groBten auf der Erde. In 
China gibt es Pyramiden, deren groBte diejenige des Cheops wesentlich 

von Kairo. (HCH. SCHAFER: Z. agypt. Sprache u. Altertumsforsch. 41, 84f. -
J. H. BREADSTED: Geschichte Agyptens, S. 176f. Berlin 1911.) Erwahnt sei auch, 
daB die Pyramiden an der Spitze der Obelisken, als Sitz eines gottlichen Wesens 
gedacht, mit glanzendem Metall beschlagen waren. 

1 Diese Spiegelung ist noch nie untersucht worden; es ware eine sehr interessante 
Arbeit, mit einem Modell einer glanzenden Pyramide den Lichteffekt der verschiedenen 
Positionen der Sonne zu rekonstruieren. 

2 LUDWIG BORCHARDT: Einiges zur dritten Bauperiode der Pyramiden von 
Giseh. Berlin 1930. 
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iibertrifftl. Auch in Mexiko bestehen groBe Pyramidenanlagen fiir religiose 
Kulte, die'man ala eigentliche Pyramidenstadte bezeichnet. Die groBten 
dieser Pyramiden erreichen an Hohe und Masse ungefahr zwei Drittel 
der groBten der agyptischen; sie haben wie diese glatte Seitenflachen2• 

Von ganz anderer Art sind die sog. Stufenpyramiden, die nicht glatte 
Seitenflachen haben, sondern aus einzelnen Stockwerken terrassenformig 
aufgebaut sind. Man findet sie heute noch in Agypten und in Mexiko. 
In Mesopotamien und in Syrien gibt es Spuren von groBartigen Stufen
pyramiden; der Turm von Babel wird an Hand von Darstellungen auf 
Inschriften als eine solche rekonstruiert, ebenso die hangenden Garten der 
Semiramis 3. Stufenpyramiden sind ferner in Indien zu eigentlichen 
Tempeln von hochstem Reichtum aufgebaut, wie z. B. derjenige des Boro
budur in Java 4. 

Aber gerade die groBten der Pyramiden, diejenigen in Agypten und 
in China, wurden nicht als Tempel gebaut, sondern nur als Graber der 
Pharaonen und Kaiser. In beiden Landern haben sie sich aus kleinen Grab
hiigeln, den sog. Tumuli, entwickelt. In Agypten nennt man sie in ihrer 
spateren Form Mastabas; es sind rechteckige, oben £lache Grabbauten, die 
man nach kleinen Anfangen im Laufe der Zeit immer groBer baute, so daB 
Stufenpyramiden von ansehnlichen Dimensionen entstanden. Diejenige 
von Sakkara erreicht mit fiinf Stockwerken eine Hohe von 60 m. Von 
Konig Zoser der III. Dynastie erbaut, ist sie die letzte der groBen agypti
schen Stufenpyramiden; der erste Pharao der IV. Dynastie, Cheops, 
baute etwa 2800 vor Christus die erste und groBte der Pyramiden von 
Gizeh. 

In China haben sich die Pyramiden, vor allem in ihrer auBeren Erschei
nung, ganz anders entwickelt. Die chinesischen Grabhiigel waren ur
spriinglich runde Kuppeln, ahnlich den bekannten etruskischen Tumuli. 
Eigentliche Pyramiden baute man ungefahr 500 Jahre spater als in 
Agypten, etwa 2300 V. Chr. Es entstanden zahlreiche quadratische, ziem
lich £lache, geknickte Grabpyramiden, Z. B. eine in Pingyang von 47 m Hohe; 
diejenigen der Han-Kaiser sind aIle ungefahr 40 m hoch. 

Das groBte Grab Chinas und wahrscheinlich auch der ganzen Welt 
ist dasjenige des Kaisers Tsin Schi Hoang Di (246-210 V. Chr.) des 
Erbauers der chinesischen Mauer. Es liegt am FuBe des Li-Berges in 
der Provllz Schensi und ist eine £lache geknickte Pyramide, die mit 
160 m Hohe die Cheopspyramide um 15 m iibertrifft. Da auch die Basis 
bedeutend breiter ist, hat sie mindestens den doppelten kubischen Inhalt 
der Cheopspyramide. 

Trotz diesen fiir ein Menschenwerk ungeheuren AusmaBen tritt sie, 
obwohl die ganze Ebene beherrschend, doch nicht so auffallend in Er-

1 V. SEGALEN, GILB. DE VOISINS et .J. LARTIQUE: Mission archeologique en 
Chine. Paris 1923. F. G. EDE: Kaisergraber der Tsing-Dynastie in China, S. 4f. 
Berlin-NeukOlln 1930. 

2 WALTER LEEMANN: Aus den Pyramidenstadten in Alt-Mexiko. Berlin 1934. 
3 THEODOR DOMBART: Zikkurrat und Pyramide. Miinchen 1915 u. a. 
4 KARL WITH: .Java. Folkwang 1920. - F . .J. SCHELTEMA: Monumental .Java. 

London 1912. 
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scheinung wie die, agyptischen Pyramiden, weil sie mit Baumen bepflanzt 
und so einem bewaldeten Hiigel ahnlich gemacht wurde. Noch heute ist 
namlich in China bei der Anlage eines Grabes, sei dieses groB oder klein, 
die Einordnung in die landschaftliche Umgebung, in die Natur, das 
Wichtigste. Es gibt dafiir sogar einen besonderen Ausdruck: "Fengschui", 
d. h. Wind und Wasser. Er bedeutet die geomantisch giinstigste Lage des 
Grabes in dessen natiirlicher Umgebung. Die Geomantie ist in China noch 
heute eine von Fachleuten ausgeubte Wissenschaft. Das Fengschui ist 
natiirlich besonders bei den Kaisergrabern sorgfaltig beachtet worden. 
Bevorzugt wurde immer die Lage am sudlichen FuBe eines Berghanges 
mit vielen Wasserlaufen. 

Die Grabkammer des Tsin Schi Hoang liegt unter dem Wasserspiegel 
dreier Quellen; sie war urspriinglich mit einer dichten Verkleidung aus 
Bronze versehen. Die riesige Pyramide, die dariiber erbaut worden ist, 
schmiegt sich an den Hang des Berges; die Bepflanzung mit Baumen 
laBt sie als einen vorgeschobenen dominierenden Hugel erscheinen. Sonne 
und Wind fangen sich in ihren Baumen, Quellen flie13en aus ihrem Fu13e: sie 
ist ein Teil der N atur geworden. 

So unterscheidet sich die au13ere Erscheinung der chinesischen Grab
pyramide ganz wesentlich von einer agyptischen. Eine wichtige Uberein
stimmung liegt dagegen darin, daB sie, im Gegensatz zu den Stufenpyramiden 
von Mesopotamien und Indien 1, wie schon gesagt' ausschlie13lich als Graber 
dienten, denn in ihrem Innern gab es keine Tempel oder Opferraume, 
noch fanden sich an ihrem A.ul3ern Spuren von Altaren oder Darstellungen 
von Gottern. Dagegen standen gro13e Totentempel seitlich der Pyra
miden, wie z. B. der groBe Tempel des Ohefren ostlich seiner Pyramide. 
Auch Tsin Schi Hoang hatte einen groBen Totentempel sudlich neben der 
Pyramide. Diese Tempelanlagen weisen in beiden Landern erstaunlich 
ubereinstimmende Anordnungen auf 2. 

Auch in Mexiko hat man bis heute keine Spuren von Kultbildern 
gefunden, von denen man annehmen konnte, daB sie in oder auf den 
Pyramiden aufgestellt gewesen waren; dagegen stieB man auch hier auf 
Reste von eigentlichen Tempeln neben den Pyramiden. Auch hier fiihrten, 
wie in Agypten und in China, von den nahen Flussen heilige Wege zu den 
Tempelbezirken, in deren Mitte gro13e Platze lagen fiir nachtliche sakrale 
Ballspiele, bei denen die fliegenden Balle Himmelskorper symbolisierten. 
Die zahlreichen Pyramiden lagen meistens am Ende oder seitlich der 
PH1tze als Teile der oft sehr breiten Umfassungswalle der ganzen Tempel
bezirke. Sie waren, wie man aus den Uberlieferungen schlie13t, bestimmten 

1 DOMBART: Zikkurrat und Pyramide. Bei Samarra ist ein sehr schoner, 50 m 
hoher sumerisch·babylonischer Gebetsturm erhalten, bei dem sich die Aufstiegrampe 
schraubenzieherartig um den Kern emporwindet; an demselben sind Spuren friilierer 
bildlicher Darstellungen zu sehen. Diese Anordnung entspricht also etwa der via 
dolorosa. F. v. SARRE u. a.: Ausgrabungen von Samarra. Berlin 1923. 

2 Die Totentempel beider Lander bestanden: aus dem heiligen Weg, einem 
reichen Torbau, dann aus dem Hauptraum oder Hof mit Altaren. Dahinter kamen 
Raume oder einzelne Gebaude fiir Geschenke. In China hieBen diese "Stadt der 
Kostbarkeiten". Dann erst stand man am FuBe der Pyramiden. 
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Gottheiten geweiht, zum Beispiel die groBe Mondpyramide in Teotihuacan 
dem Gotte Quetzalcoatl. 

Nun erhebt sich die Frage: Was ist der tiefere Sinn der riesigen Grab
pyramiden von Agypten und China ~ Mit der bekannten ~nnahme, daB 
sie Ausdruck der politischen Macht, eineruns unvorstellbaren Ubersteigerung 
des Absolutismus der Herrscher seien, lieBe sich ihre GroBe vielleicht 
erklaren. Dem steht aber ihre auBerordentliche Einfachheit und Schlicht
heit entgegen. An der Cheopspyramide sollen nach iibereinstimmenden 
Berichten von HERODOT und DIODOR wahrend 30 Jahren dauernd 100000 
Menschen gearbeitet haben1 ; die Ausgaben fiir den Unterhalt ihrer Politur 
waren auBerordentlich groB. Warum sind aus solchen Anstrengungen keine 
Palaste fiir die Lebenden oder zum mindesten reichere, differenziertere 
Bauwerke hervorgegangen, sondern nur der reine glatte, spiegelnde 
Kristall, und in China nur der groBe bewaldete Hiigel ~ 

Fiir die symbolische Bedeutung der agyptischen Pyramiden lassen sich 
aber Schliisse ziehen aus drei Gebieten der Agyptologie: aus einzelnen 
Hieroglyphen, aus den Votivpyramiden 2, und aus den sog. Pyramiden
texten. 

In den Hieroglyphen bezeichnet das Wort "Belbel" die Obelisken und 
Votivpyramiden. Das Verbum dieses W ortstammes bedeutete urspriinglich 
hinauswerfen, auswerfen nach allen Seiten; schieBen (d. h. Lanzen und 
Pfeile), sodann hinblicken oder heraustreten. In den Hieroglyphen ist 
das Wort determiniert durch die Sonnenscheibe mit drei Strahlen, die aus 
kleinen Dreiecken zusammengesetzt sind. Dieses Bild geht zuriick auf 
die Vorstellung des Lichtwerfens; daher bedeutet das Zeichen fiir Belbel, 
vom Bild des Obelisken oder der Pyramide begleitet, im altesten Sinne des 
Wortes einen Lichtquell. Die erwahnte Darstellungsart der Sonnenstrahlen 
findet man auf vielen Reliefs und Schriftrollen. Damit findet die An
nahme, daB die Pyramide als Sonnenspiegel, als Lichtquell eine groBe 
symbolische Bedeutung hatte, eine Bestatigung 3. 

Die Votivpyramiden zeigen meistens auf allen vier Seiten skulpturale 
Darstellungen des Sonnengottes in seinen Formen als Ra am Morgen, 
als Horus am Mittag, als Atum am Abend, sowie den schwarzen Skarabaus 
als Mitternachtssonne. Die sehr schon erhaltene Spitze der Pyramide des 
Amenemhet III. bei Dashur am Moerisee weist mit ihrer Inschrift und der 
glanzenden Politur auf die Lichtsymbolik hin 4. Die kleinen Pyramiden 

1 Die Granite und andere harte Steine fUr den Pyramiden. und Tempelbau 
muBten yom Sinai oder Oberagypten auf Schiffen oder FlOfien herbeigeschafft 
werden. 

2 Es sind etwa 0,30--1,20 m hohe Pyramiden mit Inschriften oder Skulpturen, 
die anstatt der Grabstelen auf den Grabern reicher Beamter aufgestellt wurden; 
in grofierer Zahl im Louvre usw. 

3 H. BRUG8CH: Religion und Mythologie der altenAgypter, S. 235. Leipzig 1891. 
4 Dielnschrift lautet: "Amenemhet schaut die Schonheit der Sonne ... Geoffnet 

ist das Angesicht Konig Amenemhets. Er schaut den Herrn des Horizontes, wie 
er den Himmel durchfiihrt ... Hoher ist die Seele des Konigs Amenemhet als die 
Hohe des Orion, und sie vereinigt sich mit ihm in der Unterwelt." Z. iigypt. Sprache 
41, 84£. 
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auf den SpitzeU' der Obelisken waren meistens mit glanzendem Metall 
iiberzogen. Im Sonnenheiligtum des Konigs Niuserre bei Abusir stand 
in der Mitte eine Art von Pyramide. 

Die wichtigsten Hinweise fiir die symbolische Bedeutung der Pyra
miden geben uns jedoch die sogenannten Pyramidentexte, die man an den 
Wanden und Decken der Grabkammern einiger spater gebauter Pyramiden 
der V. und VI. Dynastie gefunden hat. Ihr Hauptinhalt sind Spriiche und 
rituelle Anrufe an die Seelen der verstorbenen Pharaonen bei ihrem Auf
stieg zum Himmel, zum Sonnengott Osiris. Denn als dessen Nachfolger 
wird die Seele jedes verstorbenen Pharao nach ihrer Wanderung durch 
die Nachtwelt selbst zum neuen Osiris. 

Wir miissen bei diesen Texten immer die auBergewohnliche Funktion 
des Pharao im hierarchischen Aufbau der Agypter vor Augen behalten. 
Der Pharao, an der Spitze der Hierarchie, war nicht nur als Mensch ab
soluter Herrscher, sondern zugleich eine gottliche Gestalt; in den Vor
stellungen wurde sein Ka, seine Seele, zum neuen Osiris. Die Pharaonen 
fiihrten deshalb als Nachfolger, d. h. als geistige Sohne des Osiris im Leben 
den Beinamen seines Sohnes "Horus". Der Sage nach wurden sie von 
dem hochsten Sonnengott Ra selbst gezeugt. Ich zitiere einige Anrufe 
an die Seele des Pharao aus den Pyramidentexten: "Oh, Re-Atum1 , dieser 
NN2 kommt zu Dir, ein unverganglicher Lichtgeist, der Herr der vier Him
melsstiitzen. Dein Sohn kommt zu Dir" ... "Oh NN, Du bist weg
gegangen, damit Du ein Lichtgeist wirst, und damit Du machtig wirst als 
wie ein Gott, Du Stellvertreter des Osiris I" ... "Steige doch zu Deiner 
Mutter Nut 3 empor, damit sie Dir den Weg weise ... zu dem Orte, an dem 
Ra sich aufhalt. Er faBt Deine Hand, damit er Dich auf den Thron 
des Osiris setze 4. " 

Derjenige Spruch aber, der fiir unsere Betrachtungen wohl am inter
essantesten ist, lautet: "Oh Horus, ein Osiris ist dieser NN; ein Osiris ist 
dieses Bauwerk, ein 08iri8 i8t die8e Pyramide 5." Hier wird also Osiris direkt 
mit der Pyramide, dem Grabe des Pharao, identifiziert - ein Hinweis auf 
ihre symbolische Bedeutung. 

Bekanntlich zeigen fast aIle religiosen Texte und Inschriften, die in 
Agypten gefunden wurden, daB die Auferstehung der Seele nach dem Tode 
die zentrale Idee der agyptischen Mythologie und Religion war6. Zur Zeit 
der friihen Dynastien der Pyramidenerbauer war es aber nur die Seele des 
Pharao, die auferstand. Er allein gelangte nach der Vorstellung des ganzen 
Volkes als dessen Vertreter in den HimmeL Darum war, so reich auch die 

1 Die Form des Sonnengottes Ra am Abend. Seine verschiedenen Formen, die 
schon auf S. 332 erwahnt sind, wurden in lokalen Kulten gesondert verehrt. 

2 D. h. der tote Pharao. 
3 Die Himmelsgottin. 
4 Aus dem Pyramidentext des MERNERE. Siehe auch GUNTHER ROEDER: 

Urkunden zur Religion der alten Agypter, S. 194f. Jena 1915. 
5 C. WILKE: Z. agypt. Sprache 70, 71. 
6 Die bekannten agyptischen Totenbiicher enthalten Spriiche und Namen, 

deren Kenntnis die Seele des Toren bei seiner Wanderung im Jenseits ausweisen 
mu13te gegeniiber den 42 Totenrichtern, vor denen er die sogenannten negativen 
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Tempel un¢!. wahrscheinlich auch die Palii.ste gewesen sein mochten, doch 
die groBte Anstrengung auf die Ausgestaltung der Konigsgraber konzen
triert. 

Diese Erscheinung moge durch einen kurzen Riickblick iiber die Ent
wicklung der Grabhiigel und deren Bedeutung fiir den prahistorischen 
Menschen und auch fUr spatere Epochen erklart werden. Tumuli findet 
man auf der ganzen Welt. Urspriinglich dienten sie teilweise zum Schutze 
der Leichen gegen wilde Tiere und vor allem gegen Feinde, weil denselben 
sonst mit dem Korper der Verstorbenen auch deren Kraft, ihr "Mana", 
in die Hande gefallen ware. Der uralte Glaube an das Weiterleben der 
Seele nach dem Tode war fast iiberall mit der Vorstellung verbunden, 
daB dazu das Erhalten des Korpers und dessen Ernahrung notwendig sei. 
Aus diesem Glauben ging in Agypten die Kunst der Einbalsamierung der 
Leichen hervor. 

Besonders wichtig waren die Graber solcher Manner, die fiir ihre 
Stamme durch ihre Stellung oder ihre Taten Bedeutung hatten. Auf 
jenen Kulturstufen lebte und erlebte der Einzelmensch nicht als Individuum 
mit personlichem BewuBtsein, sondern als Teil des Volksganzen und dessen 
kollektiver Seele. Diese war verkorpert in den Hauptlingen und Medizin
mannern, oder spater in den Priestern und Konigen. Starben diese, so 
muBten ihre Seelen und ihr Mana noch dringender als diejenigen gewohn
licher Menschen ihrem Stamme erhalten bleiben, wozu ein moglichst groBer 
und dauerhafter Grabhiigel notwendig war. Daher sind solche so zahlreich 
seit uralten Zeiten her noch heute intakt. 

Auffallend ist auch die Tatsache, daB sich die urspriinglich runde Form 
des Grabhiigels bis zu seiner letzten Entwicklung in den typischen Zentral
bauten erhalten hat. Ich nenne nur die groBten und be,kanntesten: Die 
Grabeskirche in Jerusalem im GrundriB 1 ; die Engelsburg in Rom, ur
spriinglich das Mausoleum Hadrians; das Grabmal des Theodorich in 
Ravenna; das Pantheon in Paris usw. 

In wenigen der hoheren Kulturen ist der Herrscher so eindeutig Spitze 
und daher Verkorperung der gesamten Volksseele und so voll gottlicher 
Kraft gedacht worden, wie in Agypten der Pharao als Sohn des Sonnen
gottes Ra, und in China der Kaiser als Sohn des Himmels. Aus dieser 
psychologischen Situation entwickelten sich als entsprechende Symbole 
ihre Grabpyramiden, deren gewaltige GroBe und Macht der Erscheinung 
sonst unerklarlich waren. Sie sind deshalb nicht nur Grabmonumente, 
sondern Symbole fiir die Seele des ganzen Volkes, seines inneren Lebens, 
der Gesamtheit seiner psychischen Existenz. 

Bekenntnisse ablegte, sowie gegenuber Osiris; ja sogar die geheimen Namen der 
Flugel, Laibungen, der Schwelle des Eingangstores zum Himmel mu1.lte er wissen. 
AuBerdem enthalten die Totenbucher noch Riten, welche die Nachkommen zum Heil 
der Seele vollziehen sollen. Vollstandigste Ausgabe mit Kommentaren: E. A. WALLIS 
BUDGE: Book of the Dead. London 1934. - Books on Egypt and Chaldaea; Egyptian 
Ideas of Future Life. London 1908. 

1 Die einfache Grundform ist bei der heutigen Ausstattung der Kirche schwer 
zu erkennen. ' 
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Damit ist aber·noch nicht erklart, warum schon in den ersten Epochen 
Agyptens aus dem Grabhiigel die Idealform der Pyramide, auf Grund eines 
abstrakten, geometrischen Gestaltungsprinzipes, entstanden ist. Alles, was 
hinter dem Phanomen der Pyramide steht, der symbolische Sinn ihrer 
besonderen Form scheint fiir uns unerkennbar und verdichtet sich hochstens 
zu einer mystischen Stimmung. Liegt den Pyramiden eine analoge bedeu
tende Idee zugrunde, wie das Kreuz Christi den Kathedralen, oder wie 
die Vorstellung Allahs als Lichtraum dem leeren lichtdurchfluteten Innen
hof der Moscheen zugrunde liegt 1 Diese Frage bildet den Ausgangs
punkt meiner Untersuchung. 

* 
Diese psychologischen Betrachtungen iiber die Pyramiden sind nicht 

von einem Kunsthistoriker, Agyptologen oder Sinologen geschrieben, 
sondern von einem Architekten, den auBer den formalen Elementen eines 
Bauwerkes ebensosehr dessen Grundstimmung anzieht, das Ratsel des 
Geistes, der aus einer groBen Ordnung zu uns spricht, in welcher alles aus
gedriickt ist. Aus der bildhaften Vollstandigkeit, in welcher aIle Einzel
teile zusammengefaBt sind, entspringt der erhabene, geheimnisvoll packende 
Eindruck. Wir fiihlen mit, ahnen mit, erleben eine besondere Stimmung, 
aber wir konnen dariiber nichts Erklarendes sagen. 

HEINRICH WOLFFLIN beginnt seine Dissertation mit den Worten: "Den 
Gegenstand der vorliegenden Betrachtung bildet die Frage, die mir immer 
als eine iiberaus merkwiirdige erschien: Wie ist es moglich, daB architek
tonische Formen Ausdruck eines Seelischen, einer Stimmung sein konnen 1" 

Mit diesen Worten deckt WOLFFLIN das Hauptproblem einer psycholo
gischen Kunstbetrachtung auf. Es ist immer diese "Stimmung", die uns 
ergreift und als das Wesentliche am Kunsterlebnis erscheint. Sie wird 
immer wieder erlebt nicht nur vom Laien, sondern auch vom Kenner und 
vom Kunsthistorikerl. Dieser muB sich sogar oft von ihr fiihren lassen, 
urn sich voll in seinen Gegenstand einzufiihlen und ihn dadurch tiefer zu 
erfassen. Der Zusammenhang zwischen der auBeren stofflichen Form und 
dem Stimmungshintergrund erschlieBt sich als Einheit einzig dem totalen 
Erlebnis des Kunstwerkes und ist nie verstandesmaBig herzustellen. 

Uber diese zwei Komponenten im Kunsterlebnis schreibt ABY W AR
BURG in bezug auf die Kunstwissenschaft: "Die Kunstgeschichte wird 
durch unzahlige allgemeine Entwicklungskategorien bisher daran gehindert, 
ihr Material der allerdings noch ungeschriebenen historischen Psychologie 
des menschlichen .A usdrucks zur Verfiigung zu stellen. Unsere junge 
Disziplin versperrt sich durch allzu materialistische oder allzu mystische 
Grundstimmung den weltgeschichtlichen Rundblick 2." Die materialistische 
Grundstimmung der Kunstwissenschaft sieht ABY W ARBURG im bloBen 

1 Besonders in vielen fUr ein weiteres Publikum bestimmten Kunstbiiohern 
findet man oft eine sehr sohone, neu gesohaffene Ausdruoksweise, welohe ein 
vertieftes Einfiihlen in die Kunstwerke zeigt und sioherlioh auoh auf die Kunst. 
wissensohaft zurfiokgewirkt hat. 

2 ABY WARBURG: Gesammelte Sohriften, I, S.478. Hauptproblem der Publi
kationen der Bibliothek W ARBURG ist die Untersuohung fiber das Wiederaufleben 
antiker und arohaisoher Vorstellungen im europiiischen Geistesleben aller Jahr. 
hunderte. Leipzig: J. B. Teubner. 
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Herausarb~iten und Darstellen der zeitlichen und territorialen Entwick
lungsstrome, aus deren gegenseitiger Beeinflussung die Mannigfaltigkeit 
der Kunstwerke und Kunststile hervorgegangen istl. Mit der mystischen 
Grundstimmung dagegen meint er das Einfiihlen in jene unerklarlichen 
seelischen Hintergriinde, vor denen die Kunstwerke wie groBe Schrift
zeichen stehen. 

So scheinen auch die Pyramiden als Riesenzeichen unerklarlicher 
seelischer Krafte von den Menschen emporgetiirmt zu sein. An ganz ver
schiedenen Orten der Welt wuchsen sie als iibereinstimmende symbolische 
Formen empor, die man nicht mehr aus einer Grundstimmung heraus 
kunsthistorisch ableiten kann, sondern welche offenbar mit Urformen des 
menschlichen Ausdruckes zusammenhangen. "Besteht hier nicht eine 
andere Gleichung als die selbstverstandliche zwischen verschiedenen Zeug
nissen eines monumentalen ABC der Baukunst 1 Gibt es nicht einfach 
Urkategorien der baulichen Logik, deren AuBerungen an den verschie
densten Orten stehen konnen, ohne daB eine historische Zusammenhang
beziehung zur Erklarung notig ist 2. " 

In den Pyramiden tritt uns eine solche Urkategorie der Monumental
baukunst entgegen. Denn Klima und Landschaft sind da, wo die Pyramiden 
stehen - in Nordchina, Java, Agypten und Mexiko - so verschieden 
als nur moglich, so daB man unter keinen Umstanden sagen kann, daB 
gleiche auBere Faktoren zu gleichen Bauformen gefiihrt hatten. Nicht eine 
auBere, sondern eine tie£liegende psychische Notwendigkeit scheint die 
Menschen zu dieser Urkategorie monumentalen Ausdruckes getrieben zu 
haben. 

"Es wird immer eine der denkwiirdigsten Tatsachen der Baugeschichte 
bleiben, daB diese groBte technische Leistung, die an ihrem Anfang steht, 
ihre Kraft nicht aus einem Nutzbaugedanken nahm, sondern ausschlieBlich 
unter dem Antrieb eines ide ellen Baugedankens stand. Und zwar erfolgte 
dieser Durchbruch durch die intimen Nutzbaugewohnheiten in ein ganz 
iibergangloses Jenseits auBerster Monumentalitat durch die Kraft eines 
Vorstellungskomplexes, dessen Linien im Totenkult zentrieren", sagt WOR
RINGER iiber die agyptischen Pyramiden 3. 

Wir haben gesehen, wie in Agypten der Totenkult schon auf Vorstel
lungskomplexe hinweist, die tief in der Gesamtpsyche verwurzelt sind. Dies 
gilt natiirlich ebenso fUr die Kulte in China, Java und Mexiko, die mit 
dem Pyramidenbau zusammenhangen. Wir haben also die iiberein
stimmenden seelischen Bediirfnisse, das Gemeinsame in den Vortellungs
komplexen zu suchen, die in jenen Landern zu ihm gefiihrt haben. 

1 Wie groB die Schwierigkeiten sind, das Entstehen eines Stiles ausschlieBlich 
aus den EinfluBlinien, ohne die zusammenfassende Kraft der seelischen HaItung 
eines Volkes, beschreiben zu wollen, moge folgender Satz aus einem breit angelegten 
Werk liber die Kunst des Islam zeigen: "Die semitisierte, d. h. entindividualisierte, 
auf Helldunkelwirkung reduzierte, und die selbst schon durch ostliche Elemente 
bereicherte hellenistische Ornamentik verb and sich mit der zentralasiatischen 
(durch Alexander den GroBen schon hellenisiert) und mit der indischen zur Orna· 
mentik des Islam." H. DIEz: Die Kunst des Islam. In: Handbuch der Kunst· 
wissenschaft. Berlin 1922. 

2 WORRINGER: Agyptische Kunst, S.47. 
3 Agyptische Kunst, S. 49. 
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Wenn wir uns.aber den gesuchten Urvorstellungen auf dem Wege der 
Mythen und Religionen nahern wollen, so scheint das Problem erst recht in 
dunkle Hintergriinde zuriickzuweichen, denn in den vier erwahnten Landern 
sind Mythen und Religionen grundverschieden 1, so daB wir also auf deren 
tiefste Wurzeln zuriickgreifen miissen. 

Die Annaherung an jene Urvorstellungen ist nun durch die Psychologie 
von C. G. JUNG, und vor allem durch seine Idee des kollektiven Unbe
wuBten und dessen Archetypen wesentlich erleichtert worden 2. Er schreibt 
dariiber: "Diese unbewuBte Psyche, die aller Menschheit gemeinsam ist, 
besteht nicht etwa aus bewuBtseinsfahigen Inhalten, sondern aus latenten 
Dispositionen zu gewissen identischen Reaktionen . .. Es handelt sich, 
rein psychologisch genommen, urn gemeinsame Instinkte des Vorstellens 
und Handelns . . . Alles bewuBte Vorstellen und Handeln hat sich iiber die 
unbewuBten Vorbilder entwickelt und hangt mit ihnen stetig zusammen." 3 

Die unbewuBten psychischen Lebensgesetze, die ebenso wirklich sind 
wie die biologischen GesetzmaBigkeiten, erscheinen der primitiven Men
talitat durch die gemeinsame Art des Vorstellens in den archetypischen 
Bildern, den «representations collectives»4. Die psychischen Vorgange 
werden in den eindrucksvollen Erscheinungen der Natur erlebt, wie in der 
Sonne und ihrem Lauf, im Wind, in den Tieren usw. In diesen Erschei
nungen manifestierte sich dem naturhaften Menschen auch seine Psyche. 
Die Naturbilder entwickeln sich zu den mythologischen und religiosen 
Gestalten, in welchen die seelischen Kriifte des Menschen als fiihrende 
gottliche Prinzipien erlebt werden. Aber immer wieder, und auch heute 
noch, sucht die Vorstellungskraft nach den alten bildhaften Analogien 
zwischen den Kraften der Natur und der Seele. So galt z. B. die Sonne zu 
allen Zeiten als die groBte schaffende Kraft der N atur und zugleich als 
Symbol fiir die Helligkeit neuer Erkenntnis, fiir das erwachende BewuBt
sein. Tiere waren Symbole der animalischen Naturkrafte, wie auch der 
psychischen Energien; sie wurden zu Tiergottern, zu Gottern mit Tier
kopfen oder mit animalischen Attributen. Besonders in Agypten ist nun 
dieser doppelte Bezug auf auBere und innere N atur in den mythologischen 
Vorstellungen deutlich sichtbar. Machtvolle Naturkrafte und intensive 
psychische Erfahrungen drangten sich in einer iiberwaltigenden Fiille von 
mythologischem Geschehen und religiosen Gestalten und Symbolen dem Be
wuBtsein auf. Dieses bemiihte sich, ihren Sinn, bei dem Naturhaftes und 
Psychisches durchaus vermischt erscheinen, zu erfassen, und ihn religios, 
mystisch und philosophisch zu deuten. Die Funktion jener Gestalten 
ist es, die Verbindung zwischen dem BewuBtsein und den unbewuBten 

1 Die chinesische Grabpyramide ist aus dem Ideenkreis des Taoismus hervor
gegangen, der bekanntlich weitgehende Gegensatze zum Buddhismus Indiens aufweist. 

2 Eine Zusammenfassung von Studien mit Darlegung der Grundzuge, wie eine 
Psychologie des menschlichen Ausdruckes, speziell in der Architektur auf Grund der 
Ideen JUNGs uber das kollektive UnbewuBte durchgefiihrt werden konnte, habe ich 
unter dem Titel "Architektur als Spiegel des UnbewuBten" in Arbeit. 

3 RICHARD WILHELM U. C. G. JUNG: Das Geheimnis der goldenen Blute, S. 16f. 
Miinchen 1929. 

4 L. LEVY -BRUHL in seinen Schriften uber die primitive Mentalitat. 

Komplexe Psychologie. 22 
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psychischep. Lebensgesetzen aufrechtzuerhalten, die beide zusammen 
die Totalitat, die Einheit der gesamten Psyche bilden. Daher besitzen 
die Urbilder, sowie auch die aus ihnen hervorgegangenen mythologischen 
Gestalten und Symbole eine so groBe Potenz und geben als fiihrende 
Prinzipien dem BewuBtsein die Richtlinien seiner weiteren Entwicklung. 
Sie enthalten die absoluten psychischen Wahrheiten ihrer Zeit. 

Wir haben gesehen, wie in Agypten die Auferstehung und die Verwand
lung des Pharao zum Osiris eine das ganze Volk umfassende Bedeutung 
hatte. Das Schicksal des Osiris symbolisiert deshalb auch das Schicksal 
der Seele des Pharao. Da dieselbe aber die kollektive Seele Agyptens 
verkorpert, so hat auch der Mythos des Osiris allgemeinste psychologische 
Bedeutung fiir das Problem der Pyramide, die ja, wie wir gesehen haben, 
sogar mit dem Gott identifiziert wird. Wir miissen daher den Osirismythos 
kurz betrachten: 

Als sagenhafter Konig zieht Osiris, seine Hauptstadt Bosiris im Nildelta 
verlassend, in seinem Reiche umher, lehrt die Menschen den Ackerbau, 
die Schrift und die Musik. Er ist lebensfordernd und friedlich. Sein feind
licher Bruder Set, der Damon der Hitze, totet Osiris, zerreiBt die Leiche 
in vierzehn Stiicke, die er iiber das ganze Land zerstreut, damit er nicht 
wieder zum Leben erweckt werden konne. Aber die Gemahlin und Schwester 
des Osiris, Isis, findet die Stiicke, setzt sie zusammen und heilt sie mit Hille 
des Weisheitsgottes Thot, so daB sich die Seele des Osiris zum Himmel 
erheben kann. Osiris wird zum Gott des Totenreiches und der Mitternachts
sonne. In seinem Sohne Horus, dem Gott der Mittagssonne, ersteht ihm 
ein Racher, der den Set nach mehreren Kampfen iiberwindet und ihn 
gefesselt in die Unterwelt schickt, wo die vier Sohne des Horus ihn in 
der Nacht bewachen, wahrend sie am Tage in der Sonnenbarke iiber den 
Himmelsozean fahren, um die Sonne gegen Angriffe zu schiitzen. Die 
vier Horussohne sind fiir unsere Ausfiihrungen besonders wichtig. 

In diesem· mythologischen Geschehen konnen wir leicht einen natur
bezogenen von einem psychologischen Sinn unterscheiden. Die Naturkrafte 
sind ohne weiteres darin zu erkennen. Die eindrucksvollste Naturerschei
nung war in Agypten auBer der Sonne und dem strahlenden Sternen
himmel der Nil, die Lebensader des ganzen Landes. Das alljahrliche und 
rechtzeitige Eintreten der Niliiberschwemmungen allein ermoglichte Leben 
und Gedeihen. Aus der Feuchtigkeit, dem Grundwasser und dem Nil
schlamm wuchs jedes Jahr alles Leben neu hervor. Diese vollstandige 
Wiedergeburt der Natur war ein natiirliches Symbol der Auferstehung. 
Osiris ist denn auch zugleich der Gott der Nilquellen, des Nils und seines 
Grundwassers. Daher kommt wohl auch die Vorstellung des Osirisals 
Herr des Ozeans der UnterweltI. 

1 In den Hieroglyphen erscheint haufig auch die "Pyramidengottin" mit W asser
krUgen (C. WILKE: Z. agypt. Sprache 70, 71). WassergefaBe, Wasser, sodann 
Quellen sind in alIen Religionen Auferstehungssymbole. In vielen Hohlen, die dem 
Mithras, einem typischen Auferstehungsgott, geweiht sind, findet man Quellen, 
so in derjenigen unter S. Clementi in Rom, bei der Saalburg bei Frankfurt a. M., 
bei Bourg St. Andeol an der Rhi'lne usw. Bei der Beschreibung der chinesischen 
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Demgegeniiber. sind die zerstorenden Machte natiirlicherweise die 
Trockenheit, die flammende Hitze der Sonne nach dem Sommersolstitiurn, 
die heiBen Winde und die Sandstiirme der lybischen Wiiste, der Chamsin, 
der nie Regen bringt. All dies ist verkorpert im Gotte Set, dem Morder 
seines Bruders Osiris 1. Der Stamm des Wortes "set" bedeutet ein ge
waltsames Winden und Zuriickdrehen, auch auf die Zeit angewendet. Die 
spatere Form des Set, der Typhon, besitzt nach einer mythischen Version 
auch die Eigenschaft, daB bei seinem Erscheinen die Zeit sozusagen urn 
hunderte von Jahren zuriickgedreht wird, so daB aIle Gegenstande sofort 
vermodern und zerfallen. Daher der dauernde Kampf der Lichtgotter 
gegen Set, damit die Zeit nie stille stehe. Daher auch die komplizierten 
Vorstellungen iiber den Schutz und die Hille, deren die Sonne bei ihrem 
Tageslauf von den Gottern bedurfte 2. 1m Hathortempel von Tentyra 
lautet eine Inschrift: "Horsamtaui, welcher an dieser Stelle weilt, das ist 
der Lichtgott Ra im Kampfe mit den Feinden; das ist namlich der Ur
sprung der Zeit 3. " 

Die Pyramiden, die diesen Kampf des Lichtes so eindrucksvoll spiegeln, 
stehen zugleich wie Kristalle als Symbole der Unzerstorbarkeit, als absolute 
Gegensatze zur Natur am Rande der Wiiste, als magische Zeichen gegen 
ihre verschlingenden Sandwellen. Ein arabisches Sprichwort sagt: "Die 
Menschen fiirchten die Zeit, aber die Zeit fiirchtet die Pyramiden." 

Der Osirismythos zeigt den dauernden Kampf des Lichtes gegen das 
Dunkel, des Wassers gegen die Diirre; Aufbau steht gegen Zerfall, Auf
erstehung gegen Tod. Diese Polaritat, die in der Natur Agyptens besonders 
stark in Erscheinung tritt, bildet auch den Grundton in der Seele des 
agyptischen Menschen, sie bestimmt weitgehend seine innere Haltung. In 
Agypten entwickelte sich denn auch zum ersten Mal in der westlichen 
Kultur die Auffassung eines tragischen Dualismus. Wir sehen hier deutlich, 
wie jene eindrucksvollen Naturerscheinungen zugleich Bilder der aus 
unbewuBter Introspektion gewonnenen Ahnung eines psychischen Er
lebnisses sind. 

Graber habe ich das Fengschui, Wind und Wasser, erwahnt, im besonderen die 
drei Quellen unter der groBen Grabpyramide. In Agypten bildet die wichtigste 
ParaIlele zu dieser Anordnung das sog. Grab des Osiris in Abydos in Oberagypten, 
das tief unter einem Tempel des Seti 1. 1912 ausgegraben wurde (EDUARD NAVILLE: 
Z. agypt. Sprache 62, 50). Es ist eine machtige unterirdische Pfeilerhalle, von vier 
Seitenschiffen umgeben, deren tiefliegende Boden einen zusammenhangenden Graben 
um da.s Mittelschiff bildeten. Er liegt so tief, daB er durch das Grundwasser des Nils 
mit Wasser gefiillt wird. Das erlaubt auch einen Schlu.B auf die symbolische Be
deutung der sogenannten Zisterne in der Cheopspyramide, die in einer Kammer tief 
unter den eigentlichen Grabkammern endet. Sie liegt auf dem Niveau des Nils, mit 
dem sie nach dem Bericht des HERODOT (II, 124) durch einen unterirdischen Kanal 
verbunden war, somit beim Steigen des Nils mit Wasser gefiillt wurde, wodurch trotz 
aIler technischen Schwierigkeiten eine Art von Grundwasserquelle geschaffen wurde. 

1 Set wird spater zum Satan, in der griechischen Mythologie zum Typhon, 
einem feuerspeienden Zyklopen. In den sog. Verfluchungstafeln wird haufig Set 
angerufen. Die Setianer meben als gnostische Geheimsekte schwarze Magie. 

2 Bei vielen Primitiven findet man nooh heute Riten, durch welche der Sonne 
beim Aufgehen geholfen wird. FRAZER, The Golden Bough, LEvy-BRUHL u. a. 

3 BRUGSeR: Mythologie und Religion der alten Agypter, S. 119. 

22* 



340 Kulturwissenschaften. 

1m Osten erlebte der Mensch die polaren Spannungen seiner Existenz 
in ganz anderer Weise. Die Erfahrungen des dauernden Wechsels zwischen 
den Gegensatzen in der Natur als dem Geheimnis des Lebens fand seinen 
Ausdruck in eigenartiger, aber klassischer Art in der chinesischen Grab
pyramide. Rufen wir uns ihren Anblick ins Gedachtnis zurUck: ein riesiger, 
mit Baumen bewachsener Pyramidenhiigel, aus dessen FuBe drei Quellen 
stromen, und dessen Inneres die Grabkammer aus Bronze enthalt. Sonne, 
Wasser, Holz, Metall und Erde, die so den Leichnam des Kaisers um
schlieBen, sind in der chinesischen Mythologie die Urelemente. Holz-Metall 
ist Sinnbild von Gegensatzen wie organisch-unorganisch, weich-hart, 
leicht-schwer, verbrennbar-unzersMrbar usw. als Teilmanifestationen der 
zwei groBen polaren Prinzipien der chinesischen Urreligion, des Yang und 
des Yin. Yang als das Mannliche denkt man sich im Himmel, in der Sonne, 
in den Gewitterwolken, im warmen Siidwind; Yin als das Weibliche im 
Wasser, in der Erde, im Schatten der Berge. Aus ihrer Vereinigung geht 
alles Leben der Erde hervor. Yang und Yin in ihrem stetigen Wechsel 
als Tag und N acht, als Sommer und Winter umschlieBen den ganzen 
Kreislauf der Natur. 1m Mitgehen mit diesem rhythmischen Wechsel, der 
als Urerlebnis in allem Geschehen erscheint, erfiillt der Mensch das gottliche 
Gesetz. Das hochste Ziel ist das Aufgehen im Sinn und Sein dieser har
monischen Wandlung. Das ist Tao, der mittlere Weg zwischen den Gegen
satzen. 

LAoTsE lehnt bloBes "Wissen" und "Erkennen" als unzureichend ab, 
denn sie fiihren zur Identifikation mit der Yang-Seite des Lebens, mit dem 
Logos, und damit bloB mit einer Seite der Polaritaten Yang-Yin. Die 
richtige Stellung ist in der Mitte. 1m I Ging, dem uralten "Buch der 
Wandlungen"l, sind 64 Bilder, welche die Wandlungen in der Natur und 
die Wandlungen im menschlichen Geschehen in ihrer sinnvollen Uber
einstimmung darstellen. Das 59. Bild bedeutet "die Auflosung". Es zeigt 
oben den Wind, unten das Wasser, und entspricht somit dem Fengschui, 
dem Wind und Wasser der chinesischen Graber. 1m zugehorigen Text 
heiBt es: "Das Heil des Anfanges beruht auf der Hingebung; er (der Konig) 
lost sein Ich auf." In seinem Kommentar sagt CONFUCIUS zu diesem Bild: 
"Der Konig naht seinem Tempel; der Konig ist in der Mitte." 

Fur die chinesische Anschauung bedeutet das Eingehen in die Mitte 
jene innere Sammlung, durch die der Mensch das Auseinanderstrebende 
zusammenzuhalten vermag. 

1m Grabmal des Kaisers Tsin Schi Hoang ist diese Mitte vieldeutig dar
gestellt, denn die Vereinigung der Polaritaten des Yang und des Yin ist in 
der Grabpyramide symbolisch vollzogen. Sie liegt zwischen Berg und Tal, 
zwischen Himmel und Erde; Sonne und Siidwind bestreichen ihre Seiten 
und dringen in ihre Baume und Graser ein, die ihren Saft aus ihrer Erde 
ziehen; aus ihrer Tiefe sprudelt das Wasser der Quellen hervor. So ist der 
tote Herrscher in seiner metallenen Kammer inmitten der Naturelemente 
eingebettet. 

Die chinesische Grabpyramide ist somit ein vollkommener Gegensatz 
zu der agyptischen, welche die Uberwindung der Gegensatzlichkeiten nicht 

1 RICHARD WILHELM: I Ging, das Buch der Wandlungen. Jena 1924. 
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im Aufgehen in der Natur, sondern geradezu durch Abstraktion von der 
Natur symbolisiert. 

Wieder ganz anders als diese beiden Pyramiden stellt sich der Tempel 
des Borobudur in Java dem Beschauer dar. Hier ist zwar die Idee der Mitte 
noch ausdrucksvoller betont, aber die Einstellung gegen die Natur und 
deren Polaritaten ist grundsatzlich anders. 

In der Stufenpyramide des Borobudur erheben sich auf einem groBen 
Quadrat von 157 m Breite zunachst fiinf Terrassen iibereinander. Sie sind 
durch Treppen verbunden; ihre auBeren Briistungen, etwa 3 m hoch, 
sowie die inneren Wande tragen reichsten plastischen Schmuck; auf den 
untersten Terrassen sind es Darstellungen des Buddha in der Sinnenwelt, 
in den oberen vierhundert sitzende Buddhas in Halbnischen. Die sechste 
Terrasse, ohne Briistungen, tragt eine runde Pyramide von vier Stufen, 
diese tragt zweiundsiebzig Stupas (das sind runde, kegelformige Pyra
miden - ein buddhistisches Symbol von ahnlicher Bedeutsamkeit wie das 
christliche Kreuz). Diese Stupas bestehen aus steinernem MaaBwerk, 
durch welches man im Inneren Buddhafiguren gewahrt. Auf der hochsten 
Stufe steht eine geschlossene Riesenstupa, die e benfalls eine Buddhafigur 
enthalt l . 

Der Borobudur ist ein Walifahrtstempel. Sein Sinn ist, im Wanderer, 
welcher die mit figuralem Schmuck beladenen Terrassen umwandelt, einen 
seelischen ProzeB, eine vollkommene Wandlung seines Seinsgefiihls aus
zulosen. Das wird versinnbildlicht durch die Stufenfolge der Situationen, 
in denen die Gestalt des Buddha in den verschiedenen Wandlungen von der 
untersten Stufe bis zum Gipfel dargestellt ist. Auf den untersten ist sie in 
erzahlenden und schildernden Reliefbandern eingesponnen im Natur- und 
Menschenleben. Der Pilger erhebt sich iiber dieses Reich der sinnlichen 
Anschauung, indem er es "einschmilzt". Dann wird das Buddhabild in 
den Nischen der hoheren Stufe dem Auge in unverwobener Einsamkeit zur 
vollen Deutlichkeit sichtbar. In den vergitterten Kuppen der oberen 
Ringterrassen aber steht es, von AuBen kaum sichtbar, als Ausdruck des 
Entriicktseins, so wie der Geist des buddhistischen Yogin in formleerer 
Schau an der Grenze von BewuBt und UnbewuBt steht. 1m Gipfelbau ist 
es dem Auge endlich ganz entriickt. Der Eingeweihte erfaBt nun die 
Identitat des Buddhasymbols in allen vier durchwanderten Stufen. Und 
er begreift, daB das Buddhabild nichts anderes bedeutet als sein eigenstes 
innerstes Wesen, das, wenn auch noch von Unwissenheit verhiillt, der 
Erleuchtung fahig ist 2. 

So sehen wir im Tempel des Borobudur einen Riesenbau, dessen Form 
und Ausgestaltung ganz fiir einen komplizierten psychologischen ProzeB 
bestimmt ist, namlich fiir die Wandlung von der Verstrickung im viel
seitigen sinnlichen Sein zu der Abgelostheit, wodurch die Widerspriiche 
und polaren Spannungen des Lebens aufgehoben werden. 

1 Die oberste Terrasse ist 36 m tiber dem Boden. Die Entstehung des Tempels 
des Borobudur setzt man auf das 14. Jahrhundert n. Chr. an. Einige Anzeichen 
weisen auf das 9. Jahrhundert. 

2 Siehe H. ZIMMER: Kunstform und Yoga im indischen Kultbild. Berlin 1926. 
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Die Pyramiden in Mexiko, besonders die Sonnen- und Mondpyramide in 
Teotihuacan sind denjenigen von .Agypten weitaus am ahnlichsten, denn 
es sind eigentliche Pyramiden von groBer Einfachheit und Reinheit der 
Form, ohne irgendwelche Verzierungen. Es scheint mir nun ganz auffallend, 
daB wir auch in der Mythologie der Tolteken sehr viele Parallelen zu der 
agyptischen finden, die sich besonders in der .Ahnlichkeit ausdriickt, welche 
die Gestalt des Osiris mit derjenigen des Gottes Quetzalcoatl hat, der 
gefiederten Schlange, dem die Mondpyramide geweiht warl. Wie Osiris ist 
er ein Gott der Wiedergeburt, der sich selbst im Feuertod opfert. Sein Tod 
und seine Auferstehung wird im Ab- und Zunehmen des Mondes symboli
siert. Wie Osiris der Gott des neuen Nils, ist er der Gott des neuen Windes, 
der die befruchtende Regenzeit bringt2. 

Alle die beschriebenen Pyramiden sind reine Zentralbauten, deren Mitte 
immer auBerordentlich betont wird, und zwar nicht als eine auBerliche 
Bekronung, sondern als das beherrschende Zentrum der gigantischen, 
quadratisch aufgebauten Massen. 

Das scheint mir fiir die psychologische Betrachtung auBerst wichtig zu 
sein. Wie wir bei den Pyramiden in China und Java gesehen haben, 
bedeutet ihre Zentrierung die Darstellung der Tatsache, daB der Mensch 
sein unpersonliches inneres Wesen erfahrt als Zentrum eines Kreises oder 
Quadrates, das von symbolischen Gestalten und Vorstellungen gebildet 
wird. Diese aber symbolisieren den ganzen Bereich seiner Psyche und ihrer 
polaren Kratte, d. h. also den Umkreis aller Moglichkeiten seelischer 
Erfahrung. 

Die Pyramiden sind bei weitem nicht die einzigen bildhaften Dar
stellungen dieses Erlebnisses. Sie sind plastische Varianten eines Bild
typus, der im Osten besonders in China und Tibet verbreitet ist, der sog. 
Mandalas. Der Ausdruck bezeichnet eigentlich einen Zauberkreis, den man 
zieht, um in seinem lnnern gegen Geister und bose Machte geschiitzt zu 
sein. Die schonsten Mandalas des Ostens, die tibetanischen, bestehen denn 
auch in ihren Grundziigen aus Darstellungen von quadratischen Burgen 
mit einem oder mehreren konzentrischen Schutzmauern oder auch Feuer
ringen. Die vier Tore sind von Gottern bewacht, denn AuBen herrscht 
das Chaos, das Feuer und die Damonen. 1m lnnern aber ist das Zentrum 
von andern Gottern oder deren Symbolen umgeben und beschiitzt. Der 
tiefere Sinn solcher Mandalas besteht darin, daB das bildliche Ordnen der 
mythologischen oder religiosen Vorstellungen und Gestalten auf einer 
Grundform eine erlosende Wirkung fiir den Menschen hat. 

1 In Teotihuacan, dem "Ort, wo man zum Gotte wird", soll eine Versammlung 
der Witter stattgefunden und Sonne und Mond ihre neuen Bahnen begonnen haben. 
LEEMANN: Pyramidenstiidte in .Alt·Mexiko, S. 63. .Auch den mexikanischen Pyra
miden hat man offenbar magische Wirkung geben wollen. Die groBe Pyramide 
von Tenayuca bei der Stadt Mexiko hat an ihrem FuBe ringsum einen sehr ein
drucksvoll wirkenden Wall von Vorderteilen riesiger steinerner Schlangen, mit den 
Kopfen nach AuBen gewendet. 

2 TH. W. DANZEL: Menko 1. Bilderhandschriften, S.37f. Hagen i. W. 
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Der Trieb fiir dieses Ordnen scheint uralt und ganz allgemein, denn man 
findet ihn zu allen Zeiten, in allen Landern und Religionen. Er lebt in den 
verschiedensten Formen auch in spateren Zeiten immer wieder auf l • 

Wir konnen daher das Mandala als einen Archetypus bezeichnen. Sein 
Ursprung liegt im Instinkt des primitiven Menschen, sich dauernd nach 
vorne, nach links und rechts und nach riickwarts zu sichern. Er zeigt sich 
im schiitzenden Kreis, welchen Herdentiere und Wilde bei Gefahren bilden, 
in den Wagenburgen der wandernden Urvolker, in den Grundformen der 
ersten Burgen und Ansiedelungen der Menschen. Er beruht, um die Worte 
J UN Gs zu wiederholen, "auf gemeinsamen Instinkten des Vorstellens und 
Handelns" . 

Auf dem Wege einer introspektiven psychologischen Orientierung fiihrte 
die Quadratform und der viergeteilte Kreis schon in den Anfangen der 
Menschheit, bevor das Wagenrad erfunden war, zur Darstellung der 
Sonnenrader, Speichenrader, magischer Quadrate und Kreise. Im Westen 
erscheint das Mandala als Ordnungsform in vielen mythologischen und 
philosophischen Bildern der Agypter, in der Tetraktys der Pythagoraer, in 
der Kabbala, in der Alchemie, in der gesamten Mystik des Mittelalters 2, im 
Rosenkreuzertum; in Felsenreliefs und vielen Bildtexten in Mexiko 3; in 
primitiverer Form in den Sandzeichnungen der Pueblo-Indianer 4. Die 
Bedeutung des Mandala fUr individuelle psychologische Prozesse hat 
C. G. JUNG in Verbindung mit RICHARD WILHELM in dem Buche "Das 
Geheimnis der Goldenen Bliite" eingehend geschildert. 

Im Christentum finden wir die Mandalasymbolik in den Bildern des 
Christus mit den ihn umgebenden vier Evangelisten. Die verschiedenen 
Arten dieser Darstellung entsprechen jeweilen der besonderen geistigen 
Situation, in welcher sich das Christentum zu entwickeln und zu be
haupten hatte. Aus Antiochia, d. h. aus jenem Kreis, wo Religionen, 
Mysterien und Philosophien dreier Kontinente zusammentrafen, stammt 
die Rossanno-Handschrift, deren Titelblatt die vier Evangelisten mit 
Biichern auf einem Kreise angeordnet zeigt. In der Mitte ist nur ein 
Schriftzeichen 5. In den romanischen Kirchen des ll. und 12. Jahr
hunderts in der Lombardei und in Siidfrankreich, deren gotische Be
volkerung noch viel heidnische Elemente in sich trug, findet man (besonders 
iiber den Portalen der franzosischen Kirchen 6) die bekannten Reliefs, in 
denen Christus in der Mandorla mit den vier Tiergestalten der Evangelisten 

1 JUNG zeigt, me der Unterwaldner Einsiedler Bruder Klaus die Assimilierung 
einer iiberwiiltigenden Dreifaltigkeitsvision durch die Darstellung derselben in 
einer Art von Sonnenrad versucht. Etwa 1550. Neue Schweizer Rundschau. Sept. 
1933. Ziirich. 

2 Eine Zusammenstellung vieler Moglichkeiten der Vierheit in: FRIEDR. BARTH: 
Die Cabbala des H. C. Agrippa v. Nettesheim. Stuttgart 1855. 

3 DANZEL: Mexiko 1. Abbildungen. 
4 Bureau of Ethnology of the Smithonian Institution. V. Ann. Rep. 1887, 450 

und VII. Ann. Rep. 1891, 262. Washington. 
6 Abbildung: RUD. KOMSTEDT: Vormittelalterliche Malerei. Augsburg 1929. 

Herkunft: A. BAUMSTARK: Bild und Liturgie im antiochischen Evangelienbuch
schmuck des 6. Jahrhunderts, S. 233f. Freiburg i. Br. 1920. 

6 St. Trophime in ArIes, Kirche von Charlieux usw. 
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dargestellt ist, inmitten einer Welt von Ranken und Tieren aller Art, die 
auch an di:lll Pfeilern, Kapitalen und Wanden wimmeln 1. Es sind dies 
nicht die konventionellen Greife oder Teufelsfratzen des spateren gotischen 
Stiles, sondern einfach die Geschopfe der Walder und Siimpfe, deren Bilder 
sich nach dem Aufgeben der heidnischen Gotter wieder in die Phantasie 
der Menschen drangten 2. In ihrer Mitte wird nun Christus mit seinen vier 
Verkiindern dargestellt, als Herrscher der Welt, mit magischer Gebarde, 
ordnend und scheidend zwischen rechts und links, zwischen Gut und Bose. 
In dieser Anordnung und Geste scheint ein wesentlicher Teil der Bedeutung 
des Christenturns fiir jene Lander ausgedriickt. 

Es gabe noch unzahlige Beispiele fiir diese Ordnungsform des Quadrates 
und der Vierzahl. Es sei hier nur noch auf die auBerordentlich bemerkens
werte Tatsache hingewiesen, daB gerade dann, wenn Weltreligionen wie 
der Taoismus, der Buddhismus, das Christenturn sich zu behaupten und 
zu festigen haben gegen die Gefahr, in den wieder aufsteigenden mytho
logischen und mystischen Vorstellungen vorangegangener Epochen auf
gelost zu werden, immer wieder das uralte Menschheitssymbol des Mandala 
erscheint, in welchem Alles nach dem fiihrenden Prinzip hin symbolisch 
zentriert wird 3. 

Damit kommen wir auf unsere Hauptfrage zuriick: hat auch die 
agyptische Pyramide die Bedeutung und Funktion eines Mandala 1 1st sie 
jenes Ursymbol fiir den Versuch, Gegensatze zusammenzufassen, heterogene 
Vorstellungen in einer Grundform zu vereinigen, urn die Integritat des 
BewuBtseins zu sichern 1 

Wir diirfen annehmen, daB bei den Anfangen der agyptischen Kultur 
eine Situation vorhanden war, wo dieses Problem eine besondere Be
deutung hatte und deshalb auch seine besondere Symbolik fand. 

1 Eindrucksvolle Wandreliefs: St. Zeno in Verona; St. Michele in Pavia. Sog. 
Bestienpfeiler in den Kirchen von Souillac, von Beaulieux usw. 

S In jenen Landern wurde das Christentum hauptsiichlich durch die irischen 
Wandermonche verbreitet, die in iliren EvangelienbflChern auch die Beispiele bild
licher Darstellungen mitbrachten. EMILE MALE beschreibt in: L'art religieux du 
XIIlme siecle en France, p. 70. Paris 1889, das Erscheinen und Assimilieren unbewuBter 
Bilder in der Buchmalerei der irischen Monche: ~Les miniatures anglosaxones 
sont .. d'inextricables reseaux on se poursuivent les monstres et les guerriers, comme 
au travers de la foret prinIitive. Les moines anglais du sixieme siecle, qui creerent, 
dans un demi-reve, cet art decoratif si etrange, etaient des chretiens de la ville qui 
portaient encore en eux tout Ie vieux paganisme des races germaniques. Les anciens 
monstres vivaient dans les couches projondes de leurs ames. Sous leurs plumes 
renaissaient, sans qu'ils y songeassent, les serpents fabuleux qui habitent les marais, 
les dragons ailes qui gardent les tresors dans les bois et les defendaient contres les 
heros. Toute une mythologie inconsciente reparait dans leurs manuscripts.~ 

3 Gerade aus der Auseinandersetzung des Christentums mit der gesamten 
geistigen Situation, die es bei seiner Einfiihrung in den verschiedenen Liindern 
vorfand, sind jeweilen ganz neuartige Kriifte. der gefUhlsmiiBigen Einstellungen 
hervorgegangen, die iliren besonderen symbolischen Ausdruck verlangten. Meiner 
Ansicht nach haben sie auf die gesamte christliche Kunst, besonders auf die Raum
gestaltung- heute eines der umstrittensten Gebiete der Kunstwissenschaft - jeweils 
einen bestimmenden EinflnB ausgeiibt, auf die Umwandlung der traditionellen oder 
eingefiihrten kiinstlerischen Elemente und ihre endgiiltige Gestaltung. 
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Die agyptische Kultur hatte sich aus Elementen entwickelt, die noch 
wesentliche Ziige der primitiven Mentalitat trugen. Diese ist charakterisiert 
durch das Fehlen des individuellen BewuBtseins, denn der primitive Mensch 
erfahrt seine psychischen Krafte in den gemeinsamen Vorstellungen seines 
Volkes, in den representations collectives, den Archetypen. 

Die wichtigsten Erscheinungen der primitiven Mentalitat, Shama
nismus, Totemismus, Zauberei, Beschworung, Gotter als Tiere oder Tier
menschen, das Formelbafte der Namen und Bezeichnungen, das Alles 
finden wir auch bei den Agyptern 1. Anderseits weisen aber wesentliche 
Ziige ihrer Riten, der Symbolik, der mythologischen Gestalten auf eine 
bestimmte Wandlung; auf die Losung aus der primitiven Ununterschieden
heit der Psyche gegeniiber den Erscheinungen der Natur, und auf die 
Entwicklung eines individuellen BewuBtseins. Ich kann hier nicht auf die 
unendllch vielen Einzelziige in den religiosen Bildern, sowie in der agyp
tischen Kunst eingehen, in denen sich diese Wandlung manifestiert, und 
die natiirlich im engsten Zusammenhang mit dem Problem der Pyramide 
steht, sondern nur einige Vorstellungen von der Seele anfiihren, welche 
eine Festigung des BewuBtseins und dessen Zentrierung innerhalb aller 
psychischen Krafte symbolisieren. 

Der Seelenteil des Pharao, der zum Osiris wird, wurde Ka genannt. Der 
Ka bedeutete das Essentielle der Seele des Pharao, im allgemeinen Sinne 
ihre vitale Kraft, sowohl geistig als auch materiell. In den Stundenwachen 
des Osiris wird die Auferstehung der Seele sowohl in animalischem, wie 
auch in ihrem vergetabilen, d. h. geistigen Sinne gesondert symbolisiert. 
Ka kann man nach den verschiedensten Texten iibersetzen mit: Totem, 
Doppel, Genius, beschiitzende Gottheit, Prinzip des materiellen und 
geistigen Lebens. Ka hatte sowohl einen physischen wie auch einen meta
physischen, d. h. einen umfassenden geistigen Sinn. 

Diese Vorstellungen waren nicht etwa spatere theologische Speku
lationen, denn sie lassen sich schon vor der Pyramidenzeit nachweisen. 

Vor allem laBt sich in besonderen Mysterien die Verehrung des Ka in 
vierzehn Teilen bis vor die Pyramidenzeit zuriickverfolgen 2. Die vierzehn 
Teile des Ka entsprechen den vierzehn Teilen der Leiche des Osiris, deren 
Wiederherstellung ein Symbol fiir die psychische Einheit des Menschen 
wird. 

Wir sehen nun bei allen Volkern, die Pyramiden bauten, die Vor
stellung, daB dem ProzeB der psychischen Zentrierung zuerst eine Zer
storung vorausgeht, nach welcher erst das Neue in fest gefiigter Form 
entstehen kann. In China ist dieser Gedanke im Bild der "Auflosung" im 

1 A. MORET: Mysteres Egyptiens. Paris 1927. Kap. III: Pharaons et Totem. 
Wahrscheinlich hatte der Clan, aus dem die ersten Herrscher hervorgingen, den 
Falken als Totemtier, so daB der Name des Gottes mit dem Falkenkopf, Horus, 
der Beiname der ersten Pharaonen wurde, wie oben schon erwahnt. Auch in seinen 
anderen Bfichern: Au Temps des Pharaons, und Rois et Dieux en Egypte (Paris, 
Colin) bearbeitet MORET die primitiven Anfange der agyptischen Kultur. Diese 
Kenntnisse sind zu ihrem Verstandnis auBerst wichtig, denn wir konnen sie nicht 
mit unseren fiinftausend Jahre jiingeren Begriffen und Vorstellungen erfassen. 

2 MORET: Mysteres Egyptiens, p.211. 
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Buch der Wandlungen ausgedriickt; ein Gang durch den Tempel des 
Borobudm veranschaulicht ihn als die Einschmelzung der Sinnenwelt; das 
Selbstopfer des Quetzalcoatl; der Tod und die Zerstiickelung des Osiris 
symbolisieren den gleichen Gedanken. Dann erst erfolgt die Auferstehung, 
das Zusammenfiigen zu einer neuen hoheren Ordnung. 

In einer entsprechenden Symbolik wird in den Pyramiden durch die 
Anordnung der Teile im Quadrat eben jener geheimnisvolle zentrierende 
Punkt, die Mitte, als Schwerpunkt aller Krafte geschaffen. Dies wird 
dargestellt einerseits durch einen virtuellen Punkt ohne Ausdehnung, in 
dem aIle Linien und Flachen zusammenlaufen: die Spitze der Pyramide, 
welche, selbst ausdehnungslos, den ganzen ungeheuren Bau zu beherrschen 
scheint. Andererseits aber durch das Grab des Pharao-Osiris, welches als 
physisches Zentrum in der Tie£e liegt. Von dort steigt sein Ka auf zu der 
beherrschenden leuchtenden Spitze, wo er zum Gotte wird1. 

In der Mythologie ist Osiris von einem Kreis von Gottern umgeben, 
die sich immer wieder in vier Gruppen ordnen. Horus ist sein Racher; 
dessen vier Sohne beschiitzen ihn bestandig. Sie begleiten ihn in der 
Sonnenbarke; sie stehen in der Blume des Lebens vor seinem Throne; sie 
bewachen den Urfeind Set, der als Schlange gebunden in der Unterwelt 
liegt 2. Fiir aIle diese Vorstellungen gibt es unzahlige Bilder und Textstellen, 
in denen die vier Horussohne in verschiedenen Gestalten erscheinen. 
Davon nur ein Beispiel: "Sie sind es, welche den Lichtstrahl zur Er
scheinung bringen, wenn sich die Tiirfliigel an den Pforten der ostlichen 
Hemisphare o£fnen (beim Sonnenaufgang). Sie sind es, welche ihm (Osiris) 
Helle gewahren an seinen vier Seiten... Sobald der Aufstieg eintritt, 
nehmen sie die Gestalt von sechs hundekopfigen Affen an." Hunde als 
symbolische Tiere der Wachsamkeit, Mfen fiir die Intelligenz 3 deuten eine 
nach allen Seiten wachende Aufmerksamkeit an. 

Die Vierzahl ist in allen Bildern verbunden mit der Idee des Schutzes, 
des Wachens, der Helle, wie in den Mandalas des Ostens. Eines der inter
essantesten Dokumente fiir diese Symbolik findet sich im 137. Kapitel des 
Totenbuches von N u: "Die vier Flammen der Seele". 1m Anfang wird das 
Auge des Horus gepriesen: "Es ist gesund und stark, sendet Strahlen aus 
wie Ra nach den Horizonten. Es iiberdeckt die Dunkelheit der Macht des 
Set, es wirft seine Flammen gegen ihn 4 • •• Die vier Flammen treten in 
deine Seele, oh Osiris. Heil, ihr vier Kinder des Horus ... " Diese W orte 
sollen iiber vier Feuern gesprochen werden, in einem Raume, in dessen 

1 In einem Gebet eines Pharaos an Osiris fUr die Seale seiner Mutter heiBt es, 
"dall er ihre Seele herauskommen lasse aus der Grabkammer, damit sie sich nieder
lasse auf ihrer Pyramide und die Sonne beim Aufgang schaue". H. SCHAFER: Z. 
agypt. Sprache 66, 70. 

2 L. H. GREY: Mythology of all Races XII, S.105f. Boston 1918. 
3 Die Affen waren die Tiere des Weisheitsgottes Thot. Zitat aus BRUGSCH: 

Mythologie und Religion der alten Agypter, S. 151. 
4 Das Auge spielt auch sonst in der agyptischen Mythologie eine groBe Rolle, 

bei Horus, Ra uaw. Der Urgott Nu erschuf zuerat ein Paar von Luftgottern, Shu 
und Tefnut, die ala Sonne und Mond zu seinen Augen wurden. Erst dieses Paar 
erzeugte dann Himmel und Erde. 
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Mitte ein Kristal!. steht und in dessen vier Wanden Amulette gegen die 
Feinde des Osiris eingemauert sind. Dieser Zauber fUr einen Verstorbenen 
macht "dessen Seele so kraftig wie die des Osiris, so regelmiif3ig und 
dauernd fur ewig". Hier zeigt sich deutlich die Vorstellung iiber das Wesen 
der Seele des Osiris: indem die vier Flammen in sie eingehen und sich in 
ihr vereinigen, wird sie vollkommen und dadurch unsterblich, unzerstorbar 
wie ein Kristall. Die Parallele zwischen diesem Flammenritus und den vier 
leuchtenden Flachen der Pyramide gibt einen weiteren Beitrag zu ihrer 
Symbolik. 

DaB allseitige Erleuchtung das Ziel der Seele war, wird auch durch 
ihren Zustand vor der Auferstehung belegt. Bevor die wandernde Seele 
in den Himmel treten kann, fragt sie den Weisheitsgott Thot: "Was ist 
das fiir ein Land, wo ich bin 1 Es hat kein Wasser, es hat keine Luft, seine 
Tiefe ist nicht auszumessen, es ist schwarz wie die schwarzeste Nacht, und 
die Menschen wandern hilflos darin herum 1." 

Osiris ist der nach allen vier Seiten, d. h. allseitig Erleuchtete. Die 
ethymologische Bedeutung des Wortes Osiris ist der "Vielaugige"; osch-iri 
heiBt Viel-Auge 2• In den spateren Umwandlungen der mythologischen 
Figuren wird Osiris zum Sonnengott Ra selbst und wird haufig als geistiges 
Prinzip, sowie als der Gott mit den vier Widderkopfen angerufen. Der 
Widder war nicht nur ein Symbol fUr den Friihling, sondern auch fiir 
geistige Ordnung, fiir Gesetzgebung. Ein Vornehmer der XII. Dynastie 
lehrte seine Kinder: "Der Konig, das ist der Gott Sa (die Wissenschaft), 
der in den Herzen ist (Herz ist Geist), seine Augen umfassen das ganze 
BewuBtsein 3. " • 

Diese Vorstellungen des Osiris in seiner spateren Form zeigen, welche 
Entwicklungstendenzen in seiner urspriinglichen Gestalt lagen. Der Osiris 
der Pyramidenzeit ist der Ka des Pharao, und daher des ganzen Volkes; 
er ist Bild und Vorbild der Seele. Denn er ist nicht als der hOchste Gott 
gedacht, sondern er ist menschlichen Ursprunges. Er erleidet sein Schicksal, 
ohne selbst zu handeln. Tod, Zerstiickelung, Auferstehung erduldet er 
durch andere Gotter, die seine Geschwister sind. Schutz gewahrt ihm sein 
Sohn Horus und dessen Sohne. Nach seiner Auferstehung steht er im 
Brennpunkt ihres dauernden Kraftespiels. 

So sieht man in den Darstellungen 4 den Osiris auf seinem Thron von den 
verschiedenen Gottern umgeben. Uber dem Throndach sind der Horus
Falke und die Urausschlangen, Symbole der ewigen Erneuerung des Lebens. 
Unter dem Sockel des Thrones ist das Wasser, in dessen Tiefe der gefesselte 
Set gedacht ist, der mit dem Zuriickdrehen der Zeit, mit Zerfall und Zer
stiickelung droht. Vor Osiris stehen auf der emporsprieBenden Blume des 
Lebens die vier Sohne des Horus. Hinter ihm stehen helfend seine 
Schwestern; Isis, seine Gemahlin, und Nephtis, die Gattin des Set; oft 

1 Kap. 175 des Totenbuches. 
2 BRUGSeR: Mythologie und Religion der alten Agypter, S.737. 
3 MORET: Mysteres Egyptiens, p.217. 
4 In vielen Reliefs, Bowie in Vignetten der Totenbucher, z. B. bei BUDGE: Book 

of the Dead. 
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sind sie mit groBen Fliigeln dargestellt, die sie schiitzend urn Osiris aus
breiten1 • ' 

Die Gegensatze und Spannungen zwischen den verschiedenen Gottern 
verschwinden nie, denn sie sind auch der Ursprung der Zeit. Aber die 
Gotter stehen sich in einer raumlichen und zeitlichen Ordnung gegeniiber. 
Diese Ordnung entspricht derjenigen, die in den Mandalas ausgedriickt 
wird: der Umkreis und die Zusammenfassung aller psychischen Krafte, 
und damit die Festigung und Zentrierung des BewuBtseins. 1st Osiris ein 
Vorbild fiir die individuelle Seele des Menschen, so bedeuten die ihn 
umgebenden Gestalten die Krafte der Psyche in ihrem gesamten, natur
haften und geistigen Umfange, als deren Mittelpunkt das innerste Wesen 
erfahren wird. Dadurch widersteht das BewuBtsein der Auflosung in die 
sich widerstrebenden Einzelkrafte und der Gefahr, in die primitiven Ur
vorstellungen zurUckzusinken. 

In diesem Sinne ist das Schicksal des Osiris der Ausdruck fiir ein 
allgemeines und wesentliches menschliches Problem. Seine Bedeutung 
fiihrte den Menschen aus innerer N otwendigkeit dazu, es in einem sicht
baren und eindrucksvollen Bilde zusammenfassend zu symbolisieren. Dieses 
wurde immer und iiberall in jener Urform des Mandala gefunden, die wohl 
der monurnentalen Symbolik der agyptischen Pyramiden zugrunde liegt. 
Wie die Erbauer der Pyramiden in China, Java und Mexiko, gaben auch die 
Agypter ihnen jene besondere Gestalt und Vollendung, welche die seelische 
Situation und den Geist ihres Volkes am vollkommensten ausdriickten. 

JUNG schreibt im "Geheimnis der Goldenen Bliite": "BewuBter Wille 
kann eine solche symbolische Einheit nicht erreichen,.. Das Symbol ist 
einerseits primitivster Ausdruck des UnbewuBten, andererseits ist es die 
Idee, die der hochsten Ahnung des BewuBtseins entspricht." 

So kann das Einfiihlen in die Symbole fremde Kulturkreise und ferne 
Epochen unserem Verstandnis naherbringen, denn "das der Menschheit 
auferlegte ungeheuere N aturexperiment der BewuBtwerdung verbindet als 
gemeinsame Aufgabe auch die fremdesten Kulturen". 

1 Die prachtvollen gefliigelten Genien an den Ecken vieler Sarkophage beruhen 
auf ahnlichen Vorstellungen. 
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Moderne Physik - Moderne Psychologie. 
Von 

C. A. MEIER. 

(bVf1tl; x(Iv:rnBuI}a, '1',ABi. 
HEBAKLlT. 

1. Einleitung. 
Wenn JUNG wohl auch gelegentlich das Ergebnis seiner psychologischen 

Forschung "Moderne Psychologie" schlechtweg nennt, so muB diese lako
nische Bezeichnung zum Nachdenken anregen, und da sie nichts weiter 
aussagt, suchen wir nach Analogien in anderen Wissenschaftsgebieten. 
Wem wiirde da nicht iiber kurz oder lang die "Moderne Physik" einfalle:p. ~ 
Wenn es nun aber gelange, Grundprinzipien der JUNGschen Psychologie 
mit solchen der theoretischen Physik unserer Tage, welche sich im besten 
Sinne des Wortes auch kurz als "moderne Physik" bezeichnet, in Be
ziehung zu setzen, so diirfte damit evident werden, aus welchen erkenntnis
theoretischen Griinden sich die Komplexe Psychologie als Wissenschaft 
mit vollem Recht ebenfalls alIa breve als "Moderne Psychologie" be
zeichnet. 

Insofern nun aber die Physik die "exakte" Wissenschaft "ax' B~OX'rJV ist, 
konnte die im Titel dieses Beitrages vollzogene Paralleisetzung mit der 
Psychologie leicht als Ubergriff erscheinen, und iiberdies konnte man mich 
des Dilettantismus bezichtigen, wenn ich iiber moderne Physik schreibe. 
Nun haben wir aber das Gliick, in der Physik wie in keiner anderen 
Disziplin iiber eine groBe Reihe ganz glanzender Darstellungen der neuesten 
Entwicklung dieser Wissenschaft zu verfiigen, und zwar aus kompetentesten 
Handen. Interessanterweise sind es nun gerade diese Arbeiten selbst, welche 
uns eine vergleichende Gegeniiberstellung dieser beiden Wissensgebiete auf
drangen. Ich dad hier ein Wort eines der maBgebendsten Logiker der 
modernen Naturwissenschaften, BERTRAND RUSSELL! anfiihren: "Ich bin 
der Ansicht, daB die Materie weniger materiell und der Geist weniger 
spirituell ist, als man gewohnlich annimmt"; und weiter: "Der Nachweis, 
daB die herkommliche Trennung der Physik von der Psychologie, des 
Geistes von der Materie, metaphysisch unhaltbar ist, ist eines der Ziele 
dieses Buches." DaB die Entwicklung der heutigen theoretischen Physik 
gegen die Psychologie hin konvergiert; erscheint wohl yom Standpunkt der 
letzteren aus gesehen als unvermeidlich und erinnert an die Konsequenz 
der psychischen Ablaufe, dad aber natiirlich doch niemals dariiber hinweg
tauschen, daB es sich im besten Falle urn einen asymptotischen Kurven
verlauf handeln kann. 

1 Philosophie der Materie. Wiss. u. Hypoth., Bd. 32. Leipzig und Berlin 1929. 
Vorwort. 
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lch konnte mich wohl auch mit GoETHE entschuldigen, der sich llicht 
ohne leise Selbstironie den "ewigen Gleichnismacher" nannte, und an die 
Verse aus den "Zahmen Xenien" erinnern: 

Gleichnisse diirft ihr mir nicht verwehren, 
lch wiiBte mich sonst nicht zu erklaren. 

Wie bedeutsam GOETHE selbst seine iiberaus haufigen naturwissen
schaftlichen Gleichnisse vorkamen, diirfte wohl niemandem entgangen sein. 
Diese Bedeutsamkeit weist auf den Symbolcharakter solcher Gegenuber
stellungen hin, und in diesem Sinne mochten auch diese Ausfiihrungen 
verstanden sein. 

Es kann nicht die Aufgabe dieser Arbeit sein, eine Geschichte der 
neueren physikalischen Entwicklung zu geben; das wiirde den Rahmen des 
Themas bei weitem sprengen. So werden die allgemeineren Zusammen
hange nur gestreift und die Literatur aus dem physikalischen Lager nur 
so weit herangezogen, als dieselbe einem weiteren Kreise leicht zuganglich 
ist. Die Auswahl muBte sich ferner darauf beschranken, Arbeiten mit 
unmittelbaren und unmiBverstandlichen Hinweisen auf Fragestellungen, 
die die Psychologie interessieren, zu berucksichtigen. 

Andererseits muB der Einfachheit und Kiirze halber vorausgesetzt 
werden, daB der Leser mit den wissenschaftlichen Schriften JUNGs vertraut 
sei, denn es kann wiederum nicht unsereAufgabe sein, die unzahligen Kon
kordanzen, welche sich beim Vergleich der beiden Literaturgebiete auf 
Schritt und Tritt ergeben, aufzuzeigen, so lohnend und verdienstvoll eine 
sorgfaltige Arbeit dieser Art auch sein wiirde 1 . Vielmehr mochte dieser 
Aufsatz ganz allgemein als Anregung in diesem Sinne aufgefaBt sein. 

Wir werden uns also bei der Lektiire der folgenden Ausfiihrungen immer 
wieder die Grundkonzeptionen der JUNGschen Psychologie vor Augen 
halten mussen und uns so des impliziten Gleichnischarakters bewuBt sein. 
lch erinnere als besonders wichtig zuvor nur noch an die antinomische 
Struktur des Seelischen, die Gegensatzpaare, die transzendente Funktion 
des Symbols und die Individuation, die Einstellungs- und Funktions
typologie, das kompensatorische oder komplementare Verhaltnis von Be
wuBtsein und UnbewuBtem, die Abgrenzung des UnbewuBten und seiner 
Schichten, den Energie- oder Libidobegriff und - last not least - die 
Autonomie der Psyche uberhaupt. 

2. Physikalische Experimental ergebnisse. 
Die seit den Griechen an die Physik und an jede Wissenschaft, welche 

Anspruch auf das epitheton ornans "exakt" macht, gestellte Forderung 
nach raum -zeitlicher einerseits und kausaler Beschreibung der Phanomene 
andererseits galt als geheiligte "ordo" und "fiihrendes Symbol" bis auf 
unsere Tage und wird diese Geltung cum grano salis auch immer behalten. 
Letzteres namlich, solange sie sich auf makrophysikalische Ereignisse oder 
Experimente bezieht. In den ersten Tagen unseres Jahrhunderts sind nun 

1 Wie weitgehend und mit welcher Vorliebe JUNG das physikalische Gleichnis 
beniitzt, kann schon aus seinen friiheren Arbeiten, z. B. "Wandlungen und Symbole 
der Libido" und "V-ber die Energetik der Seele" ein weiteres Publikum ersehen. 
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aber atomphysikalische Experimentalergebnisse bekannt geworden, welche 
bei strenger theoretischer Durchsicht Zweifel daran auikommen lieBen, 
ob das fiber zweitausend Jahre alte Prinzip hier noch seine adaquate 
Anwendung finden konne, oder ob es nicht vielmehr unzweckmaBig 
geworden sei. 

1m Jahre 1900 hatte MAx PLANCK bei der Untersuchung der sog. 
Hohlraumstrahlung, der Lichtemission des "absolut schwarzen Korpers" 
die Entdeckung gemacht, daB das Licht nicht, wie man bisher angenommen 
hatte, kontinuierlich von einer Quelle ausgesandt wird, sondern daB die 
Emission in diskreten, endlichen Mengen, welche er Quanten nannte, 
geschieht. Damit war die Diskussion der Quantenmechanik eroffnet. Es 
war damit ein eigenartiges Element der Unstetigkeit oder Diskontinuitat 
in die Auffassung der Strahlung eingebrochen, wo man bislang gewohnt 
war mit Kontinuumsbetrachtungen zu operieren. Kurz darauf stellte 
ALBERT EINSTEIN das photochemische Aquivalenzgesetz auf, welches genau 
dieselben GesetzmaBigkeiten ffir die Absorption des Lichtes konstatierte. 
Die Einfiihrung des Wirkungsquantums, welchem von PLANCK das mathe
matische Zeichen h zugeordnet wurde, in die Beschreibung der atomaren 
Naturvorgange bedeutet also die Einfiihrung einer Diskontinuitat und 
erwies sich im Laufe der nachsten Jahre als eine fundament ale Tatsache, 
indem sich h als eine "universelle Konstante" ergab. 

Die Anwendung der Lichtquanten oder Photonen in der Betrachtung 
der Spektra chemischer Elemente durch NIELS BOHR zeigte sich in der 
darauffolgenden Zeit als auBerordentlich fruchtbar. Indem namIich BOHR 
annahm, daB die Elektronen der Atome nur in diskreten, stationaren 
Bahnen vorkommen, gelang es ihm und SOMMERFELD, die Mehrzahl der 
ungeheuer zahlreichen Erfahrungstatsachen der Spektroskopiker zu er
klaren. Die Emission oder Absorption von Licht einer eindeutigen Wellen
lange hangt danach ab vom Ubergang eines Elektrons von einer Bahn 
hoheren zu einer solchen niedrigeren Energieniveaus (und vice versa bei 
der Absorption). Es finden also diskontinuierliche Elektronenspriinge statt 
und dem Vorgang entspricht die Formel E = h . ')1, wo E die Energie
anderung des Atoms, h das PLANcKsche Wirkungsquant und')1 die Frequenz 
der betreffenden SpektraUinie darstellt. Diese Deutung des spektro
skopischen Tatsachenmaterials konnte aber nur erkauft werden durch 
einen radikalen Verzicht auf exakt kausale Beschreibung, welche der Natur 
der Sache nach unmoglich wurde und durch statistische GesetzmaBigkeiten 
ersetzt werden muBte, mit anderen Worten ffir diesen besonderen Quanten
sprung dieses besonderen Elektrons konnten nur Wahrscheinlichkeits
betrachtungen angestellt werden. Hier drangte sich nach EINSTEIN die 
Parallele auf mit dem spontanen radioaktiven Zerfall schwerer Elemente, 
wo wir ebenfalls nur gewisse Wahrscheinlichkeitsangaben darfiber machen 
konnen, ob das betrachtete Atom schon im nachsten Moment oder erst 
in x Millionen Jahren explodieren wird. 

Angesichts dieser Ergebnisse stellte nun BOHR das Korrespondenzprinzip 
auf, welches die Forderung enthalt, eine Quantenmechanik zu schaffen, 
die eine naturgemaBe Verallgemeinerung der klassischen Mechanik ist bei 
prinzipiell statistischer Beschreibungsweise. Man konnte wohl sagen, daB 



352 Kulturwissenschaften. 

dieses Prinzip dem alten Satze von WILHELM VON OCKHAM: "entia non 
sunt multiplicanda supra necessitatem", oder auch dem NEWTONschen: 
"hypotheses non fingo", entspricht. Inzwischen wuchs das experimentelle 
Material zur Bestatigung der Quantentheorie gewaltig an, so daB man 
sehr bald das Quantenprinzip als gesichert und iiber jeden Zweifel erhaben 
ansehen konnte. In erster Linie ist hier wohl die Deutung der eigenartigen 
Frequenzverminderung in der Streustrahlung von Rontgenstrahlen (COMP
TON-Effekt) durch ARTHUR H. COMPTON zu nennen. Mit Hille der hier 
gewonnenen theoretischen Vorstellungen war es erst moglich, auch bei 
Quantenvorgangen die Giiltigkeit des Energie- und Impulssatzes zu be
statigen. Der experimentelle Nachweis der diskreten stationaren Zustande 
der Atome (Energieniveaus der Elektronen) gelang STERN und GERLACH 
sowie FRANCK und HERTZ 1913, und der Zusammenhang dieser Energie
stufen mit der Strahlung wurde durch die ElektronenstoBmethode der 
beiden letzteren Forscher erbracht. 

Eine weitere indirekte Folge der quantenphysikalischen Betrachtungs
weise atomarer Naturvorgange, insbesondere der Radioaktivitat, ist auch 
die Sicherstellung des Neutrons und des Positrons in allerjiingster Zeit 
durch F. JOLIOT-CURIEI. JOLIOT fand, daB bei Besendung leichter Ele
mente, wie Lithium, Beryllium oder Bor mit oc-Strahlen Partikel auftreten 
mit der Ladung Null und der Masse eines Protons (Wasserstoffkerns), die 
Neutronen. Wenn er schwere Elemente mit Neutronen und Photonen 
(z. B. y-Strahlen) behandelte, so trat ein noch viel iiberraschenderer Effekt 
auf: der Kern des schweren Elementes wandelte sich um (vorausgesetzt 
daB die Energie des Photons mehr als 106 Elektronenvolt betrug), und das 
Photon verschwand und wandelte sich ebenfalls um an der Kernoberflache, 
indem es zwei entgegengesetzt geladene Elektronen erzeugte. Das iiber
raschende war dabei das Auftreten von positiv geladenen Elektronen, an 
deren Existenz bisher kein Physiker geglaubt hatte. Der Vorgang, daB sich 
ein Positron + ein Elektron in zwei Photonen umwandelt, ist ebenfalls 
beobachtet (JOLIOT et THIBAUD). Den letzteren Vorgang bezeichnet 
J OLIOT mit Dematerialisation und den ersteren mit M aterialisation, da es 
sich ja hier um die direkte Umwandlung von Masse in Strahlung und 
umgekehrt handelt. (Die Wahl gerade dieser Termini diirfte aber doch in 
mehr als einer Beziehung bemerkenswert sein!) Die mit oc-Strahlen bom
bardierten Elemente senden auch nach Beendigung der Bestrahlung noch 
weiter Positronen aus, und zwar mit einer Halbwertszeit von mehreren 
lVIinuten, welche Erscheinung JOLIOT mit "radioactivite artificielle" be
zeichnet. Es ist bisher gelungen, auf diese Weise iiber 70 neue "Radio
Elemente" darzustellen. 

An den von J OLIOT entdeckten Phanomenen wird natiirlich ganz 
besonders deutlich, was man auch schon an den zuvor beschriebenen nicht 
iibersehen hatte, namlich die seit NEWTON und HUYGENS existierende 
Dualitat in der Auffassung von der Natur des Lichtes. Schon im Jahre 1922 
hatte LOUIS DE BROGLIE vermutet, daB dieser Dualismus von Wellen und 
Korpuskeln auch bei materieller Strahlung wirksam sein miisse. Seine 

1 Le neutron et Ie positron. La radioactivite artificielle. Verh. Schweiz. naturf. 
Ges. 115. Jvers. Aarau 1934, 211. 
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Untersuchungen iiber die Interferenz von Elektronenstrahlen an Kristall
gittern gehoren denn auch zu den schonsten Ergebnissen del' Quanten
physik. DE BROGLIE hat dadurch gezeigt, daB es UIlvermeidlich ist, einem 
Materiestrahl von einheitlicher Teilchengeschwindigkeit auch eine ein
heitliche "monochromatische" Welle zuzuordnen. Del' klassischen Physik 
liegt das Zentimeter-Gramm-Sekunden-System (c-g-s-System) zugrunde, 
als Grundlage del' raum-zeitlichen Beschreibung del' Phanomene, wobei 
stillschweigend del' Kontinuumsbegriff, wenigstens in den die Phanomene 
beschreibenden Funktionen, beibehalten wurde. DaB dabei Ursache und 
Wirkung manchmal in einer iiber die Art einer GroBe hinausgehenden Weise 
postuliert war, fiihrte nun bei dem damals 25jahrigen deutschen Physiker 
WERNER HEISENBERG im Jahre 1927 zu del' Aufstellung del' sog. Un
bestimmtheitsrelation. Er beobachtete namlich, daB die Beobachtung 
atomarer Vorgange immer einen Eingriff in die Art diesel' Ablaufe selbst 
bedeutet und dadurch del' kausale Zusammenhang unterbrochen ist. Die 
Unmoglichkeit, aile Daten eines Zustandes exakt zu messen, verhindert die 
Vorherbestimmung des weiteren Ablaufs. Dadurch verliert das den Art
begriff einer GroBe ins Infinitesimale verlegende Kausalitatsprinzip jeden 
Sinn. 

Die HEISENBERGSche Relation besagt also, daB sich eine exakte Orts· 
messung am Elektron nicht mit einer exakten Impulsbestimmung ver
einigen laBt. Die Genauigkeit in del' Festlegung del' einen GroBe ist urn so 
geringer, je genauer die andere GroBe definiert ist. Die beriihmte Formel 

von HEISENBERG fiir dieses Verhalten lautet: 11 x . 11 Vx :;;;; ;., wo 11 x die 

Ungenauigkeit in del' Festlegung del' x-Koordinate, 11 Vx diejenige del' 
x-Komponente del' Geschwindigkeit, M· die Masse des betreffenden Korpers 
und h das PLANCKsche Wirkungsquantum bedeuten. 

Am SchluB dieses Kapitels wird darauf hingewiesen, welche Schwierig
keiten die Axiomatik in diesem Gebiete hat. 

Will man nun abel' die quantenphysikalischen Ergebnisse mit den
jenigen del' klassischen Mechanik in Beziehung bringen, so ist beispielsweise 
del' Lichtdruck, del' eine Kraft (Masse mal Beschleunigung) ist, gemaf3 

del' DE BROGLIESchen Beziehung zu deuten als A. = ~. Del' Zusammen-mv 
hang zwischen WelIe und Korpuskel kann also einzig auf statistischem 
Wege erbracht werden, d. h. die WelIenintensitat an einem bestimmten Ort 
bedeutet lediglich die Wahrscheinlichkeit, daB das betrachtete Teilchen an 
diesem Ort abgefangen werden kann (M. BORN 1926). 

A. H. COMPTON! schrieb zu diesel' eigenartigen Situation im Jahre 1929: 
"We continue to think of light as propagated as electromagnetic waves; 
yet the energy of the light is concentrated in particles associated with the 
waves, and whenever the light does something, it does it as particles." 

Die Physik ist hier, wie man leicht sieht, auf Beschreibungsschwierig
keiten gestoBen, die dem Wesen der Erkenntnis entspringen. Die Empiric 
licfert gewisse Daten, und die Beschreibung del' Zusammenhange erfordert 
die funktion~lIc DarstelIung. Eine Frage ahnlicher Art ist die, ob in jedem 

1 The Corpuscular Properties of Ligth. Naturwiss. 17. 507 (1929). 
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Moment und an jedem Ort Empirie getrieben und mit der Empirie, die all 
einem anderen Orte und zu anderer Zeit stattfand, in Beziehung gebracht 
werden darf. Da die Erde an verschiedenen Punkten verschiedene Um
fangsgeschwindigkeit hat und sich auBerdem im Weltraum sehr rasch 
bewegt, fiihrt eine solche Fragestellung zur sog. Relativitiitstheorie. In der 
alten Mechanik war der Begriff der Relativgeschwindigkeit schon im 
letzten Jahrhundert durchaus gebrauchlich. Die Elektrophysik und speziell 
die Elektromagnetik mit ihrer Wellenlehre ergab aber neue Probleme. Da 
die Geschwindigkeiten Raum-Zeitvorgange sind, in welchen Raum und 
Zeit zu einem Oberbegriff untrennbar verkniipft sind, ist es nicht ver
wunderlich, wenn schon LORENTZ und spater in umfassenderer Weise 
ALBERT EINSTEIN die Zusammenfassung der Raum- und Zeitkoordinaten 
vollzogen haben. EINSTEIN hat gezeigt, daB die ZweckmaBigkeit der von 
unseren Sinnen geforderten scharfen Trennung zwischen Raum und Zeit 
nur so lange besteht, als die gewohnlich auftretenden Geschwindigkeiten 
klein sind ill Verhaltnis zur Lichtgeschwindigkeit. Die Relativitatstheorie 
lost die Aufgabe, die empirischen Resultate von Beobachtern mit ver
schiedener Eigengeschwindigkeit miteinander in formale Beziehung zu 
bringen (LORENTz-Transformation und EINSTEINSche Gleichungen). 

Wir haben uns in diesem Kapitel die Aufgabe gestellt, physikalische 
Experimentalergebnisse darzustellen. Es soIl deshalb hier nicht weiter auf 
die theoretischen Ausfiihrungen der Relativitatstheorie eingegangen werden. 
Aber wenn je, so ist hier evident, daB Theorie und Beobachtung in einem 
gewissen Zusammenhang stehen, der sowohl eine Vorwarts- als eine Riick
wartsrichtung hat. Zur Zeit, als die Relativitatstheorie entstand, waren 
Massen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit experimentell wenig aufgetreten. 
Gerade die Entwicklung der Atom- und Elektronenphysik hat diese 
Sachlage stark geandert, und die Relativitatstheorie hat Fragestellungen 
ergeben, die befruchtend sowohl auf das Experiment wie seine Erkliirung 
gewirkt haben. Wahrend im Anfang der MICHELsoNsche Versuch und 
einige astronomische Ergebnisse bekannt waren, sind heute zahlreiche 
Ergebnisse aus der Theorie der Spektrallinien hinzugekommen, welche die 
theoretischen Annahmen bestatigen. 

DaB die Relativitatstheorie auch riickwirkend Gedanken iiber die Art 
der Raum- und Zeitmessung erfaBt, liegt in der Natur der Sache. Der 
Begriff des Abstandes ware uns wohl ohne festen Korper, auf welchem wir 
"Marken" anbringen konnen, nie handlich geworden. Die Marken selbst 
sind nie unendlich klein, es sind Punkte im Sinne MAXWELLs, welcher sagt: 
"Ein Punkt ist dann ein Punkt, wenn wir seine Dimensionen fur die Zwecke 
'ttnserer Untersuchung vernachlassigen diirfen." Man sieht, es liegt ein 
a priori fiir das Experiment vor und ein a posteriori, das dann konstatiert, 
ob der Punkt wirklich vernachlassigbar, d. h. unendlich klein war. Einen 
ahnlichen Gedanken driickt ERNST MACH allgemeiner aus in einem Satze, 
mit welchem er seinen Begriff des Wissenschaftsprozesses umschreibt, 
welcher die allmahliche Anpassung der Gedanken an die Tatsachen durch 
Auslese der brauchbaren und Untergang der unpassenden Begriffe ist. So 
kann der Begriff der Geraden auf zwei sehr verschiedene Arten festgelegt 
werden: 1. Es ist der Kreidestrich auf der W' andtafeL den wir mit einem 
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Lineale ziehen und von welchem wir sehen, daB er fiir die Zwecke unserer 
Untersuchung gleichbleibt, auch wenn wir das Lineal umdrehen, und 
welcher eine Breite hat, die wir bereit sind, gegeniiber der Flache der Figur 
zu vernachlassigen; 2. konnen wir aber auch, entmaterialisiert und 
funktionsmaBig ausgedriickt, sagen: Die Gerade ist der kiirzeste 'Veg 
zwischen zwei Punkten. Je mehr wir unsere Bediirfnisse nach Feinheit 
steigern, Ulli so mehr treten die Schwierigkeiten der ersten Definition 
zutage, und schlieBlich sehen wir, daB unsere Gerade den KontinuUlliS
charakter verliert und diskrete "Marken" auf den Molekiilen entstehen. 
Diese Marken ruhen nicht und wir ersehen, daB unsere Gerade eigentlich 
ein statistischer Begritt war. Diese Auffassung deckt sich mit einer Dar
stellung ERWIN SCHRODINGERs1, der im weiteren Verfolg der Sachlage 
konstatiert, daB auch die Geometrie im Kleinen unzweckmaBig wird. Wahlen 
wir die entmaterialisierte und funktionsmaBige Definition der Geraden, so 
ist die Frage nach dem kiirzesten Weg eine physikalische Angelegenheit, die 
eingedenk unserer Schulstudien dahin beantwortet wird, es sei dieser 
kiirzeste Weg die Gerade. Denken wir an dieses hysteron proteron, so 
wird es ZUlli Ausgangspunkt fiir aIle nicht-euklidischen Geometrien. 

Auch vom Zeitbegriff laBt sich zeigen, daB er bei genauem Zusehen zu 
einer Statistik einer weiter zuriickliegenden Dynamik wird. 

3. Die erkenntnistheoretische Lage der Naturerforschung 
bei Annaherung an ein Quant bestimmter Art. 

In der Psychologie ist der Erforschende als Mensch ein Pendant zu dem 
zu erforschenden Menschen. In der Atomphysik ist das Mittel zur Er
forschung von Vorgangen ein Pendant zum zu Erforschenden, sei es Atom, 
Elektron oder Wellenvorgang. Es ist bei dieser Sachlage kein Wunder, 
daB in beiden Fallen eine gewisse Komplementaritiit, - BOHR nennt es 
heute auch Reziprozitiit - auftritt. Bedenken wir, daB in beiden Fallen 
Quanten vorliegen, so wird die Analogie evident. DaB del' Mensch selbst 
ein Quant ist, diirfte nicht schwer einzusehen sein. Oder gibt es etwa 
Erfahrungen mit halben Menschen ~ 

Es ist nun fiir den Psychologen auBerordentlich interessant, zu ver
folgen, wie sich del' Physikel' mit den methodischen Schwierigkeiten del' 
damit umschl'iebenen Art auseinandersetzt, welche auf Grund der im vol'
stehenden Kapitel kursol'isch geschilderten lrmpirischen Tatsachen auf
tauchten. Der Psychologe kann sich dabei nicht einer gewissen Genugtuung 
erwehren, wenn er sieht, welche Richtung die Entwicklung in der Physik 
genommen hat. Die moderne Physik ist heute zu einem gewissen AbschluB 
gelangt. Jedenfalls kann die Tafel mit der Aufschl'ift: "Eintritt wegen 
vollstandigen Umbaus verboten", welche noch vor kurzem EDDINGTON 
vorschlug, VOl' dem Gebaude del' Quantentheorie anzubringen, heute ent
fernt werden. Der zwangslaufig immer weiter gehende Vel'zicht auf 
Anschaulichkeit in del' Relativitats- und Quantentheol'ie hat abel' mit 
derselben Zwangslaufigkeit in den letzten Jahl'en in der Physik zu einer 

1 Dber die Unanwendbarkeit del' Geometrie im Kleinen. Naturwiss. 22, 518 
( 1934). 

23* 
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Generalnvision ihrer erkenntnistheoretischen V ora'U8setzungen geftihrt. Man 
begann, ~e man es im alten China zur Zeit der Aquinoctien, wenn Yang 
und Yin sich die Waage halten, tat, seine MaBe und Gewichte nachzupriifen. 

Von den maBgebenden Theoretikern, insbesondere von PH. FRANCK, 
W. HEISENBERG und P. JORDAN und den modernen Philosophen und 
Mathematikern M. SCHLICK, R. CARNAP, H. REICHENBACH, R. v. MrSES, 
B. RUSSELL und D. HILBERT wurde mitbesonderem Nachdruck wieder 
auf die Forderungen von ERNST MACH hingewiesen. Schon dort finden WIT 
namlich ganz prazise Formulierungen, wie z. B.: daB sich die Begriffs
bildung auf Beziehungen zwischen Beobachtbarem beschranken soll, oder: 
daB die Definitionsunterlagen der primarsten physikalischen Begriffe durch 
unmittelbar Beobachtbares gegeben sein miissen. Auch verlangte MACH, 
daB die Kausalbehauptung in der Physik empirisch entscheidbar sein soIl. 

Diese Forderungen enthalten bereits samtliche Prinzipien der von den 
oben genannten Forschern heute beniitzten erkenntnistheoretisch-philo
sophischen Methoden: Logistik (CARNAP 1), Phiinomenologie oder "Posi
tivism'lts" ( JORDAN). 

lch will zunachst die rein logisch-erkenntnistheoretischen Arbeiten der 
genannten Autoren beleuchten, um nachher dazu iiberzugehen, die daran 
anschlieBenden Folgerungen del' modernsten Physiker wiederzugeben, 
welche direkt in unser psychologisches Gebiet eindringen. 

DA YID HILBERT 2 erinnert zunachst an die bemerkenswerte Tatsache, 
daB beim Aufbau des neuen Gebaudes der Physik immer gerade diejenigen 
mathematischen Hilfsmittel eben gerade gebrauchsfahig dalagen, welche 
flir den Bau notwendig wurden.· Man kann nicht umhin, bei dieser Be
merkung an das von JUNG so oft zitierte Phanomen der Synchronizitiit 
zu denken. 

1m weiteren fiihrt er dann aus, daB die geometrischen und mathe
matischen Wahrheiten in keiner einzigen Hinsicht wesentlich anders ge
artet sind als die physikalischen, sondern daB sie genau wie diese auch nur 
durch das Experiment verifizierbar seien. 

H. REICHENBACH 3 setzt sich hauptsachlich mit dem Wesen der sta
tistischen Aussagen in del' modernen Physik auseinander und weist nach, 
daB das Kausalprinzip und der strenge Determinismus durch den Erfolg 
der NEWToNschen Mechanik und den EinfluB von LAPLACE und KANT 
dogmatisiert worden ist. Dieses Dogma habe heute seine naturgemaBe 
Reduktion zu einer Wahrscheinlichkeitslogik erfahren. 

Es muB aber hier wohl gesagt werden, daB del' erste, welcher eine 
griindliche Kritik del' erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der Physik 
unternahm, PHILIPP FRANCK 4, 5 war. Er hat dabei gezeigt, wie die apo
diktischen Anspriiche del' Schulphilosophie, welche die ewige und absolute 
Giiltigkeit der Raum-Zeit-Kausalitat gelehrt hatte, durch die Experimental-

1 Der logische Aufbau der Welt. Berlin 1928, und AbriB der Logistik. Wien 1929. 
2 Natnrerkennen und Logik. Naturwiss. 18, 959 (1930). 
3 Das Kausalproblem in der Physik. Naturwiss. 19, 713 (1931). 
4 Was bedeuten die gegenwariigen physikalischen Theorien fUr die allgemeine 

ErkenntnislehreV Natnrwiss. 17, 971, 987 (1929). 
:; Das Kausalgesetz und seine Grenzen. Berlin 1932. 
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ergebnisse der rnodernen PhY8ik unhaltbar geworden sind. Auch auf diesem 
erkenntnistheoretischen Gebiet brachte die Physik heute den Fortschritt. 
Der konsequente moderne Physiker ist dabei geneigt, dieoon Fortschritt 
der Erkenntnis mit eben derselben Selbstverstandlichkeit anzunehmen, 
wie wir heute denjenigen vom geozentrischen System des PTOLEMAEUS zum 
heliozentrischen des COPERNICUS oder von der NEWTONschen Gravitations
theorie zur EINSTEINSchen Relativitatstheorie annehmen. 

Wenn die Wandlungen des Bildes zwangslaufig solche des Rahmens 
mit sich gebracht haben, so denken wir dabei unwillkiirlich an die Ein
stellung JUNGs zum Problem der Theorie in der Psychotherapie: Auch 
dort mtissen die weltanschaulichen GroBen, die "representations collectives" 
philosophischer, religioser und sogar politischer und okonomischer Natur 
mit in die Gleichung eingesetzt werden. 

Noch deutlicher als FRANCK setzt sich B. RUSSELL l mit der Schul
philosophie auseinander. Ich kann mich hier darauf beschranken, einen 
einzigen Satz des Autors zu zitieren: "Es ist unwahrscheinlich, daB die 
Wissenschaft zu jener rohen Form von Kausalitat zurtickkehren wird, 
an die die Fidjiinsulaner und die Philosophen giauben." 

In del' FoIgezeit hat sich dann auch einer del' hervorragendsten Wahr
scheinlichkeitstheoretiker R. v. MiSES 2 fiir diese moderne erkenntnis
theoretische Auffassung eingesetzt, indem er den Satz formulierte: 

" W ir 8ind heute davon uberzeugt, dafJ die 8tati8ti8che Behandlung der 
phY8ikali8chen Problerne kein Verzicht auf Erkenntni8 i8t, 80ndern eine fort
ge8chrittene Forrn der8elben dar8tellt." Es ist kIar, daB mindestens unsere 
Beobaehtungsinstrumente Korper sein werden mit groBeren Masoon, 
Ma88e-Gruppen, die sieh aus einer sehr groBen Zahl von Ma88e-Individuen 
zusammensetzen. Ftir die Erkenntnis ist nun wichtig, daB die Eigensehaften 
einer Gruppe nieht einfaeh die Summe del' Eigensehaften del' einzelnen 
Glieder, welehe die Gruppe konstituieren, sind. Ist das Beobaehtete - wie 
es meist del' Fall ist - aueh eine Massengruppe, so sehen wir, indem wir 
den Satz vor- und rtickwarts lesen, leieht die Saehiage. Er heiBt namlieh 
rtickwarts gelesen: Dadurch, daB wir die Gruppeneigenschaften erforschen, 
erforschen wir noeh nieht die Eigen8chaften der einzelnen Glieder, d. h. aus 
del' Erforsehung eines Festkorpers als Gruppe kann man die atomaren 
Eigensehaften desselben noeh nicht erschIieBen. 

Im Spezialfalle del' GroBgruppe geht das Problem in den zitierten 
v. MIsEssehen Satz tiber. 

M. BORN 3 schioB sieh schon 1929 mit einem auBerordentlieh frap
panten Aphorismus dieser modernen Auffassung an. Er sehrieb: "Wenn 
die notige Ungenauigkeit unmoglich ware, so waren die wichtigsten Gesetze 
del' klassischen Physik nie gefunden worden. Das ware aber nieht gIeieh
gtiitig. " 

1 1. c. S. 102. 
2 fiber kausale und statistische GesetzmiiBigkeit in der Physik. Naturwiss. 

18, 145 (1930). - fiber das naturwissenschaftliche Weltbild del' Gegenwart. Natur· 
wiss. 18, 885 (1930). - fiber HEISENBERGS Ungenamgkeitsbeziehungen und ihre 
erkenntnistheoretische Bedeutung. Naturwiss. 22, 822 (1934). 

3 fiber den Sinn del' physikalischen Theorien. Naturwiss. 17, 109 (1929). 
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In selu: eleganter Form weist M. SCHLICK 1 nach, daB der Kausalsatz, 
sobald man ihn als deterministische These ansieht, welche eine Voraussage 
ermoglicht, in genau demselben Sinne empirisch gepriift werden kann, 
wie irgendein spezielles Naturgesetz. Von hier aus ist es nicht mehr schwer, 
nachzuweisen, dall das Kausalitatsprinzip sich in der Quantentheorie als 
unzweckmallig erwiesen hat, und dall die Naturgesetze selbst iiber seine 
Brauchbarkeit entscheiden. Er schlieBt seinen Aufsatz mit dem Hinweis, 
daB, wenn so die Zukunft in gewisser Weise unbestimmt ist, es die Ver
gangenheit auch sein mull, weil die Aussagen nicht verifizierbar sind. 

In aullerordentlich pragnanter Weise fiihrt W. HEISENBERG 2 aus, daB 
immer, WeIm neue Erfahrungsgebiete sich auf tun, auch neue Begriffs
systeme geschaffen werden miissen. VergiBt man diese notwendige Selbst
verstandlichkeit zu sehr, so wird man geneigt sein, von den rationalen 
Naturwissenschaften aus alles zu einem rationalistischen Weltbild zu ver
gewaltigen. Man wird aber bei einem solchen procedere eine nicht zu ver
kennende Ahnlichkeit mit Procrustes aufzeigen konnen. 

Auch ein selbst so unerschiitterlicher Formalist wie H. WEYL 3 schlieBt 
einen seiner neueren Vortrage mit den Worten: "In solchen Dimensionen, 
in welchen der endliche Wert des Wirkungsquantums fiihlbar wird, tritt 
die statistische Unsicherheit der Werte aller physikalischen GroBen starker 
und starker hervor." 

Die dargelegte Situation diirfte wie kaum etwas geeignet sein, uns den 
tiefen Sinn von PLATONS Forderung, es solIe kein ayBWp-BT(}BW/J seine 
Schule betreten, wieder einmal klar zu machen. 

Ich will nun aber die Belege fiir den Wandel der erkenntnistheoretischen 
Einstellung in der Physik unserer Tage nicht iiber Gebiihr aneinander
reihen. Die angefiihrten Beispiele mogen als pars pro toto gehen, urn so 
mehr, als sie von den hervorragendsten Forschern der exakten Wissen
schaften stammen. Vielmehr sollen hier zum Schlull noch diejenigen 
Arbeiten Erwahnung finden, welche in einer expliziteren Form oder gerade
zu expressis verbis den AnschlufJ an die Psychologie versuchen. 

NIELS BOHR 4 hatte im Jahre 1928 den Begriff der Komplementaritiit 
eingefiihrt und in einer spateren Arbeit 5 vorgeschlagen, besser von Rezi
prozitiit zu sprechen. Der Begriff sagt einfach aus, dall bei mikrophysi
kalischen Prozessen zwischen der raum -zeitlichen Beschreibung und den 
Gesetzen der Erhaltung von Energie und Impuls eine reziprok-symme
trische Beziehung besteht. Die Kontinuitat der Lichtfortpflanzung in Zeit 
und Raum einerseits und der atomare Charakter der Lichtwirkung anderer
seits miissen daher als komplementare Seiten ein und derselben Sache 
aufgefallt werden, die niemals in direkten Gegensatz kommen konnen, 
da eine eingehende Analyse des einen oder anderen Zuges verschiedene, 
sich gegenseitig ausschliellende Versuchsanordnungen erfordert. BOHR 

1 Die Kausalitat in del' gegenwartigen Physik. Naturwiss. 19, 145 (1931). 
2 Wandlungen del' Grundlagen del' exakten Naturwissenschaft in jungster Zeit. 

Naturwiss. 22, 669 (1934). 
3 Geometrie und Physik. Naturwiss. 19, 49 (1931). 
4 Naturwiss. 16, 245 (1928). 
5 Wirkungsquantum und Naturbeschreibung. Naturwiss. 17, 483 (1929). 
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selbst macht hier darauf aufmerksam, daB die Notwendigkeit einer kom
plementaren odeI' reziproken Beschreibungsweise in del' Psychologie 
besonders gut bekannt sei, denn psychologische Vorgange untersuchen 
heiBe immel', mit ihnen in zunachst unkontrollierbarer Art interferieren. 
In einem neueren Vortrage 1 spricht er sogar von einem Komplementaritats
verhaltnis zwischen del' fiir jede physikalische Analyse erforderlichen 
Unterteilung einerseits und den charakteristisch biologischen Phanomenen 
andererseits. Er will damit sagen, daB eine physikalisch-chemische Analyse 
del' biologischen Substrate mit fortschreitender Intimitat auch die Lebens
vorgange selbst irreversibel schadige. 

Diese Gedankengange hat nun einer del' erfolgreichsten theoretischen 
Physiker, PASCUAL JORDAN aufgegriffen und weiter ausgefuhrt 2• Denken 
wir uns einen makrophysikalischen BeobachtungsprozeB: Wir betrachten 
durch das Fernrohr einen Planeten. Ohne Bedenken konnen wir annehmen, 
daB die Beobachtung die Bahn des Sternes nicht stort, d. h. die Beob
achtungstatigkeit beeinfluBt das Objekt nicht. Anders im M ikrophysikali
schen: Bestimmen wir die x-, y- und z-Koordinaten eines Elektrons, so 
erzeugen wir erst durch die Messung diesen Zustand des Elektrons, so daB 
das Subjekt-Objekt- Verhiiltnis hier eine fundamentale Rolle spielt. Wir 
mussen uns deshalb bei atomaren Prozessen auf die Beschreibung von 
GesetzmaBigkeiten del' Beobachtungsvorgange beschranken. Die auf
tretende statistische Akausalitat bedingt ein Komplementaritatsverhaltnis. 
1m Anorganischen nun fiihrt diese statistische Akausalitat zur "Mittel
bildung". Fur das Organische abel' vertritt JORDAN die Ansicht, daB sie 
sich zur makroskopischen Akausalitiit verstarke. Denken wir dabei an 
folgendes Beispiel: Unser Auge nimmt schon wenige Photonen, vielleicht 
sogar ein einziges Lichtquant wahr. Ein minimaler Gesichtseindruck kann 
abel' schon die gewaltigsten Reaktionen mit groBem Energieumsatz aus
losen. Diese Erscheinung ist schon mit dem Ausdruck: "Verstarkerwirkung 
des Organismus" bezeichnet worden. Nun ist bekannt, daB gerade die 
dirigierenden Reaktionen del' Organismen annahernd atomarer Natur sind. 
Da die atomaren Prozesse abel' hochgradig undeterminiert sind, so wirkt 
sich diese Akausalitat im Organischen schon makroskopisch aus. Kehrt 
man den Satz urn, so konnte man auch sagen, daB die statistische Akausali
tat und Komplementaritat del' atomaren Reaktionen sozusagen del' letzte, 
abgeblaBte Rest dessen ist, was bei den Organismen zur hochsten Entfaltung 
kommt, des Lebens. So sagt JORDAN, daB die neue Physik in auffallender 
Weise den Verdacht engel' Beziehung ihrer Begriffsbildung zu Grund
tatsachen del' Biologie erwecke. 

Betrachten wir einmal dieses Komplementaritatsverhaltnis fur den Fall 
del' Analytischen Psychologie etwas weiter: Untersuchen wir irgendeinen 
bewuBten Inhalt eingehend genug, so werden wir alsbald auf unterliegende 
unbewuBte Motive stoBen. Wir benotigen diese Pramissen also durchaus, 

1 Licht und Leben. Naturwiss. 21, 245 (1933). 
3 Die Quantenmechanik und die Grundprobleme der Biologie und Psychologie. 

Naturwiss. 20, 815 (1932). - Das Kausalitatsproblem in der modernen Physik. 
Neue Jb. Wiss. u. Jugendbild. 10, 74 (1934). - Quantenphysikalische Bemerkungen 
zur Biologie und Psychologie. Erkenntnis, IV, S.215. 1934. 
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Wenn wir anders schon zwingeride Aussagen machen wollen (exakte Mes
sung). Die ins BewuBtsein gehobenen "unbewuBten" Inhalte werden nun 
aber auf den primaren BewuBtseinsinhalt zuriickwirken undihn modi
jizieren. DaB die BewuBtmachung das unbewuBte Material verandert 
und weiterhin die bewuBte Einstellung modifiziert, hat hier also sein 
physikalisches Analogon. Die Komplementaritatsforderung ware somit 
erfiillt. Das Komplementaritatsverhaltnis zwischen BewuBtsein und Un
bewuBtem legt noch eine weitere physikalische Parallele nahe, die For
derung nach einer strengen Durchfiihrung des "Korrespondenzprinzips". 
Sie konnte den Schliissel dafiir geben, was wir in der Analytischen 
Psychologie so oft als "strenge Logik" (Wahrschein:lichkeitslogik) des 
UnbewuBten erleben und was geradezu an einen "erweiterten BewuBtseins
zustand" erinnert. 1 

lch wiirde aber die unumgangliche Einseitigkeit der vorstehenden Dar
stellung zu einer Schwache derselben machen, wenn ich unterlassen wiirde, 
noch kurz darzutun, wie sich die modernen Physiker von der geschilderten 
heutigen Situation aus zur klassischen Mechanik stellen. Das Korrespon
denzprinzip hat sozusagen riickwirkend nach einer solchen Revision gefor
dert. SCHRODINGER 2 war wohl der erste, der unmiBverstandlich darauf 
hinwies, daB schon die Gasgesetze, die Gesetze des radioaktiven Zerfalls 
und insbesondere der II. Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiesatz) 
rein statistischer Art seien, hatte doch BOLTZMANN schon vor 60 Jahren 
die Statistik in die Thermodynamik eingefiihrt. Durch ihn erhielt der 
Entropiebegriff eine wesentliche Klarung und wurde wahrschein:lichkeits
theoretisch dargestellt. Es ist am Ende des letzten Kapitels erwahnt 
worden, daB auch der Zeitbegriff statistisch begriindet werden kann. 
SCHRODINGER hat dann auch den Entropieablauf in An:lehnung an FRANZ 
EXNER mit unserer Zeitempfindung in Zusammenhang gebracht. DaB man 
trotz dieser statistischen Ansatze auch in klassisch-physikalischen Grund
gesetzen, am Determinismus festhielt, laBt sich nur geschichtlich erklaren, 
indem derselbe eine J ahrtausende alte Denkgewohnheit ist. Man wuBte 
ja urn die statistische Natur dieser Satze, glaubte aber, dies sei nur ein 
provisorischer Schonheitsfehler und der fingierte LAPLACESche Damon 
spielte seine Rolle weiter. Die beriihmte "lgnorabimus-Rede" Du-BOIs
REYMONDS war den Physikern noch zu tief in Erinnerung. Erst von den 
heutigen Erfahrungen aus erkannte man, daB die Voraussetzungen dieser 
Rede makrophysikalischer N atur waren und einfach ins Mikrophysikalische 
iibertragen wurden, und daB dieser Schritt nicht angangig ist. Hiermit 
erst diirfte der LAPLAcEsche Geist ein fiir allemal begraben sein, denn wir 
haben nicht nur erkannt, daB die Natur "nihil nisi saltus" macht, sondern 
auch noch, daB diese Spriinge weitgehend undeterminiert sind. lch will 

1 leh moehte hier nur beilii.ufig daran erinnern, daB der englische Physiker 
J. W. DUNNE (An Experiment with Time. London 1929. - The Serial Universe. 
London 1934.) von einer ganz anderen Seite her eine Annii.herung an diese Er
scheinungen versucht hat, wobei seine Konstruktionen unendlieh viel abstrakter 
sind. Er muB eine "regressive Zeit" annehmen und folgert sogar aus diesem Argu
ment im weiteren Verlauf die mensehliche Unsterbliehkeit. 

2 Was ist ein Naturgesetz' Naturwiss. 17, 9 (1929)_ 
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an dieser Stelle nicht verschweigen, daB es auch heute noch Forscher gibV, 
welche ein pessimistisches "ignorabismus" bekampfen zu miissen glauben, 
unCI. daB nicht zuletzt PLANCK selbst zu ihnen gehort. Man wird sich aber 
bei all diesen Stimmen an den oben zitierten Satz von R. v. MiSES erinnern 
und fiihlt sich versucht, SPINOZAS Erkenntnis more geometrico fiir die 
Erfordernisse unserer Tage in eine "Erkenntnis more statistico" abzuandern 
und anzuerkennen, daB alle physikalischen Aussagen Annaherungen sind, 
die sich prinzipiell nicht vervollkommnen lassen. 

Eine Parallele hierzu ist das Verfahren von JUNGS Symbolforschung 
durch amplificatio. Man kann sie ohne Bedenken eine statistische Methode 
par excellence nennen. 

In welch eklatantem Gegensatz FREUDS Determinismus mit dem ihm 
zugrunde liegenden "psycho-physischen Parallelismus" zu den heutigen 
Wissenschaftsmethoden steht, ist hier wohl deutlich genug geworden. 

Es bliebe hier noch iibrig, daran zu erinnern, daB JORDAN auf Grund 
der im atomphysikalischen Experiment gemachten Erfahrungen das 
KomplementaritatsverhaItnis zwischen Subjekt und Objekt dahin verall
gemeinert, daB er sagt, die prinzipielle Unterscheidung zwischen Innen- und 
AuBenwelt sei unmoglich, was natiirlich einen Zugang zum ganzen sog. 
"parapsychologischen" Gebiet eroffnet. 

Wenn sogar die Physik eine Kritik der personlichen Voraussetzungen 
(vgl. SCHRODINGER 2) fordert und auch dort die Losung des Konfliktes 
zwischen Thesis und Antithesis zufolge der Komplementaritat ein "sowohl
als-auch" ist, so brauche ich die Parallele zu JUNGS psychologischen Grund
konzeptionen nicht noch zu verdeutlichen, ebensowenig wie es notwendig 
ist, hier nochmals auf die gelegentliche Sinnlosigkeit einer kausalen Erkla
rung (FREUD) hinzuweisen. 

Rekapitulieren wir kurz die neuere Entwicklung unserer Wissenschaft 
von der Materie: Die klassische Kausalitatsvorstellung ist durch die 
Quantentheorie zu einem Grenzfall allgemeiner N aturgesetzlichkeit ge
worden. Sie geht in einer statistischen, nicht voll determinierten Gesetz
maBigkeit auf. Die Unmoglichkeit eines strengen Determinismus haftet 
nicht der praktisch-technischen Unvollkommenheit unserer Instrumente 
an, sondern beruht auf der atomistischen Struktur aller physikalischen 
Substrate. Diesen selbst haftet die Unbestimmtheit an. J. V. NEUMANN 
hat nachgewiesen, daB es unmoglich ist, die statistischen GesetzmaBigkeiten 
der Quantentheorie auf ein kausal funktionierendes Modell zuriickzu
fiihren. Die von BOHR eingefiihrte Komplementaritat hat sich geradezu 
als eine neue naturwissenschaftliche Denkform erwiesen, die es fertig 
bringt, daB die Natur Eigenschaften und GesetzmaBigkeiten, die sich sonst 
so sehr widersprechen, daB sie niemals direkt zusammen bestehen konnten, 
doch an ein und demselben physikalischen Objekt zusammen verknotet. 
Deshalb hat PAULI auch vorgeschlagen, die Quantentheorie in Analogie 
zur Relativitatstheorie als "Komplementaritatstheorie" zu bezeichnen. 

1 M. v. LAUE: Zu den Erorterungen iiber Kausalitiit. Naturwiss. 20, 915 (1932).
Uber HEISENBERGS Ungenauigkeitsbeziehungen und ihre erkenntnistheoretische 
Bedeutung. Naturwiss. 22,439 (1934). 

2 Uber Indeterminismus in der Physik. 1st die N aturwissenschaft milieubedingt'l 
Leipzig 1932. 
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JAMES, JEANS 1 sagt zu dieser Lage: "Mind no longer appears as an 
accidental intruder into the realm of matter; we are beginning to suspect, 
that we ought rather to hail it as the governor and creator of matter." 

Nehmen wir unsere neu gewonnenen Einsichten uber das Subjekt
Objekt-Verhaltnis hinzu und unsere Auffassung vom Menschen als Quant 
und vom Erlebnis als Quant, so stimmen wir, glaube ich, mit B. RUSSELL 2 

zutiefst uberein, welcher schreibt, daB "the events", die Ereignisse, die 
letzten Weltbausteine seien. Zwar sind die Quanten Unstetigkeitsstellen 
der Wissenschaft, aber zugleich auch ihre einzigen realen Stellen. 

Wenn die heutige Physik durch die von ihr neu geschaffenen Denkformen 
eine Verwandtschaft und Verknupftheit mit der Komplexen Psychologie 
entdeckt hat, so wissen wir nicht, welche der beiden Disziplinen auf ihre 
neue Schwester mehr stolz sein kann. Beide Wissenschaften haben in 
vieljahriger getrennter Arbeit Beobachtungen und dazu adaquate Denk
systematiken aufgehauft. Beide Wissenschaften sind an gewisse Grenzen 
gestoBen, die wir im Anfang dieses Kapitels beschrieben haben und die 
ahnlichen prinzipiellen Charakter tragen. Das zu Untersuchende und der 
Mensch mit seinen Sinnes-undErkenntnisorganen und ihrenErweiterungen 
- den MeBinstrumenten und MeBverfahren - stehen in unlOsbarem Zu
sammenhang. Das ist Komplementaritiit in der Physik sowohl wie in der 
Psychologie. Es ist ein Ruckwirken des einen auf das andere, ein reziprok
"symmetrisches" Verhaltnis und wenn wir bedenken, wieviel klare Begriffe 
aus der Physik stammen und wie jede Erkenntnis letztlich einzig im Men
schen vor sich geht, so konnen wir sogar feststellen, daB zwischen Physik 
und Psychologie ein echtes und rechtes Komplementaritiitsverhiiltnis besteM. 

Und noch eine Zukunftsmusik klingt aus diesem sich anbahnendell 
Bundnis, fiir welche ich ein Bild gebrauchen mochte: Wenn der Erkenntnis
drang einen alten Griechen soweit getrieben hatte, den Oracula der Priester 
ApoIls nicht mehr so unbedingt zu vertrauen, sondern das "de tripode 
dictum" aus dem Munde der Pythia selbst vernehmen zu wollen, so ware 
er zunachst dem pythischen G'Yjp,atV8t gegenuber hilfloser gewesen als 
zuvor. Aber haben wir nicht durch immer weitere Haufung von Erfah
rungell gelernt, die babylonischen Kuneiformzeichen oder die agyptischen 
Hieroglyphen zu Ie sen ? 

1 The Mysterious Universe. London 1930. 
2 1. c. 
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The connections between Analytical Psychology and Poetry are so many 
and so various, the two subjects have so much in common, that some 
remarks on their relation are not inappropriate and may have a certain use. 
Their materials are in a sense the same, though their methods and objects 
are different. And they are both liable to terrible abuses in the hands 
of the incompetent. 

For the purposes of this little paper, Analytical Psychology means that 
department of thought which has for its subject matter the human psyche 
in its conscious and unconscious aspects. The object of the science is to 
discriminate and describe the elements of the psyche, and to discover the 
laws which govern the world best and least known to all of us. It is likewise 
concerned with the diagnosis and treatment of spiritual illness. In short, 
it investigates every aspect of the soul, whatever that may be. 

For poetry, definition is even vaguer and more difficult, perhaps 
particularly so in the instance of a man who has devoted his life to the art. 
Hardly two people who think about the subject at all, use the word in 
the same sense. And misunderstandings, not to say quarrels, are only 
too frequent in this branch of aesthetics. According to temperament the 
critics have leaned toward form or substance in their definitions, categories 
which by no means exhaust the possibilities of limiting the subject. And so 
in the vast collection of extremely dull prose works about poetry, we find 
definitions as atmospheric as "Emotion recollected in tranquillity", or as 
precise and jejune as "The metrical expression of ideas". To most minds 
the word probably suggests the idea of measured rhythm, measured to 
distinguish it from prose, which is also rhythmical. But very few minds 
would be willing to let it go at that. And here, unfortunately, we come 
at a stride to one of those frontiers of thought, or opinion, where precision 
has hitherto been, and may always be, extremely difficult to attain. Are 
we talking of a way of thinking or feeling, of a type of expression of 
something in the form, of something in the substance, of all of these, or 
what? It is all very trying. And one turns from most of the authors who 
have written on the subject with a sense that "great dialectic capacity 
has been displayed, and that the results have been nugatory". They remind 
you of city-children discussing the question as to whether a humming-bird 
is a dragon-fly or a wasp. 

Some years ago, while attending the seminar of Doctor CARL GUSTAV 

JUNG, in whose honor this paper has been prepared, I heard suggested 
by him, in another connection, certain ideas which, it seems to me, have 
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a bearing on this subject. Upon these ideas, with appropriate diffidence, 
I propose 'to enlarge. In his study of the Unconscious, Doctor JUNG had 
in the first place divided the region into two parts, Personal and Collective. 
In the personal unconscious, only individual elements peculiar to the 
person were to be found. But in the collective unconscious, he became 
convinced of the existence of certain entities, knots of energy, group 
associations, which with some variation are common to race or sex, and, 
in certain instances, to all mankind. In dream and in daydream these 
entities appear. And in spite of the fury of the behaviourist, who (as 
Professor JOAD has acutely remarked) has taken up materialism just as 
the other scientists dropped it, I am quite as much persuaded of the reality 
of these entities as I am of the reality of any reflex that ever was condi
tioned. For these newly discriminated factors in the unconscious, Doctor 
JUNG proposed the name archetypal image, or archetype, - meaning 
a symbol with which the unconscious mind has been familiar for a very 
long time, perhaps from the beginning. To avert a misunderstanding at 
this point, it should be said that this statement does not involve anything 
like innate ideas. The archetypes are not conceived of as inherited. They 
are thought of as images toward which a predisposition is inherited, as 
a preference for animal food is inherited by a tiger. For instance, a ship 
may well carry the value of an archetype for a Scandinavian, and a horse 
for a Tatar. It is not improbable that a Swede in Minnesota, or a Yakut 
in the Aleutians, will dream each of the symbol toward which he has 
inherited a predisposition from many generations that made their way 
by the sea or the plain. And his symbol will come to each lit by "The 
awe-inspiring fire of the depths". It will have for him a force and a value 
not possessed by the casual phenomena which can be traced to his personal 
experience, his everyday associations. 

The late F. W. H. MYERS, the inventor of the word "Subconscious", 
and a poet of force and distinction, was, I believe, the first person to see 
or to point out a connection between creative ability and the unconscious. 
It appears that the artist always has a low threshold. He has, so to say, 
the deep hidden images constantly in view, and they supply him with 
a variety of motives and reasons different from those known to the conscious 
mind. All people who have low thresholds are not artists, for other elements 
enter in. Technical capacity is, of course, necessary, if the artist is to evoke 
in others what he discovered in himself. And the method by which he does 
this no doubt remains as mysterious as any form of action at a distance, 
as gravity, as radiation. Curiously enough the artist has a strong tendency 
to conceal the real source of his power, and is more than likely to attribute 
the success of his picture, his poem, or his sonata, to his conscious reasoning 
powers. Which is, of course, as ridiculous as if the hawk were to attempt 
to put on the carapace of the tortoise. Thought naturally is as useful to 
him as to other men, but it comes after something of initial and essential 
importance, without which art cannot exist. 

And it may be stated in passing, that critical preoccupation with thought 
in works of art is what rendered criticism, "that dead twig on the tree of 
literature", in general so leafless. Too often the critic has to all intents and 
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purposes directed attention to the mechanism of the piano, rather than to 
the burning symbols in the enigmatic deeps whence the sonata emerged. 
Greatly to dare also, it is that same critical preoccupation with conscious 
problems which has castrated such a quantity of modern poetry and 
modern painting, and reduced kinetic living things to cold geometry and 
fruitless abstraction. The arts have the right to be themselves, and they 
never are gainers when they are subordinated to a chilly intellectualism, 
whether philosophic, political, or religious. 

But this is by the way. Whether the reader is in agreement with the 
views expressed in this paper or no, he will see that an acceptance of 
those views makes possible a definition of poetry that has some satisfactory 
aspects, though no sort of finality is claimed for it. To the writer, poetry 
appears to be that form of communication, whose important function is 
to touch and arouse the ancient and permanent elements in the spiritual 
structure by symbol and by measured rythmical sound. The measured 
rhythm, which is the body of poetry, as the symbol is the soul, has itself 
the quality of an archetype. And those moderns who, on logical grounds, 
have rejected metre, or even rhyme, are not to be congratulated on 
choosing such a handicap. They have elected to dispense with whole cate
gories of unconscious sympathies between their readers and themselves, 
and in the pursuit of private originality have ignored deep-seated instincts 
common to genius and ordinary mankind. This does not mean, of course, 
that something new and strange is never to take place, any more than it 
means that a tree should never have new leaves and new branches, though 
it does imply that a tree ought not to put forth lobster-claws. But the new 
must have a tincture of the primordial, and the strange will derive its 
force from ancient and shadowy relations with the familiar. This last 
statement has the force of a law. And it perfectly explains why the ex
treme positions of what are called schools, vanish automatically because 
of their failure to connect themselves with the living, growing, immortal 
unconscious, that remains the same the more it changes. 

The common term in poetry is hard to be found, and when found may 
appear misty and vague enough. A category that includes the celebration 
of the wrath of Achilleus, the blasting of the character of Shaftesbury, 
the lament for Lesbia's sparrow, and the Rhyme of the Ancient Mariner, 
is varied enough in all conscience. But it does not take much penetration 
to see how Homer and Dryden by image and sound have evoked from 
our depths as from their own the archetypal symbols of anger, though 
one chants in oceanic hexameters and one in the stately, confined, and 
pointed couplet of the English Augustans. Behind both if you go far 
enough is a war-dance. Behind every poem is an archetype. 

It seems to the writer that a delightful, useful, and clarifying criticism 
may conceivably arise from the new ideas, if the Analytical psychologist 
learns how to pass the white light of poetry through his prism. This process 
will not destroy that light's beauty, any more than spectrum analysis 
destroys the beauty of actual light. Rather it will add to the interest 
because it will be real. Personal predilection disguised as universal law 
by dialectic devices will no longer govern aesthetic ideas. And, as in all 
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cases where truth begins to appear, we shall, to borrow the words of 
a great writer, find the mystery even more mysterious than we supposed, 
but our knowledge of the phenomena ought to increase, and with it our 
satisfaction. We shall have a living aesthetic that moves, and grows, and 
changes. And it is not improbable that rational connections between 
things that seem as hopelessly unrelated as the constant sun and the 
instantaneous thunderbolt, may become clear to us. The new aesthetics 
will bear the same relation to the old that physics does to what used to 
be called natural philosophy. As distinctions grow sharper the science will 
grow more factual, even if hypotheses have to become more complicated. 
And let us hope that there will be such fine sport as the physicists have 
had since relativity and the quantum theory disturbed the symmetrical 
system of 19th century science. 

If, as the writer believes, the general tendency of these remarks is 
correct, then these remarks are significant for the poet. Though the 
interior universe will never, thank God, be completely explored any more 
than that other brave o'erhanging firmament, still the poet ought to find 
his account in these novel investigations. By increasing his understanding 
of the interior objects of contemplation, he ought to increase his power 
of self-criticism. By studying the idiosyncrasies of that strange process 
called fantasy he may learn to go farther and fare better. Of course, I do 
not mean that a poet, struggling with the aesthetic problem of a poem 
will say to himself "I'll have a good go at the anima this afternoon, and the 
sonnet will come out right tomorrow". In point of fact, he must not do 
that, for the conscious exploitation of the unconscious, as Doctor JUNG 

long ago pointed out, is a psychological crime and reduces the individual 
to the level of Hindu charlatans teaching Yoga to millionairesses for money. 
It is a different thing to have trained oneself to recognize and interpret 
the messages that come at the proper time to the conscious mind, from 
the far side of the threshold. One must not force the unconscious, but it 
is proper and even necessary to use it to the limit when it is disposed to assist. 

There are many things to discover in that strange world which lies so 
close and is so hard to enter, where ugliness and beauty and good and 
evil are so intervolved as to be almost interchangeable. It is difficult 
not to pass conscious judgments on conflicts of energy. It is difficult to 
recognize that the resultant is more important than the fact that one 
of the forces might be adjudged good and the other evil. It is hard to 
realize that it is all the same energy, as a river is all one river, whatever 
whirlpools and backwaters there may be in it. 

As for all men so for the poet, these things are necessary to be learned. 
But in one specific instance the Analytical psychologist may be able to help 
the poet in particular to more thorough understanding, if not to greater 
power. A better system of what someone has called "The pre-natal care 
of ideas" is not by any means impossible. And a better knowledge of the 
whole strange process of the gestation of a poem would in any case be 
fascinating whether it were useful or no. From that palpitating second 
when the symbol appears in the mind with the startling suddenness of 
a great fish breaking water, a suddenness that carries the implication that 
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the symbol had its own existence before it was consciously recognized, 
through the ancillary flashes, and the conscious struggle with the intellec
tual difficulties implicit in the image, whether it be a clear-cut picture, 
a consonance of cadences, or a shadowy and ill-defined mood, what subject 
is there in the world within or the world without more intrinsically inter
esting 1 Nor will the investigation of the elements of this process make 
it less so. Biologists do not love their children less because they know 
more about chromosomes than other people. On the contrary out of fuller 
knowledge should come keener and more varied appreciation, founded on 
fact, based on living experience of a living thing. 

And if nothing else had come out of these new and, to many people, 
enigmatic ideas, for the poet a continent dimly guessed and only timidly 
visited in the past, has been unveiled, and lands long since wasted and 
deserted have taken on their original beauty and interest. The inner 
world is suddenly full of huge cloudy symbols of a high romance. Dead 
allegory has become live value. In a world enslaved by the fiction of 
objective reality, mythology is reborn. The god is in the grove and the 
nymph at the fountain. "It is good. They belong there." The dreamside 
of things is restored to its dignity. And the whole spectacle of mental life 
has grown larger, as it should, for we have drawn nearer to it. Furthermore 
every item in that spectacle is invested with vivider charm. 

It is interesting, though perhaps profitless, to speculate on the results 
which the new points of view are likely to produce. For one thing an 
intense artistic renaissance is to be expected. A deeper poetry than the 
last half century has known is practically certain to emerge. Old tales will 
have to be retold in the light of a new knowledge. And new ones will have 
to be told for the first time. Though the explorers have only touched the 
strange coasts, or at most heard rumours of fantastic rivers, it is clear 
that man's discovery of himself must have on him a liberating effect not 
dissimilar to the effect of his first steps in the study of the frame of 
external things. 

To the men who have played large parts in this discovery we ought to 
be intensely grateful. Among them CARL GUSTAV JUNG is not least. His 
gigantic contribution to every department of the field stands in no need 
of my praise and still less of my exegesis. Nevertheless it gives me pleasure 
to bring this little tribute to the thinker, the doer, the delightful man, who 
has thrown light on a thousand problems, and has helped countless troubled 
men and women to a sight of that four-petalled flower which can only be 
discovered in the inner gulfs. 

Kompiexe Paychoiogie. 24 
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Analytical Psychology and the Art of Teaching. 
By 

WILLARD HIGLEY DURHAM. 

A teacher returning to his work in an American college after making 
some real study of Analytical Psychology will find himself considering 
anew the familiar professional problems and discerning the existence 
of hitherto unsuspected ones. He will find himself questioning many accepted 
theories of pedagogy, altering his methods of instruction, approaching in 
a new way the students entrusted to his direction. He may, at first, find his 
zeal outrunning his discretion, and fall into the error of confusing his function 
with that of the psychological analyst. But he will soon recover awareness of 
the fact that, although the analyst is a teacher, the teacher of literature or 
philosophy or any other branch of knowledge is not and should not be an 
analyst. This return to common sense will not, however, relieve him from 
the necessity of asking himself where and how the theories of Analytical 
Psychology may legitimately be applied in the practise of his chosen art. 

Final answers to the problems thus raised could be given only after 
years of investigation by one who was at once a thoroughly trained psycho
logist and an experienced teacher. For such investigation I have neither 
the time nor the knowledge. But since, as far as I know, no one has 
seriously undertaken such study!, since all real work in this field has yet 
to be done, I wish to invite attention to the importance of the subject. 
I cannot, I believe, better indicate the far-reaching effects of the work 
of the scholar in whose honour this volume is published than by showing 
certain ways in which that work may Ultimately alter both the practise 
and the theory of education. I should not, however, do honour to the 
scientific carefulness of Dr. J UNGs work if I did not make quite clear the 
fact that I am presenting what are mere guesses at truth, guesses which 
seem to me worth consideration, but which have as yet been tested either 
inadequately or not at all. 

It should be obvious that teaching, if it be an art, is something other 
than the mere presentation of information ?r of directions for acquiring 
a technique. Information may be obtained more rapidly from books than 
from a teacher, and technique may be acquired by simple imitation. Real 
teaching is something more, something not easy to define. The various 
definitions of it previously attempted all leave something to be desired, 
and a discussion of them would in itself require an essay. It is, never
theless, clear that where real teaching is done, the pupil acquires something 
not to be gained from books, something resulting from a personal relation, 

1 A number of books dealing with the relation between Psychoanalysis and 
elementary education are, of course, well knoWn. 
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something which gives him an increased capacity for independent acitivity 
and results in psychological development. 

H teaching does require some personal relation, that relation is not 
that which may be built up between two adult and integrated persons but 
is one akin to the transference in Analysis. Wherever I have been able 
to investigate the statements of students that Mr. X. or Mr. Y. is a good 
or a bad teacher, I have invariably found that the good teacher is one 
upon whom the student has made some projection positive or negative; 
the bad teacher is one to whom the student is wholly indifferent. H it 
were possible for the teacher to know how to bring about this transference, 
he would undoubtedly be able to assist pupils with whom he now fails; 
but there is no magic phrase from which a transference arises. Fortunately, 
in most instances, if the teacher be not a wholly colorless personality, 
some sort of relation between him and the student comes automatically 
into existence. It is in the recognition of the value of this relation and the 
proper handling of it that the importance of a knowledge of Analytical 
Psychology appears. 

It would, indeed, be difficult to overestimate the importance to the 
teacher of recognizing this relation and the projections which result from 
it. The male teacher in any co-educational institution repeatedly has, for 
example, the experience of finding girl students under the illusion that 
they are in love with him. H he is ignorant of psychological facts, he is 
only too likely - having his share of human vanity - to fall into the 
error of supposing that this is a reality and to be met as such. H, on the 
other hand, he is aware that what he has to deal with is an animus pro
jection, he is able to meet the situation intelligently and to avoid the 
painful - sometimes even tragic - consequences which may come from 
his allowing himself to become unconsciously involved. By remaining 
conscious and aware he becomes able to utilize the positive aspects of the 
transference as a stimulus to legitimate activity on the part of the student, 
so that there results for her both an increase of knowledge and an increase 
of consciousness. The task is a difficult one, one requiring more under
standing now and then than the ordinary student of psychology possesses; 
but it is one which cannot be shirked and one which further knowledge 
would make easier. And if the task be properly performed, the positive 
values which result are by no means exhausted when the student leaves 
the classroom or the seminar; it may continue to work beneficially long 
after all personal contact between the teacher and the taught has ceased. 

The positive projections which may be made are, of course, by no means 
limited to animus ones. Those made by a young man, for instance, while 
they are less embarrassing to the inexperienced, are quite as important. 
It is frequently all but impossible to determine precisely what the nature 
of the projections made by a particular student are, but this fact seldom 
interferes with the educational process. Whatever the image projected -
whether it be that of father or hero or wise old man - if the teacher 
does not become identified with it, he may use it for educational ends. 

Upon the values of the positive transference little insistence is necessary. 
However unconscious they may have been of its nature and significance, 

24* 



372 Psychologie. 

real teachers have always and of necessity utilized it. Only the ex
ceptional person, however, has recognized that a negative transference 
has also remarkable positive values. The teacher who, of those I encountered 
as a university student, did most for me was a person upon whom I 
projected all manner of black images. I found myself slaving in the library 
in the endeavour to amass evidence to disprove what I regarded as his 
cherished theories and beliefs. Not until long after did I become aware 
that he had put forward those theories with a definite purpose, that he 
had no more belief in them or affection for them than I did. He was 
unusual in that he knew how to make as much use of my dislike as he 
might have made of my admiration and esteem had they existed. There 
are those who disapprove of such methods as involving conscious deception 
of the student; but the result was not deception but instruction in that 
a student who could not otherwise have been affected by this teacher was led 
to discover truth for himself. And in most instances, as in this one, the ulti
mate result is that the negative projections disappear, that minds which other
wise would never have met actually do meet, and that real teaching is done. 

Even from so superficial a discussion of the relation of the transference 
to the educational process appears the necessity for a high degree of 
consciousness in the teacher. Here again Analytical Psychology should 
play an increasingly important part, not only as a technique for developing 
consciousness in the person aware of his defects, but also in the selection 
of persons who may safely be entrusted with the teacher's responsibilities. 
Under present-day conditions much attention is paid to the scholarly 
qualifications of a prospective teacher and enquiry is commonly made 
as to his habits and moral attitude. No ordinary enquiries will reveal, 
however, whether or no the male teacher is so much under the domination 
of anima moods as will seriously interfere with the adequate performance 
of his task or whether or no the female teacher is so identified with the 
animus as to make her teaching arid and opinionated. Nowhere, save 
perhaps in the practising psychologist, is consciousness and integration 
more necessary than in the teacher; nowhere, save again in the Analytical 
process, is unconsciousness likely to do more harm. If Analytical Psycho
logy becomes more widely recognized and its methods more clearly unter
stood, the selection of teachers can be made upon a much sounder basis 
than any now available. 

Objective tests giving undeniable evidence of the teacher's consciousness 
have not as yet been devised, nor can one as yet clearly prove to the 
sceptical the importance of transference. But the value for education of 
the theory of the four functions may more easily be made apparent. It 
may be shown, for example, through experiments with examination. 

At the University of California a group of students of literature were 
first given an examination designed to test nothing save their knowledge 
of the facts of literary history. The same students were then given another 
examination so designed as to give opportunity for more than one type 
of mind to display its ability. As on the previous examination one question 
called for a knowledge of facts; a second demanded logical defense of a 
critical assertion; a third required assignment to their authors of passages 
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of poetry not previously read but written by poets with whose major 
works the students were supposed to be familiar. In answering this last 
question neither thinking nor sensation were of much use; in answering 
the second thinking was of primary importance. The results derived from 
this type of examination were strikingly different from those obtained by 
the previous one. One or two students handled well all three questions; 
an equally small number showed themselves generally incompetent; the 
great majority answered one question well, did less well with a second, 
and were relatively unsuccessful in dealing with a third. No one question 
was easy for all students; no one difficult for all. Repetition of this type 
of examination with other groups produced similar results. Although 
further carefully checked experiments would be necessary to final and 
demonstrable conclusions, there seems little room for doubt that the 
ordinary examination as prepared by an instructor unaware of diffe
rences in psychological types results in overestimation of the student 
having one type of mind and the underestimation of others. 

Examination is, of course, one method of teaching, and one giving 
results which may objectively be measured; but it is only one method and 
not the most important one. Yet it is unquestionably true that if a failure 
to recognize differences in psychological type leads the teacher into error 
when preparing and judging examinations, the same failure will lead 
him into error elsewhere. If, in talking to a student who is of the thinking 
type, the teacher uses a feeling approach to the subject, he appears to 
this student to be speaking vaguely, his ideas seem unorganized, and 
the subject itself dissolves into iridescent mists; whereas to the feeling 
type a logical approach seems arid, repellent, and devoid of higher values. 
The ordinary instructor, unaware of psychological facts, uses the approach 
which is natural for him and thus fails more or less completely to accomplish 
the best possible results with students having a type of mind remote 
from his own. 

Since any group of students as commonly assembled includes represent
atives of all the functional types, the problem thus presented is one of 
great difficulty. I doubt whether any teacher is capable of so varying 
his approach to his subject as to affect with equal power all types, and I 
doubt the possibility of any wholly satisfactory solution of the difficulty 
unless students can be grouped with reference to type. It goes without 
saying that the obstacles in the way of such grouping are at present 
insuperable; but that fact does not release the teacher from the necessity 
of doing whatever is within the bounds of possibility. 

A discussion of what may actually be done to meet the needs of the 
existing heterogeneous groups would, as far as I am concerned, necessarily 
be limited to methods applicable in the teaching of literature and would 
be out of place in an article of this sort. I may nevertheless say that my 
experience has shown that a student's supposed lack of interest in the 
study of literature often results from the fact that the sort of work required 
of him has given him no opportunity to use his major function. If such 
an opportunity is given him, he then finds available for the subject a 
hitherto unsuspected amount of energy. 
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Teachers having some slight acquaintance with the theory of psycho
logical types have raised the objection that it is unwise to give much 
attention to type differences since one objective of teaching may be to 
train the student to use easily and effectively functions other than the 
major one. No one could deny the desirability of such training as far as 
it is possible, but the range of possibility is certainly decreased if the 
instructor is unaware of the fact that the demands which he makes vary 
in difficulty not only with the general intelligence of the student but also 
with his psychological type. That which is for the intuitive a relatively 
easy task may be, for a sensation type, an almost impossible one. 

Furthermore, we as yet know very little about the development of 
psychological functions through formal education. Any attempt to stimulate 
the differentiation of inferior functions is as yet experimental and tentative. 
The experience of analysts has shown, I believe, that little can be done 
with the least differentiated function in the course of the Analytic process. 
If this be true, it is even less probable that anything can be done with 
it by ordinary teaching. Here again we have a problem which demands 
real investigation and not hasty assumption, investigation which might 
result in some sorely needed information as to the actual relation between 
formal education and psychological development. In default of such 
investigation I remain confident that much of the discouragement now 
often felt by teacher and pupil alike comes from a vain attempt to do 
the impossible. It would be pleasant to believe that every person if properly 
taught would differentiate all four functions, but all the evidence now 
available indicates that really to differentiate two functions is more than 
many persons can ever accomplish. 

To say this, however, is by no means to say that education should 
concern itself with one psychological function to the exclusion of others. 
Yet, if we consider actual educational practise through centuries, we find 
that the thinking function has been unduly exalted and the feeling one almost 
ignored save perhaps by teachers concerned with the so-called fine arts. 
At a time when education was exclusively a masculine affair this emphasis 
upon thinking may have done relatively little harm; but now when -
as in many American universities - women make up nearly half of the 
student body, neglect of the feeling approach has serious consequences. 

Although with men excessive emphasis upon the development of the 
thinking function may do relatively little harm, the regrettable conse
quences of ignoring other functions are by no means limited to women. 
Many an able boy who to-day rebels against formal education whether in 
the secondary school or in the university does so because he finds that 
the values stressed by his teachers are not those to which his libido is 
attached. Only when he sees logical processes as serving ends to which 
he himself attaches importance is he willing to continue what he finds 
exhausting and useless effort. The teacher, after vainly presenting ex
cellent logical reasons for the pupil's continuing his work, only too often 
becomes irritated and denounces the boy as a dunce; but denunciation is 
not education. If that same boy were, for example, permitted to combine 
theoretical instruction with practical work, he might accomplish much. 
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Although in AmeI:ica certain attempts to do this have been made, as at 
Antioch College, very little real consideration has been given to the problem. 

The evil effects of attaching excessive importance to the development 
of the thinking function are most clearly apparent, however, if we consider 
the education of women. Here there appears to be a direct clash between 
prevalent educational theories and those of Analytical Psychology. The 
majority of educators to-day deny the existence of any significant 
difference between the masculine and the feminine mind and believe that 
the only profitable differentiation between the sexes in education is based 
upon the fact that some subjects may be more useful to women then to 
men and vice versa. This belief is enormously strengthened by the fact 
that the successful struggle during the nineteenth century to give to 
women educational opportunities equal to those of men proceeded upon 
the assumption that equality of opportunity meant identity of opportunity. 
As a result young men and young women are in general educated together, 
or, if placed in separate institutions, educated by methods which ignore 
possible distinctions between the masculine and the feminine psyche. 

Yet Analytical Psychology has made increasingly clear not merely 
possible but actual differences between the minds of the two sexes. Not 
to recognize these differences in our attempts at education is to ignore a 
basic factor in the problem. Even if we were to go no farther than the 
most common difference in psychological type we should still have some
thing which might well lead to alterations in educational practise. Since 
for a large percentage of women thinking is in the unconscious and for 
an equally large percentage of men feeling is in the unconscious, a separation 
of the sexes as a means of securing groups less heterogeneous than the 
present ones becomes of possible value. The problem of the correct 
approach - whether through thinking or feeling - would become at 
once less difficult. To any such generalization there are obvious exceptions. 
It is at once apparent that in certain seminars, for example, uniformity 
of type would be unfortunate. But in more elementary classes, as has 
been said previously, it would offer definite advantages. 

It should be unnecessary to point out that separation of men from 
women for purposes of instruction does not at all imply separation outside 
the lecture room. It has been commonly assumed that education in the 
same institution meant education in the same classes. But this does not 
necessarily follow. Association outside the classroom might easily be 
combined with separation within it, and the advantages gained from 
close association of young men and young women in their school and 
university life retained without disregard of the fact that methods suited 
to one type of mind are ineffective with another. 

But the psychological differences between the sexes go far beyond 
those of type, and any real consideration of the problems of feminine 
education will have to take them into account. The relation between 
conventional education and the woman's animus problem is, for example, 
only too often and too painfully apparent. Any teacher who has presented 
a subject in a thinking way to a feminine group has again and again 
found himself confronting, not a group of women but a group of animi. 
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The often repeated assertion that so-called higher education makes women 
unfeminine cannot be refuted by producing statistics as to the frequency of 
marriage and of motherhood among college-bred women. Neither marriage 
nor motherhood prevent any woman from being dominated by the animus. 

Nor can there be any question that the result of many of our edu
cational practises is a most regrettable constellation of the animus. Far 
too many girls are led to believe that they are at their best and most 
intelligent when they are wholly identified with it. And this may occur 
quite as easily in women's colleges as in co-educational institutions; it 
may happen even more frequently there because the absence of young 
men makes more difficult the development of normal relations. The male 
instructor in a woman's college is just as likely to constellate the animus 
there as elsewhere. Women teachers, on the other hand, however numerous 
and magnificent the exceptions, are not infrequently themselves the victims 
of misguided methods, and, animus dominated themselves, awaken the 
animus in their pupils and give to it an appalling power. 

The problems created by the effect of contemporary educational 
methods upon the animus are extremely serious. How they may be solved 
I am incompetent to say, but of the need for a solution, if women are 
really to be educated as women, there can be no doubt. It would not 
be rash to assert that the number of neuroses and wrecked lives which 
might be traced to educational methods unsuited to the feminine psyche 
is vastly greater than even those engaged in psychotherapeutic work suspect. 

Sooner or later the whole problem of feminine education must be 
restudied in the light of increased psychological knowledge. It is not 
impossible that out of a real and thorough investigation of the problem 
might come a radical change in our whole system of education, a change 
which would, in its turn, involve changes in the whole social structure. 
If it be true that, whereas the normal young man naturally is primarily 
concerned with the logos principle during the first half of life, the normal 
woman is at that time primarily concerned with the eros, we may be 
led to defer until the latter half of her life much of what now constitutes 
her university education. For this to be possible society would have to 
be so reorganized as to permit the woman to fulfil her biological function 
earlier than is now common, so that, having borne and reared her children, 
she might be free to turn her attention to logos problems before age had 
too much diminished the plasticity of her mind. It may appear that 
we are now in error, not only in trying to give to men and women the same 
sort of education, but also in trying to give it to them at the same time. 

Even to make such a suggestion is, I am aware, to tread upon most 
dangerous and uncertain ground. I venture to make it, however, in order 
to give at least one example of what I believe to be the truth. I believe 
that we can set no preconceived limit if we are to apply the results of 
psychological study to the problems of education. We may be led thereby 
to accept what would to-day seem to be startling and revolutionary ideas. 
But, whatever the consequences, we should re-investigate the whole problem 
of human education from the kindergarten to the university in the light 
of facts about the human psyche of which we are gradually becoming aware. 
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Analytical Psychology and the English mind. 
By 

H. G. BAYNES. 

r: 
To the Englishman there seems to be no particular difficulty in knowing 

his own mind. And yet this is something he very rarely achieves; not 
because he is inordinately given to psychological masquerade, but rather 
on account of the persuasive extraverted mental habit of representing 
reality in terms of self-evident goals instead of enquiring into motives. 

Although it can scarcely be argued that the English people is peculiar 
in possessing an undisputably extraverted psychology, yet no discussion 
of the English mind and character could profitably omit this fundamental 
consideration. The goal which the Englishman erects and the path that 
he follows, have for him the character of self-evident validity, not because 
they are the product of profound reflexion, but because they emerge as 
the obvious, practical, common-sense things to be done. When called 
upon to provide a philosophy to explain his actions, he naturally falls back 
upon an idealistic presentation of general human motives which, to his 
surprise and indignation, is all too frequently derided by his more discerning 
critics!. The opprobrium contained in the epithet 'perfidious Albion' is put 
down to the not unnatural spleen of envious continental rivals. And yet 
this criticism rankles; for there has always existed in the English bosom 
a recessive, introverted minority voice that pleads for honesty and sincerity 
of motive despite the general prejudice which assumes the innate rightness 
of every national objective. 

Many factors have contributed to the consolidation of this collective, 
extraverted attitude. English philosophy, for example, has always been 
practical in its outlook, and ethical problems concerning the right conduct 
of life and behaviour have tended to overshadow the introverted enquiry 
into the inner psychic cause. Moreover, the identification of the Church 
with the state has tended to reinforce the innate presupposition that our 
energetic imperialistic undertakings were in some way guaranteed by the 
ordinance of heaven. But, above all, what has protected the Englishman 
so long and so effectively from knowing the "secret places" of his own mind 
has been the underlying potency of the national myth. 

The idea of the gentleman is much more than a convenient collective 
style: it is a living branch of the cultural tree. The original source of this 
idea in European society is as obscure as the source of knighthood. But 

1 A writer in "The New Statesman & Nation" describes this as "the practical 
instinct amounting to genius, by which English rulers prefer to face problems in 
terms of power rather than in terms of philosophy." 
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its psychological significance asa tradition gathering honour and desire 
in its descent from father to son, represents a psychic potential of untold 
efficacy. 

The word itself derives from the latin gentilis = of the same gens or 
race, and in ancient Rome this word already had the special meaning, of 
belonging to a good family or stock. We can also trace the idea of value 
or quality as a family inheritance in the word generous, latin generosus 
(from genus = stock or race), meaning: of noble lineage, high-born. The 
idea, therefore, seems to be rooted in the aristocratic ideal which, in one 
form or another, has ruled every human society as far back as the historical 
eye can travel. But the special character with which the English temper
ament has invested the idea of the gentleman comes without doubt from 
that body of romantic legends which clustered around Arthur and his 
knights. 

The Arthurian mythology is of course no more English than was the 
Homeric mythology Greek. Both traditions belonged to an earlier culture 
that was eventually superseded by a better organized or more enterprising 
race 1, which transformed the virtue of the alien traditional relict into 
a glowing, commanding myth very much as the oyster transforms a piece 
of grit into a pearl. The preservation of mana or power of the earlier race 
would seem to be a compelling instigation from which the loveliest songs 
and the noblest achievements of poetic genius have sprung. Indeed, in 
the case of such works as those of HOMER and MALORY, we see that the 
virtue of the earlier culture has been not merely preserved but transformed. 
It is as though the poet's visionary art had released the spirit of the more 
primitive culture from the concrete particularity of local history into the 
imperishable realm of heroic myth. Though the historian and the archae
ologist may lament the magnificent inaccuracy of these bardic chronicles, 
they are none the less the living vessels from which the spirit of a past 
culture is poured into the blood-stream of succeeding generations. The 
enduring vitality of the Christian faith was surely nourished more by 
the legendary songs and stories concerning Christ, the Virgin and the 
Saints, which clustered around every medieval fireside than by the 
formidable power of the Church. The myth that lives in the heart of men 
is like a "deep pool that never dries". 

Although it can hardly be doubted that the idea of the gentleman is 
rooted in an aristocratic tradition of noble family or caste, it also contains 
another root which goes even deeper. This is the mystical feeling of 
belongingness. The common derivation of the words kind and kin, of 
gentle and gens, is more convincing of the deeper feeling content of this 
idea than any elaborate historical reconstruction could achieve. We may 
suppose that the original biological connexion of kinship was the sole basis 
upon which kindly treatment might be anticipated. Kindness, in fact, 

1 This fact might explain the curious contrast between the reserved and rather 
sceptical attitude of the English people to Glastonbury, the mystical home of Arthur 
and the Grail, and the popular veneration of Westminster Abbey, the tomb of the 
English kings. Glastonbury belongs to the esoteric, aristocratic interior, while 
Westminster belongs to everyman. 
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could be legitimately associated only with those of one's own 'kind'. When 
a gentle feeling was aroused by an alien being it was as though he belonged 
to the gens. Thus the idea of a mystical brotherhood or spiritual family 
evolved side by side with the biological family. This feeling of a larger 
mystical fraternity developed a power which eventually contradicted, or 
rather superseded, the primal family-association. The development of 
corporate feeling thus engendered has been, perhaps, the most powerful 
implement of culture. Every form of initiation, whether into the tribal 
hierarchy, or into religious mystery-cults, depends for its efficacy upon 
a conscious development of this feeling of mystical participation. 

The value of LEVY-RUHL's concept 'participation mystique', denoting 
the condition of psychic merging or unconscious identification with the 
animate or inanimate environment, rests upon a fundamental psychic 
necessity. In the civilized mind, as in the savage, emotional integrity 
demands this sense of belongingness or acceptance as a primal condition 
of life. We may say that the instinctive state of 'participation mystique' 
is a biological necessity which developing culture gradually transformed 
into the idea of a mystical order or brotherhood. The former condition 
pertains to that state of primal unity before the dawn of consciousness. 
As soon as consciousness appears a sense of discord or contradiction begins 
to sunder the biological from the spiritual belongingness. But, since this 
sense of inner division between opposing loyalties forces a man away 
from his kind and breeds all the desperate ills of unrelatedness, every 
symbol which could bridge the chasm and unite the opposing strains of 
heaven and earth has been held in wonder and awe. 

The Chinese concept of Tao is such a symbol, for it reconciles the ten 
thousand things of conscious distinctiveness with the emotional state of 
primal unity. In Chapter IV of the Tao Te Kingl it is said: 

The Way is like an empty vessel 
That yet may be drawn from 
Without ever needing to be filled. 
It is bottomless; the very progenitor of all things in the world. 
In it all sharpness is blunted, 
All tangles untied, 
.All glare tempered, 
All dust smoothed 2• 

It is like a deep pool that never dries 
Was it too the child of something else 'I We cannot tell. 
But as a substanceless image it existed before the Ancestor. 

Mr. W ALEY informs us in a footnote that "the Ancestor in question is almost 
certainly the Yellow Ancestor who separated Earth from Heaven and so 
destroyed the Primal Unity, for which he is frequently censured in Chuang 
Tzu". The Yellow Ancestor then, is the Chinese equivalent for the Serpent 
in the myth of Genesis, who, for the same reason, has incurred the censure 
of Adam's posterity. 

1 The Way and Its Power. ARTHUR WALEY. G.Allen & Unwin 1934. 
2 Dust is the Taoist symbol for the noise and fuss of everyday life. 



380 Psychologie. 

The power of the concept of Tao lies in its embracing, unifying authority. 
It reaches' from earth to heaven and from heaven to earth: it unites the 
many and the one, the strong and the weak, the clear and the muddy. 
It creates a feeling of totality and relatedness that includes and overrules 
every intellectual antinomy. And this feeling "existed before the Ancestor" ; 
in other words, the state or attitude of Tao is a remembered experience. 
It is a visionary recognition of the truth that the state of primal unity 
exists eternally in the unconscious and that, when concious striving and 
fuss is abandoned, the separateness of individuality is one with complete 
relatedness. 

However presumptuous it may appear for a sophisticated Englishman 
to set the idea of the gentleman side by side with the concept of Tao, 
I must nevertheless expose myself to the reader's amazement. For the 
power of the gentleman-idea as a symbolic unifier is derived from the same 
primordial spring. 

We have seen that the words 'kind' and 'gentle' are rooted etymo
logically in the primal guarantee provided by the family or kin as the 
biological container. This sense of primal guarantee is what is meant by 
the term 'participation mystique' which is the psychic equivalent of the 
state of primal unity. It represents the original passive state in which 
one is merely contained, and the original character of the feelings described 
by 'kind' and 'gentle' pertained, as in childhood, to a passive, will-less 
state. One of the most striking features of youth is that life fills one with 
happiness or plunges one into despair. Fate is peremptory and absolute; 
nothing can be done about it. 

Now, the kernel of the gentleman-idea as a cultural symbol is the 
converse of this passive guarantee of kinship. A gentleman who is only 
gentle towards his own gens is no gentleman. To be worthy of the spiritual 
lineage of this aristocratic idea a man must actively create an attitude 
that extends service and gentleness to all, as though everyone and every 
creature were his kin. Thus the gentleman-idea in, what may be termed, 
the aristocratic interior of the myth is, like Tao, a cultural reestablishment 
of the biological state of primal unity of feeling in which all living crea
tures are contained. 

The concept of Tao is the expression of the introverted vision of the 
East that is based upon the ultimate fact of being. The concept of the 
gentleman is the expression of the extraverted vision of the West that 
is based upon the ultimate fact of relatedness. The effectiveness of both 
lies in their embracing authority which combines the highest distinctiveness 
of individual consciousness with the undifferentiated totality of the 
unconscious primal state. 

Another interesting point of similarity of these ideas is to be found 
in the manner of their appearance. The Tao-Te-King was the product 
of an extraordinary awakening of spiritual vitality in China out of the 
darkest night of materialistic realism in which everything that was 
intangible and invisible was derided. The symbol of the gentleman, as 
we know, was fashioned in the womb of the darkest period of European 
history, when predatory lusts and unmitigated savagery had well-nigh 
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extinguished the' light of Christendom. Just as the idea of a mystical 
company of knightly men vowed to the service of a spiritual quest emerged 
out of the age of darkness, so the idea of a legendary ancestor-sage revealing 
the fullness of ancient wisdom emerged out of China's blackest night. 

The parallelism in the lives of the two concepts also extends to the 
relative deterioration both have undergone through a process of disse
mination and formularization. Deterioration in the value of a symbolical 
idea, however, affects its exoteric tradition only. So long as a symbol 
is an effective power in the unconscious its esoteric life, as the creative 
source of feeling, is revealed uncontaminated by counterfeit usage and 
undimmed by time, in the aristocratic interior of the individual myth. 

If we now turn to the exoteric or historical aspect of the gentleman-idea 
we shall see how it became incorporated in the national character. First 
we must see that the conversion of the gentleman-idea from its limited 
biological connotation as the prerogative of noble birth, or caste, to its 
universal acceptance as an ethical ideal was achieved mainly on the field 
of arms, where it became abundantly clear that, as soon as necessity 
provided the opportunity, men of humble stock, like Sir Robert Knolles 
and Oliver Cromwell, bore themselves with the greatest valour and 
distinction, often outshining those of the princely caste. The conservatism 
of an aristocratic caste-system can be maintained, as we see in India, for 
very long periods so long as peaceful conditions prevail. But under the 
challenge of war the paramount need for outstanding quality tends to 
dissolve caste prerogative, thus delivering the concept of human quality 
from its traditional bed. 

The history of the development of the English character reveals the 
opposing strains of two powerful tendencies: on the one hand a collective 
conservatism which, venerating traditional forms and ideals, abates no 
jot of ancient privilege. On the other hand, a vigourous, individual, 
revolutionary tendency, rooted in the idea of freedom of opportunity and 
opinion, that jealously safeguards individual quality and right from the 
pretensions of a favoured class. It has been well said that revolution is 
endemic in the English soil. 

The clash between royalists and roundheads in the time of Charles 1. 
symbolized the inevitable issue between these opposing strains. Up to 
that time the king had been chief of the nobility that was ranged over 
against the common people as a separate order. The Civil war was not 
merely the issue of a tyrannous king against an oppressed people; it was 
the moment of emergence of an unconquerable national spirit in which 
the ideas of individual right and common weal were felt to have a superior 
authority even to the divinity of the king. 

This national spirit was embodied in Oliver Cromwell whom CARLYLE 
calls "Nature's own lion-hearted son", and who, more than any other 
single man, personified the greatness and the weaknesses of the national 
character. In every crucial moment we observe the decisive, practical 
eye. He has immediate insight into what is fact, and always he drives 
towards the practical and the practicable. Seldom does he reveal any 
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criticism 9r insight into his motives. The course he has to take is mani
festly the will of God, and the power of his own ambition, which is all too 
plain to the observer, escapes his masterful, extraverted vision. Of a simple, 
humble stock, he maintained his personal simplicity and dignity, even 
when he wielded more power than any king in Europe. He was able to 
unite the passion of uncompromising fanaticism with a large and tolerant 
wisdom in practical dealings. Though a commoner, and proud of it, he 
was more kingly than a king in the essential qualities of heart and head. 

After this emergence of the national spirit, embodied in a truly great 
commoner, the absolute power of monarchy was gone forever. But it may 
truly be said that the influence of the sovereign was enormously enhanced, 
as a symbol of stable authority, by the very fact that the crown was 
reduced from an absolute to a relative function of the constitution. 

The trial and execution of King Charles by the revolutionary tribunal -
which politically was an almost insane blunder, since it gave to a weak 
and double-faced oppressor whose life had been a series of attacks on the 
liberties of England, the aspect of a martyr dying in the cause of these 
liberties - was, in its complete adherence to a single-minded purpose, an 
extraordinary manifestation of the spiritual revolution that was being 
enacted. It was as though the opposing strains of the national character, 
namely, veneration for the constitution with its established tradition and 
the passion for individual freedom vested in the inalienable virtue of the 
commoner, had blended together in an irresistable affirmation of the 
national spirit, under the authority of which even regicide, the unpardon
able crime, could be done before the eyes of the whole world. It was as 
though the king had been judged by the symbol royal of the national 
myth which enjoins universal relatedness as the essence of the king
gentleman. Hence the fatal verdict had an almost religious sanction: 
he was "weighed and found wanting". 

Symbolically, this killing of the king, the first gentleman in the land, 
can be viewed as a decisive blow levelled by the developing national spirit 
at the ancient feudal prejudice which tended to vest the idea of special 
human quality in a privileged, aristocratic caste. For it was very largely 
the unlimited and unprincipled power of Buckingham, the king's favourite, 
that excited the impassioned resistance of parliament. The king identified 
himself with his favourites and officers over against the commons; and 
parliament could not redress the incompetence and tyranny of his officers 
except by refusing grants to the king. Thus for many years before the civil 
war broke out there had existed an impasse between the two forces in the 
state which generated an ever-increasing tension. At the trial of the Earl 
of Strafford, who was charged with high treason for the usurpation of 
arbitrary powers on the king's behalf Pym 1 magnificently voiced the 
uprising national spirit when he proclaimed that treason against the people 

1 John Pym was the founder of party government in England. During the life 
of many parliaments he was the acknowledged leader, and as long as he lived was 
the soul of the parliamentary resistance to the king. In the covenants and associations 
he brought into existence he made a vital and permanent contribution to English 
political development. 
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was treason against the throne and intimated that the sovereign who 
abetted such treason was not himself safe from a "miserable end". 

This conception of 'treason against the people' was the first clear 
affirmation in European history of the principle that the liberties and 
rights of the people were as sacred as the divine prerogative of the Crown. 
Pym's indictment of Strafford was the expression of patriotic feeling in 
its purest and most intense flame. He said: 

"It is God alone who subsists by himself; all other things subsist in mutual 
dependence and relation. If you take away the protection of the king, the vigour 
and cheerfulness of allegiance will be taken away, though the obligation remains. 
The law is the boundary, the measure, betwixt the king's prerogative and the people's 
liberty. While these move in their own orbs, they are a support and a security 
to one another - the prerogative a cover and defence to the liberty of the people, 
and the people by their liberty enabled to be a foundation to the prerogative. But 
if these bounds be so removed that they enter into contestation and conflict, one 
of these mischiefs must ensue: if the prerogative of the king overwhelm the people 
it will be turned into tyranny: if liberty undermine the prerogative it will grow 
into anarchy. Arbitrary power is dangerous to the king's person and dangerous to 
his croWD. It is apt to cherish ambition, usurpation and oppression in great men 
and to beget sedition and discontent in the people; and both these have been, and 
in reason must ever be, causes of great trouble and alteration to princes and states. 
If the histories of those Eastern countries be perused, where princes order their affairs 
according to the mischievous principles of the Earl of Strafford, loose and absolved 
from all rules of government, they will be found to be frequent in combustions, 
full of massacres, and of the tragical ends of princes." 

The dignity and passion of this indictment are inspired by the feeling 
that the king belongs to the nation. He is a function and guarantee of 
the people's freedom. He is not something beyond and alien to the people 
he governs. He symbolizes the centre and kernel of the national myth, 
under whose regis the solidarity of the people as a whole, as well as the 
dignity of individual freedom, had been won. Just as Arthur, the ideal king, 
was the royal centre of the mystical fraternity of the Table Round, so the 
living king must be the centre of the mystical brotherhood of the whole 
nation. They are interdependent and inter-related powers like the centre 
and circumference of a circle. For the king, therefore, to regress back to 
the barbarian condition, in which the conception of power and quality 
were held exclusively within the bounds of a privileged caste, alien to 
that of the people, was not only a crime against the people, but a crime 
against God. 

The spirit of patriotism which broke through in the parliamentary 
discussions in the days of Charles 1. breathed a burning intensity and a 
disciplined restraint which seemed to be supported by the whole authority 
of the ancestors. It came from the same mythic spring from which SHAKE
SPEARE and the great Elizabethans drew their inspiration. For the idea of 
the king as the royal centre constellating the motions and emotions of the 
human scene, like a sun with its attendant worlds, also governs the trium
phant field of Elizabethan drama. 

Thus we see that the evolution of the gentleman-idea, from its original 
seed-bed of aristocratic virtue and privilege into the ruling symbol of the 
national myth, had an immense social significance. The expanding influ
ence of the idea disseminated the royal mana, which thus became an 
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individual quality as well as a prerogative of birth. In this way the esoteric 
or psychological value of the symbol within the aristocratic interior effected 
a profound change in the moral of the whole people. 

The ethical principle of fair-play, so essentially British, demonstrates 
very clearly the comprehensive effect of this psychological value on the 
national character. This Arthurian principle has become the generally 
accepted criterion, whether in the realm of politics, law, business, or sport. 
In fact, the gentleman's code of the public schools and universities is based 
solely on this idea. An appeal to the sense of fair-play touches a very deep 
chord in the Englishman's mind, and no political objective has the 
faintest chance of success, however intrinsically valuable it may be, if it 
is advanced in a way that offends this principle. 

That it is an effective attribute of the national character is borne out 
by the fact that the 'pax Brittanica', with its principle of impartial justice, 
is recognised by peoples of widely varying culture all over the globe. 

There are, however, certain unfavourable results of the widespread 
dissemination of the gentleman-idea that are only too apparent to every
one who is not an Englishman. Observe the insular and, often, insolent 
air of superiority, the leisured gait of self-assurance, the complacent ex
pression that leans on the inner conviction that a gentleman is present. This 
sense of being socially guaranteed is liable to fortify a perfectly hatted and 
spatted persona at the cost of a partial or total eclipse of the mind. With 
regard to numbers of Englishmen it would be hard to say, whether they 
would be more disturbed by the presence of any but second-rate ideas in 
their heads than by any but the most expensive boots on their feet. 

This exaggeration of the persona fosters a continual striving for respect
ability with the cliques and prejudices and exclusiveness that invariably 
follow in its wake; as though the acceptance by a certain class or level 
of society were a substantial order of merit. These unconscious, collective 
expressions of the national character produce a psychological carapace 
or crust, against which the feelings of the sensitive, discerning foreigner 
beat in bewilderment. In despair he is liable to assume that any people 
who live thus incarcerated in a sterotyped style can be scarcely human. 
The truth being, of course, just the reverse. For in those levels and localities 
where the original clan-psychology appears unmasked, where the cult of 
the gentleman has not yet disturbed the pattern of patriarchal feudalism, 
the rugged and often boorish exterior, the complete absence of any civilized 
graces reveal the true reason why the Englishman's persona is maintained 
with this all-too-human tenacity. 

From this point of view we cannot ascribe the negative aspects of the 
English character wholly to the widespread cult of the gentleman. Even 
if early English history did not provide eloquent testimony to the deep
rooted savagery of the indigenous clan spirit, clan psychology can still be 
observed to-day in all its primeval obstinacy among the exclusive county 
families, particularly in Scotland, in the northern counties of England 
or on the Welsh border. The passionate exclusiveness of the clan and 
caste psychology is of course a relic of the original local patriotism of 
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barbarian England. It is probably a psychological expression of the reci
procal repugnance and prohibition between different orders which nature 
employs to preserve the integrity of the biological species. Moreover, we 
have to remember that Britain, in company with other northern lands, 
was ravaged time and time again by inter-clan feuds and forays, and 
that this constant internal blood-letting made England peculiarly vul
nerable to foreign marauders. Unless therefore a symbol of incontestable 
authority had emerged that had the power of binding mutually hostile 
elements into a united nation England would have remained prostrate 
before every predatory invader. SHAKESPEARE portrays this situation at 
the end of Macbeth, where the youthful Malcolm is entreated to come back 
to Scotland as the king whom all the warring clans would agree to serve. 

Submissi{)n to the king thus became the supreme duty because it arose 
out of direst need; and the paramount need of the symbol of the knight
gentleman, as the one idea that could cut through the thorny barriers of 
clan and caste, thus uniting hitherto sworn enemies in a common service, will 
be equally manifest to anyone familiar with the existing conditions of rural 
England. For the deep-rooted tenacity of the clan spirit still permeates 
the whole body politic. The cultivated esprit de corps so proudly cherished 
by the public schools, the various arms of the services, the political organi
zations, even by the clubs of Pall Mall, although highly tempered by the 
cult of the gentleman, bears still the stamp of the original clan-solidarity. 

It is, I believe, this effective survival of the exclusive clan-spirit beneath 
the cultivated mask of the gentleman that the foreign observer finds so 
baffling. As a Dutch lady once wittily expressed it: "The Englishman feels 
no need to boast that he is English. He is above even that." 

Barbarian though the clan-spirit may be, it none the less acts as a 
vitalizing force and, because it is rooted in the distinctiveness of the pri
mordial group, it works as a complement to the unifying and civilizing 
form of the gentleman. To the age-old discipline of the clan human society 
owes its dearest possession: the principle of loyalty. It is not too much to 
say that the stability and vitality of every society, from the lowest to the 
highest, depends upon the integrity of this principle. The tribesman is 
loyal to his clan, the guildsman to his guild, and the knight is loyal to his 
feudal lord and to the king. But with the gentleman we find the inner, 
esoteric meaning of loyalty in his adherence to ideas and moral principles. 
His attitude is ruled by complete, undeviating loyalty to the moral and 
spiritual code of his cultural form; even though he may be ignorant of the 
historical determinants by which this form has come into effect. Hence this 
form is not merely a convention; it is also a very real leading force that 
acts as a regulating, objective principle forming the character and directing 
the actions of men. 

As an objective, social principle it naturally has the effect of suppressing 
the tentative, subjective, psychic reactions. Over against a universally 
guaranteed cultural form elements like feelings, for instance, are a mere 
personal weakness, only fit for ridicule and contempt. This attitude is 
fostered by a thorough-going educational discipline which is begun in the 
nursery and is carried through, sometimes with traditional brutality, in 
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the public schools. This form of collective initiation, by which a boy is 
gradually alienated from his own personal life of feeling and imagination 
and is moulded into an adapted social unit, has not, however, remained 
unaffected by modern criticism, and many schools are springing up which 
in their fundamental standpoint are a direct challenge to the older tradition. 

The idea of "breeding" has become practically synonymous with this 
stringent form of social discipline; and among the "people who count", 
to have "breeding" is the sole qualification of the gentleman. The term 
implies two distinct attributes. To come of aristocratic family is of course 
the first consideration; but it also means to have absolute control over 
one's personal emotions. The accepted social form is based upon these two 
desiderata. The genial discussion of the weather at a social gathering, 
or the avoidance of all topics of a problematical nature does not necessarily 
come from assuming the probable brainlessness of one's neighbour, but 
rather from the guiding sense that anything which could provoke emotions 
or touch a sensitive spot is taboo. Any word or action that might excite 
emotions is simply a departure from "good form". 

English humour with its typical ironical flavour derives from the same 
source. The Englishman's early drilling has taught him the necessity of 
seeing certain aspects of his nature in a ludicrous light. Instead of reactions 
of personal sensitiveness he must learn to join in when the laugh is directed 
against himself. Thus he will not readily admit that he has certain distinc
tive abilities or qualities. He prefers to keep up the pretence of being 
just an ordinary being with no outstanding characteristics. If an English
man is burdened with brains he is inclined to ridicule his ideas as "brain
waves", as though they were afflictions, like a migraine or a stomach-ache, 
for which he cannot be held responsible. Whereas men of other nations feel 
no particular shame about their intellectual capacities. 

With regard to fear and other daemonic disturbances, it is much the 
same. No gentleman can agree with the fact that he is afraid. It is question
able whether he can even feel fear, so drastically are his emotions disciplined. 
A Frenchman, on the contrary, would extend his commonsense realism 
to reflections about his person and would not dream of excluding a feeling 
so obviously justified by common human nature. 

Courage, again, is a quality to which no Englishman lays claim, though 
his whole tradition venerates the hero sans peur et sans reproche. But 
no man however courageous may ever deem himself a hero. Acts of 
courage therefore are alluded to in the same ironical way as are mental 
capacities or deep feelings. 

To sum up: I believe it is possible to trace the power of the gentle
man-idea: 

1. esoterically, as the ruling symbol of the aristocratic interior, and 
2. exoterically, as a social or cultural form which has certain of its roots in 

the basic clan.spirit of the British nation. 

Under the latter aspect it is a force that not only compensates the primitive 
clan-psychology, but raises the fundamental values of clan discipline and 
loyalty to a higher cultural level. 
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II. 
lt will readily be grasped that this underlying clan psychology, although 

invaluable as a social cement, is not altogether favourable to new psycho
logical ideas. Fortunately, however, there exists an introverted interior, 
wherein the spirit of detachment from the contagion of the group-mind 
has been ardently cultivated. Here English culture is not merely tolerant, 
it is generously appreciative of ideas that belong to the main stream of 
European culture; though it can hardly be said that the English mind 
shows a native fertility in the realm of psychological pioneering, except in 
a certain realm of imaginative literature. 

England was the· first country in Europe to offer a warm hospitality 
to JUNG, and this acceptance was of an entirely different character from 
the polite excitement caused by a distinguished foreign visitor. Those 
who received his ideas were deeply moved. It was the cultured mind (in 
contrast to the merely educated) that warmed to his ideas, and his psycho
logical critique of types, his concepts of the autonomous complex and the 
collective unconscious, gradually became included within the thinker's 
horizon. But this acceptance of JUNG'S fundamental conceptions concerned 
only the aristocratic interior of the English mind. It was a guarded, 
not an open acceptance. 

Considering the nature of their subject-matter JUNG's writings are 
widely read in England, yet nowhere does one find an inclination to overt 
discussion of his ideas. They are seldom quoted or openly alluded to, 
though one frequently finds evidence in quite unexpected quarters that a 
writer has read and pondered them. 

In contrast to this deep and widespread infiltration of JUNG's intro
verted standpoint, the immediate, overt reaction to the ideas of FREUD 
and ADLER is significant. Although presented on a relatively limited stage 
the reaction of the English audience was in both cases of the nature of a 
collective, extraverted appraisal. To a certain number of doctors and 
educationalists these ideas offered new and practical methods for the pur
suit of their calling and their response was open and enthusiastic. But, 
beyond these specialized fields, the ideas excited very little positive interest, 
though in the case of some of FREUD's later writings a deep repugnance has 
not been lacking. 

In the specialized technical field of psycho-analysi8, however, there 
has been a great deal of painstaking research, some of which will doubtless 
be found to have general scientific value when it is eventually separated 
away from the one-sided FREUDian mode of thinking and presentation. 

Though the ideas of FREUD and ADLER have each won a certain place 
in the medical world, the FREUDian school is represented by men of superior 
intellectual calibre and power: a fact which appeals forcibly to those 
who are looking towards medical psychology as a career. The FREUDian 
school has, moreover, a consistent scheme of explanation for mental 
morbidity, as well as an easily intelligible method. The ADLERian psycho
logy, on the other hand, practically denies the existence of the unconscious 
and, as a method, it relies on restoring the moral of the patient by instilling 
the ideas of cooperation and personal utility. 

25* 
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The methods of both schools appeal to the extraverted habit of mind 
that inclines to reduce a problem at once to a convenient, practicable 
form by the use of a convenient and practicable formula. The FREUDian 
method of analytical reduction and antiseptic ventilation of the infantile 
unconscious is a more or less self-evident application of commonsense, 
hygienic principles to the psychic sphere, while the ADLERian method 
of hortation and encouragement is an equally common-sense application 
of extraverted educational principles!. Both methods rest upon orthodox 
medical postulates, namely, the obvious morbidity of the patient and the 
equally obvious soundness of adapted normality. It is therefore not only 
superfluous, but even somewhat 'mystical' and 'perverse' of JUNG to cast 
his introverted doubts upon these self-evident truisms. To bring in the 
concept of the soul and the whole perplexing field of religion is quite 
irrelevant to the sphere of a medical discipline. 

Now, this is a hard-headed, practical viewpoint which agrees perfectly 
with the established extraverted philosophy. It is neither seemly nor 
practical to introduce religious problems into a purely secular sphere of 
activity. These things are 'not done', and the collectively adapted extra
verted mentality, relying upon its corporate strength, prefers not to discuss 
anything that has always been taken for granted. The attitude of English 
psychologists to JUNG can only be described, therefore, as that of gentle
manly exclusion. This does not mean, for example, that his early contri
butions to the understanding of dementia praecox, or his classic work 
on the types, are not recognized and appreciated. But in alluding to this 
aspect of JUNG'S work there is a distinctly retrospective flavour which 
would be appropriate only to an author who has since died. 

If I have dared to portray the English psychological arena with a 
somewhat ironical pen it is because I am convinced that this spiritual 
obscurantism is obsolete and in no sense represents the true quality of 
English culture: albeit there is a certain filial piety in this inflexible un
willingness to question the inherent rightness of tried, practical methods. 
For, as I have already shown, the reductive, the educational and the 
abreactionist methods are merely psychological variants of long established 
therapeutic principles. 

From psychological premisses such as these the problems of the widening 
or extension of consciousness, of the understanding and acceptance of the 
psychic totality, of the meaning of individuation, - that whole world, 
in fact, which JUNG'S ideas inhabit - simply do not arise. Indeed, to an 
extraverted mentality, that has been schooled by tough necessity to 
regard social adaption as the first rule of life, a philosophy that ascribes 
paramount importance to the idea of the Self seems to be the voice of 
treason. 

1 The abreaction school should not be omitted from this survey; since the method, 
although theoretically somewhat obsolete, has several eminent adherents in this 
country. Its physical analogue would be the practice of removing buried or carious 
stumps in dentistry. 
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Thus the obscurantism of the medical psychologists, who decline even 
to consider a psychology with a soul, can be comprehended and, in some 
measure, excused when it is realized that it arises very largely from an 
inherent loyalty to known and tried principles of medical and social hygiene. 
But, although these are the priests of medical psychology in England, 
they do not represent the feelings of the congregation, as a recent example 
will illustrate. 

A learned medical society had somewhat injudiciously elected a FREUD

ian analyst as its president and his presidential address, which consisted 
of a thoroughgoing reduction of religious ideas and experience to the realm 
of infantile illusion, was reported at some length in "The Times". The 
chorus of protest, that was instantly aroused, culminated in the voice of 
a distinguished literary critic who wondered on what grounds medical 
psychology was filled with this "adolescent presumption". This is by no 
means an isolated instance, for whenever and wherever the voice of lay 
criticism becomes audible one finds this same note of amazement at the 
singular fact that, of all the branches of science, psychology should remain 
wedded to the mechanistic, materialistic philosophy which has already 
proved incompetent to explain either the structure of the material universe 
or the fundamental problems of biology. 

To the outside observer this attitude of psychological obscurantism 
must appear as a kind of thought-phobia (a symptom to which extraverted 
psychology is admittedly prone), but when it is seen as an inherent loyalty 
to established medical principles we can relate it to that deeper historical 
tendency in the English national character, mentioned above, which 
gives a single-minded veneration to traditional forms and usages. 

There is another feature of this extraverted toughmindedness of which 
I can scarcely trust myself to speak, lest a spate of resentful words should 
be irrevocably loosed. It is the deplorable habit of all men who refuse, 
or seem to refuse, the labours of independent thought and self-criticism, 
always to cling together in groups and circles for mutual support. If the 
spiritual dynamis were the accredited scientific counterpole of the primor
dial energy of sex we might be tempted to describe these circles of pooled 
thinking as 'homospiritual' congregations. For just as the purposive 
energy of sex is shorn of its penetrating, effective will in the tepid homo
sexual underworld, so the creative power of the spirit seems, in these groups, 
to have become congealed into habitual mental agglutinations. The in
describable dullness of these so-called psychological groups is, moreover, 
strongly reminiscent of the characteristic atmosphere of homosexual 
frustration. 

When I ask myself why this group atmosphere of intellectual compla
cency fills me with fury I find that my anger leads me to the brink of the 
known; familiar world and, there beyond, I see spiritual forms emerging 
from the dark, the limited and the contained, into the winged freedom of 
the world of light. Then somewhat wearily I turn again to the psychological 
class-room an4 I see men catching these free denizens of the light-world 
in order to confine them in glass coffins or test-tubes and pass them from 
one to the other for microscopical examination .. 
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This vjsion brings me back to what I have described as the aristocratic 
interior where the living symbols of the national myth still rule in immortal 
beauty and power. Even though rudely worked counterfeit images are 
passed from hand to hand in the streets, the living originals are not 
betrayed, because the river of England's deeper spiritual life still runs from 
its ancient source. 

All the unfavourable, obscurantist, tough-minded features of English 
psychology are part and parcel of the extraverted, collective habit which 
expresses the worship of practical efficiency. And this unfortunately is 
the side that is most in evidence. One can find an entrance to the aristo
cratic interior only in moments of genuine individual feeling when the 
pursuing sense of social necessity is temporarily suspended. In such mo
ments the cultured English mind reveals a generous, open-minded hospi
tality to new ideas. For example, the idea of accepting and honouring 
the Self as the impersonal will of the total psychological subject comes 
into direct succession to the idea of fealty to the king; the idea of accepting 
and reinstating unconscious functions and elements, that have been sup
pressed by an exclusively social adaptation, is seen as a new extension of the 
principle of fair play; the gradual unfolding of the process of individuation 
in the autonomous life of the psyche means a deeper and more intimate 
realization of the concept of evolution; JUNG'S integration of living con
cepts from undirected dream and fantasy-representations, as, for instance, 
the shadow, the persona, the anima, the individuality is recognized as the 
necessary extension of the empirical principle to the realm of spiritual 
phenomena. 

The list of examples need not be lengthened. Enough have been 
given to show that the hospitality already accorded to, and waiting for, 
the fundamental conceptions of JUNG in the aristocratic interior of English 
culture is ensured by the fact that the principles which govern JUNG'S 

conceptions are already rooted in the Englishman's basic philosophy, which 
in its turn is an expression of his racial myth. 

The reader will have observed that in every example given above 
the acceptation of the psychological conception involves a process of 
extension or expansion from an existing limited connotation to a field 
of analogous reference in the psychic world. The history of the evolution 
of the spirit shows this process of the expansion of meaning to a field 
of analogous reference as its constant principle. From the evolution of 
the idea of god to the scientific vision of the universe, the movement 
of liberation and expansion of meaning expresses a consistent development 
of consciousness. 

I have attempted as faithfully as possible to depict the two opposing 
strains or tendencies in the English character, and my attempt has led to 
the disclosure of an inherent incompatibility of attitude and behaviour 
which I must suppose to be fundamental. On the one hand we find an 
individual, and spiritually aristocratic, interior which welcomes every en
largement of the royal power of the spirit. In the history and myth of 
England this is symbolized by the king-gentleman, by king Arthur and 
the Table Round, and by the Quest of the Grail. On the other hand we find 
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a conservative, collective attitude that holds rigidly to the forms and usages 
of the past, fighting obstinately against any innovation that could menace 
its venerated idols. It is symbolized by the clan. The one is free, open, 
individual; the other is niggardly, shut and collective. The judgment of 
the former issues from the heart in unison with the head, while the verdict 
of the latter is conditioned almost exclusively by precedent. The tragedy 
of these incompatibilities declares itself when a man of heart attempts 
to translate a truth belonging to the aristocratic interior into practical 
politics. The attitude of an executive committee to such a challenge 
resembles that of a highly orthodox oyster being presented with a pearl. 

Many individual examples of the existence of this psychic paradox 
will readily come to the reader's mind. A particularly tragic case came to 
my notice recently. He was a cultured man of fifty-five, of an aristocratic 
Scottish clan. Having grown increasingly resistant to the intolerant 
exclusiveness of his social milieu he began to form relationships of a peculiar 
intimacy and devotion with pitmen, sailors and, sometimes, with outcasts. 
Men and ideas that were beyond the pale drew him irresistibly with a sense 
of adventure and new life. Below the rigid, collective crust a kind of psychic 
secret society was thus formed which eventually sapped the loyalty to his 
own caste. But the questing spirit that went down to find the general 
human kinship that was so much more real and comprehensive than that 
of the clan also embraced the primeval renegade. For, naturally, when the 
generally human becomes the bond of kinship, sexuality cannot be excluded, 
especially that form which society most condemns. Thus homosexuality, 
of the abandoned, renegade type, began to take a share in the quest, until 
at last the police were warned and outraged society had its revenge. 

I mention this case because the 'secret society' (i. e. a more or less 
disreputable psychic underworld) is the unenviable subterranean comple
ment of a too rigid social form. If we take the collective norm as our 
base line, these two secret departures can be represented as the curve of 
mystical kinship, extending above the line in the spiritual quest, and 
reaching below towards the sexual. Frequently, as in the case cited above, 
the upward and downward curves are emotionally identical, in so far as they 
are both migrations from the too rigid enclosure of the clan-mind. The 
prevalence of this renegade psychology seems to be associated especially 
with extraverted societies, where the tyranny of social expectation is felt 
by many to go beyond the point of toleration. The renegade motif or arche
type comes into effect, then, as a definite point of resistance to the existing 
social pattern. The migration that follows the resistance can be a mere 
abandonment to the resistant mood, in which case characteristic anti
social sequelae must be anticipated; or it can be undertaken as a genuine 
quest for a new and better hypothesis, when a positive individual achieve
ment may result. 

The existence of the British Empire provides ample evidence of the power 
of the extraverting, migratory tendency in the national psychology. More
over, the duality of attitude with its ambiguous cultural effects is patent 
to every eye. The constructive colonizer and pioneer adventurer is the 
superior twin of the renegade and the beach-comber. 
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On the introverted plane the migratory tendency has also played an 
important part in the spiritual life of England, as is shown in the Protestant 
movement away from Rome and the passionate spirit of reform that flames 
in the heart of a SHELLEY, a WILBERFORCE, or a WILLIAM MORRIS. 

This spirit of resistance to the existing social and ethical pattern would, 
from a reductive standpoint, seem to be indistinguishable from the incestu-
0us resistance of the son to the mother; but we must beware of the fallacy, 
that vitiates much psycho-analytical reasoning, of assuming that analogous 
phenomena are, ipso facto, identical. The analogy with the rebellious 
son does, however, provide us with a valuable dye-stain which brings into 
visibility the character of certain social phenomena as an analogous field 
of reference. For, just as the mother symbolizes the state of primal unity 
from which individual consciousness detaches itself, so the clan symbolizes 
the primal social matrix of 'participation mystique' from which a new and 
more conscious social experiment emerges. In either case the point of depar
ture represents a moment of risk in which the attitude of abandonment or 
of devotion is almost equally possible. The outcome of the departure in 
either case is directly dependent upon which of these spirits governs the 
migratory movement. Where the migration is carried out in a spirit of 
devotion the new social pattern tends to be a reproduction of the maternal 
society, only on a broader ethical basis. 

It is possible, then, to represent the original clan matrix as a closed 
circle which would reproduce itself in endless repetition unless, at some 
definite point on the circle, a force of resistance was developed from which 
the evolutionary movement from the closed circle to the open spiral could 
take place. The evolution of a society like that of any other differentiated 
organism must, therefore, embrace the operation of two opposing yet 
interdependent principles. On the one hand, there exists the mechanism 
of reproduction embodied in the species, on the other, there is the principle 
of resistance or mutation, symbolized by individuality. 

It can with some justice be contended that what I have described 
as the two characteristic opposing stresses in the English character merely 
offer a special case of the introverted-extraverted antithesis, and I think 
JUNG himself would agree with this. But he would also, I think, agree 
that there is a characteristic peculiarity in the way this duality manifests 
itself in the English mentality. The extraverted attitude has always been 
the dominant spirit in our national life, and its peculiar effectiveness in 
the sphere of practical reality is shown by the steady, reliable grip with 
which the Englishman handles any situation in which the executive function 
is needed. It is when we approach English life and character from the 
introverted angle that we are amazed at the blindness of the tough-minded, 
collective attitude which seems wholly incompatible with the spirit of 
a great people. 

If this dominant, exterior attitude of England were the whole truth, 
little indeed could be expected from her in the present critical passage of 
the world's history. But when we discover the recessive, introverted po
tentiality, which I have described as the 'aristocratic interior', we can there 
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discern a passion. of inner feeling that is the dynamic counterpole of the 
tough-minded, collective inertia. Viewed as an isolated phenomenon, this 
collective inertia looks like a blank resistance to the realities of the spirit; 
but, under the historical perspective, the contending stress and embrace 
of these opposing forces is seen to be the key to the steady growth and 
development of the English character. 

If England to-day is one of the most powerful stabilizing forces in the 
European situation, it is because the function of the crown is guaranteed 
by the whole national feeling, and it derives this guarantee from the reali
zation, born of long and bitter conflict between king and commons, that 
political equilibrium is the expression of reciprocal allegiance. 

In the psychological sphere, I believe that the practical poise of the 
English mind and habit of life is the expression of a reciprocal allegiance, 
born also of bitter conflict, between the passionate individualism of the 
aristocratic interior and the indomitable conservatism of the extraverted, 
collective psyche. The fact that public opinion in England is a free power 
which may not be tampered with by any governmental prohibition is, I 
believe, a direct result of this psychic duality. For recognition of the 
necessity of reciprocal allegiance is the inner guarantee of fair-play. 

It will be understandable, given the historical and mythic background 
of the English psyche, that individuation is not an idea that would, 
at once, take root in the English soil. As a result of its formidable, 
age-long schooling in social discipline, an instant prejudice firmly clamps 
the English mind against anything that flavours of the "cult of self". 
How then is it possible for the redeeming concept of individuation 
to gain access 1 

From anthropological investigation of the transfusion of cultures we 
know that only those elements of the migrating culture are assimilable 
which are germane to the indigenous myth. In other words, the indigenous 
cultural myth exercises a selective influence, receiving into itself those 
elements which enhance its existing content and rejecting the rest. The 
symbol which rules and which, therefore, will exercise the principal selective 
influence in the English myth is the knight-gentleman. It is a symbol of 
general power because, as we saw in the beginning, it embraces the spirit 
of relatedness in its highest cultural expression. 

Under the regis of this symbol the realization of the idea of totality 
of being is open. For example, the idea of relating to the anima and, 
through the anima, to the denizens of the unconscious is cogent to the 
English mind under the aspect of the knightly quest. Similarly, the idea 
of giving fair-play to the repressed functions or of 'consuming one's own 
smoke' instead of making scapegoats of others, is also entirely in har
mony with the indigenous myth and character. 

Thus, in the work of introducing JUNG'S conceptions to the English 
mind, I have found that the open sesame to the aristocratic interior is the 
principle of relatedness in its widest possible significance. Through this 
doorway the meaning of individuation can find its dwelling-place in the 
closely guarded heart of the Englishman. 
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III. 
So far I have dealt only with the conscious psychological appreciation 

of JUNG'S ideas. As a psychologist I am naturally confronted with this 
problem. But, putting the conscious acknowledgement of psychical facts 
on one side, I should myself be lacking in psychological appreciation of 
facts if I did not mention one realm of British culture where psychological 
intuition and experience have long been cultivated and expressed in a 
relatively unconscious way. It does not strictly belong to my theme, and a 
thorough examination of it would be a considerable work, but I would be 
guilty of an important omission if I made no allusion to it. 

Continental observers have often delighted in the fact that the tough
minded common-sense of the Englishman is dogged by a very dubious 
shadow. For in no other civilized country are so many haunted houses to 
be found; no "family cupboard" is without its "skeleton", and the host of 
spiritual nomads who go wandering after "strange gods" is legion. It is, 
indeed, almost a proof of genteel descent to harbour a ghost in the family. 
A society of respectable scientific standing has actually been formed. to 
investigate these, euphemistically styled, supernormal phenomena. 

Without attempting to explain the presence of these denizens of the 
ghost-world in our midst, their very existence points to a remarkable 
psychological fact: namely, that side by side with the English practicality 
and common-sense there exists a sensitive intuitiveness of certain uncon
scious psychic events. And this sensibility is by no means limited to a 
more or less primitive mediumship in respect to banaJ family ghosts and 
their psychic spawn. It also extends to deeper and more meaningful realms 
of the unconscious, illuminating the unseen forces that govern human 
destiny. 

There is a certain sphere of English literature which can truly be called 
psychological creation. It is indeed all the more valuable as evidence, 
because the respective authors make no sort of claim to produce "psycho
logical stuff". Inasmuch as the facts they reveal are incidental, and not 
the authors' main purpose, they are intrinsically valid as psychological 
evidence. In many cases the writers cannot even be considered good authors 
from the strictly literary standpoint. They may merely be writing adventure 
stories, and their style is often redundant and amateurish. Yet these writers 
are moved by something deeper than their conscious literary motives. 
Often one gets the impression of an experience, lying at the root of their 
creative need, which is hard for them to understand and express, but which 
nevertheless grips the readers' interest as by the presence of a genuine 
psychological imperative. 

Many of these authors began to write their stories long before anything 
was generally known about the psychology of the unconscious!, and even 

1 The conception of a dissociated personality was, for instance, graphically 
portrayed by R. L. STEVENSON in "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" before the idea 
was generally accepted by science. And "Dracula" by BRAM STOKER, portraying 
a most ghoulish embodiment of neurosis as a vampire denizen of the ghost. world 
who escapes by night from the ancestral vault in order to suck the blood of one's 
nearest and dearest, was written towards the end of last century. 
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to-day they tend to show an antipathy towards any scientific exploration 
of their special realm. 

Perhaps the most widely read of these unconscious psychologists is 
Sir RIDER HAGGARD, who has written a copious anima-saga centering in 
the figure of "She-who-must-be-obeyed". Another beautiful portrait of the 
anima by a writer who is also a great literary artist is found in W. H. HUD
SON'S "Green Mansions". In both these stories the anima is conceived as 
dwelling remote in the heart of a distant continent, and imbued with a 
magical power and wisdom which she derives from an ancient, extinct 
culture. The anima-figure is usually accompanied by the renegade, a liason 
that is not surprising when we reflect that only those who are driven by 
inner necessity far from the collective high-ways could ever hope to discover 
the queen of a distant and inaccessible fastness. 

There is another type of anima story in which the anima is identified 
with the renegade motive, while respectability looks on askance. From these 
stories no positive solution is ever forthcoming and usually, as in DAVID 
GARNETT'S "Lady into Fox", the story ends in violent death or bitter frus
tration. In others of GARNETT'S stories, notably in "The Sailor's Return" 
and "Pocahontas", we find the recurrent theme of the returning prodigal 
or renegade attempting to bring back a primitive princess into civilized 
English life; an attempt that always ends in disaster. It is as though 
the writer feels that the task of uniting the deeper primordial strata of the 
unconscious with respectable conformity is, in the last resort, an insoluble 
problem. 

D. H. LAWRENOE was also impaled on this problem. And he too was 
inclined to identify the renegade tendency with the anima-figure, as, for 
instance, in "Lady Chatterley's Lover". Only at the very end of his life 
did he realize that the renegade motive, as such, could never establish, 
though it might initiate, a new departure. In "The Man who Died" he 
was able to create an anima-figure who symbolizes a surviving spirit of 
devotion to Osiris, the original dying-and-resurgent god, and his story 
anticipates the birth of the new Christ from this symbol of devotion. 

Portrayals of the animus by women writers are also to be found, but 
these are more elusive and never quite as objective as the corresponding 
anima-creations of men. There is, for instance, "The Evil Vineyard", by 
MARy HAY, a bad book it is true from a literary standpoint, but alarmingly 
good in the presentation of a certain negative aspect of unconscious feminine 
influence on a husband. In "Lolly Willowes", an exquisite literary jewel 
by SYLVIA TOWNSEND WARNER, a typical, refined, elderly spinster breaks 
away from her tribal destiny, as a mere lady and family-aunt of general 
usefulness, and encounters her animus in the form of a gentle devil. Through 
this departure she eventually becomes a real human being; in other words, 
achieves individuation in her own inimitable way. 

Among a number of works in which the unconscious is more or less 
clearly evoked one should mention RONALD FRAZER's "Flying Draper". 
Here the author, through, seemingly, a mediumistic identity with a woman's 
unconscious, has drawn an amazing animus-figure who discovers the 
power of spontaneous flight through the air in answer to the heroine's 
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unconscious love-summons, and, thereafter, becomes a prodigious disturber 
both of domestic and of public peace. 

Another book, written, ostensibly, by a woman and with profound 
psychological insight, is "A Man named Luke" by MARCH COST. And then, 
there is that astounding work by JOHN COWPER POWYS - "A Glastonbury 
Romance". 

This work belongs to a different order, since it occupies a place of its 
own in English literature. The author combines the most sensitive medium
ship to the unconscious with a deeply religious attitude. Glastonbury is 
the home of the Grail. The Christian legends settled here because, long 
before the sacred chalice of Christendom was brought to England, the 
magical cauldron, or the inexhaustible font, had been venerated on this 
sacred earth. Because of the concentration of faith in this living symbol 
for untold centuries, it has acquired an intrinsic power, or mana that finds 
now a spontaneous and highly ambiguous expression in the lives of all 
who come within its spell. But although the characters suffer, in their 
various ways, the enchantment of this spiritually charged atmosphere, the 
visionary passion of the author has invested them with an integrity of 
individual life which stands in vigorous contrast to the idea of blind psychic 
determinism. Although dramatis personae of an unconscious drama of 
unimaginable potency in which they re-enact their archetypal roles, they 
are no mere puppets in a cosmic marionette theatre. They are also tre
mendously themselves. Their individual destinies are intensified by the 
unconscious energizing forces, not as by an alien power, but rather as an 
impersonal or cosmic reinforcement of their original nature. 

The impression left by this prodigious book - there are twelve hundred 
pages, each with its own surprising flavour - is as though one had been 
granted a vision of human life with the fourth dimension made visible 
and actual. The criminal, the perverted, the ascetic, the magician and the 
fanatic - all the elements and ingredients of the human soul are stirred 
and mixed within the magic cauldron of the racial myth; and there issues 
forth an impersonal conception of human personality, in which immortal 
symbol and mortal deed are resolved as in a single chord. 

The author must surely have Welsh blood in his veins, and he is deeply 
versed in the legendary background of his race. It is not improbable that 
the existence of this mediumistic penumbra in the field of British literature 
may be concerned with the intermingling of the mystical Celtic and the 
hard-headed Anglo-Saxon strains in the British mentality. It might well be 
that the peculiar vitality of the race is the result of the inherent oppositions, 
within the national psyche, of the older indigenous spirits of the land with 
the gods of the Roman and Saxon invaders. 

With this very brief survey I have merely indicated the existence of 
a relatively large field of English letters in which the dimension of the 
unconscious becomes more or less clearly operative. It is not too much 
to say that all these authors have expressed, in one way or another, an 
inner, esoteric knowledge of the reality of the psyche. They testify, in the 
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particular idiom of their craft, to the reality of the deeper regions of the soul 
and present it to the English public. The popular taste for these books 
seems to show that, therewith, something is expressed which the average 
individual could not put into words, but is eager to touch. 

What is this imperative, commanding something that shimmers 
beyond the threshold of the known, familiar world and compels men to 
tasks beyond their comprehension 1 In the attempt to answer the riddle 
I should like to quote some lines written by Sir RIDER HAGGARD as a 
kind of epilogue to "She". 

"Not in the waste beyond the swamps and sand, 
The fever-haunted forest and lagoon, 
Mysterious Kor thy walls forsaken stand, 
Thy lonely towers beneath the lonely moon. 
Not there does Ayesha linger, rune by rune 
Spelling strange scriptures of a people banned. 
The world is disenchanted; over soon 
Shall Europe send her spies through all the land. 

Nay, not in Kor, but in whatever spot, 
In town or field, or by the insatiate sea, 
Men brood on buried loves, and unforgot, 
Or break themselves on some Divine decree, 
Or would 0' erleap the limits of their lot -
There, in the tombs and deathless, dwelleth She." 
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La psychologie de l'inconscient et l'esprit franfiais. 
Par 

YVES LE LAY. 

I. 
La psychanalyse et les disciplines qui s'y rattachent ont trouve peu 

d'echo en France. On distingue generalement trois periodes dans son 
histoire. La premiere s'etend jusqu'it 1920 environ. Elle est caracterisee 
par une ignorance systematique des travaux des psychanalystes. On ne 
traduit rien des reuvres de FREUD, on ne les connait qu'it travers quelques 
rares comptes rendus, Ie plus souvent tendancieux. Si l'on excepte Ie 
livre de MM. REGIS et HESNARD (<La p8ychanaly8e de8 nevr08e8 et de8 
p8ycho8es I), livre serieux et bien documente, nous ne trouvons guere dans 
la bibliographie de cette phase que des detracteurs de la psychanalyse. 
La critique, loin d'etre fondee et serieuse, se limite it une facile ironie, 
arme toujours sUre d'un certain succes, parce qu'elle dispense de la 
re£lexion et celui qui la manie et celui qui s'en delecte. Le meilleur exemple 
en est l'article publie en septembre 1916, dans Ie Mercure de France, par 
Ie celebre biologiste YVES DELAGE. II est it regretter que la psychose de 
guerre ait pu annihiler it ce point l'esprit critique de savants tels que lui. 
Nous n'en citerons pas d'autres: ils manquent d'interet, leurs auteurs 
jugent par oui-dire, se revoltent contre les pretendus dogmes de la nouvelle 
doctrine et ne lui opposent que leurs propres postulats. 

Les psychiatres ne sont guere plus favorables. lIs se sont presque tous 
opposes, des Ie debut, it Ia psychologie freudienne. Sans doute faut-il 
ajouter que Ie manque de traductions, donc l'impossibilite pour beaucoup 
de prendre connaissance directement des ouvrages de FREUD, a ete, pour 
une grande part, it l'origine de cette attitude. Du moins avons nous ici 
des critiques plus fondees, des essais de controle. On se rappelle Ie rapport 
de P. JANET au Congres international de medecine de Londres en 1913 
et Ie long chapitre qu'illui consacre dans ses «M edication8 p8ychologique8 I). 

La pUblication de nombreuses traductions d'ouvrages psychanalytiques 
n'a pourtant guere modifie cette attitude. II faut faire cependant, une 
place toute speciale au Dr. HESNARD. II avait publie en 1914, en colla
boration avec Ie professeur REGIS, Ie seul livre qui permit, pendant bien 
des annees, au public fran~ais, de se faire une idee exacte de Ia psychanalyse. 
Les deux premieres editions refIetaient la mentalite ordinaire: une hostilite 
Iegerement tempere:,. La troisieme (1929), publiee par les soins du Dr. 
HESNARD seul, est une amende honorable it l'egard de FREUD dont Ie 
merite a ete reconnu. Ce desaveu public des premieres critiques, qu'il 
reconnait injustes, est tout it l'honneur de l'auteur. 



La psychologie de l'inconsoient et l'esprit rran98<is. 399 

Durant cette premiere phase, il fut difficile de lutter contre Ie denigre
ment systematique. Personne, sauf quelques specialistes des maladies 
mentales, ne voulait s'interesser a la psychanalyse. Les plus grands noms 
de la science franc;aise l'avaient condamnee, sinon brutalement, du moins 
implicitement et presque sans reserve. Les editeurs etaient refractaires 
a la publication de la moindre traduction des ouvrages de FREUD. C'est 
ainsi que plusieurs editeurs, sans donner d'ailleurs des raisons valables et 
sinceres de leur attitude, refuserent de publier la premiere traduction des 
«Cinq leyons sur la psychanalyse» et qu'il fallut avoir recours a un editeur 
suisse l . Ce petit ouvrage etait pourtant propre a donner une idee exacte 
de la theorie nouvelle et aurait eu l'avantage de remplacer les aperc;us 
fantaisistes, et par trop simplistes, que l'on etait habitue a lire. Mais une 
sorte de prevention, que rien ne justifiait, sauf peut-etre l'esprit special 
qui s'etait developpe sous l'influence de la recente guerre, faisait craindre 
des reactions dangereuses. 

A cette phase d'opposition systematique succeda brusquement une 
phase d'engouement violent. On se mit a traduire en franc;ais les oeuvres 
de FREUD. L'emballement fut tel que l'on ne s'inquieta ni de l'exactitude, 
ni de la qualite des traductions: l'essentiel etait d'agir vite et de donner 
satisfaction a un public avide. Mais il est bon de remarquer que, cette 
fois encore, ce fut un editeur suisse 2, etabli en France, qui eut Ie courage 
- Ie mot n'est pas trop fort - d'entreprendre de presenter au public 
franc;ais les traductions d'une reuvre tant decriee et tant de fois condamnee. 
Les editeurs franc;ais observerent, cette fois encore, une prudente reserve. 

AussitOt la psychanalyse se repandit avec rapidite. On ne parIa plus 
que Ie langage freudien. Les romanciers se haterent d'utiliser les donnees 
psychanalytiques et de renouveler ainsi Ie roman psychologique a son 
declin. Partout on parIa de refoulement, de complexe d'Oedipe, de subli
mation. Ce ne fut pas un avantage pour la psychanalyse. Le snobisme, 
les conversations de salon, Ie plaisir douteux que des gens qui n'etaient 
ni psychologues ni medecins prenaient a l'etalage des tares et des debor
dements sexuels, tout cela etait plutOt nefaste a la science psychique 
nouvelle. II manquait l'etude serieuse, l'approfondissement des principes 
duo psychiatre viennois, Ie controle objectif des resultats et l'adaptation 
a une mentalite comme la notre. La base fragile du snobisme et des 
interets de salon ne pouvait fonder solidement la psychanalyse en France. 
Tant que les savants ne s'en seraient occupes et n'auraient pas entrepris 
de travailler dans Ie sens psychanalytique, il ne pouvait en etre question. 
L'enthousiasme fut un feu de paille. Quelques annees suffirent pour faire 
disparaitre ce qui n'avait ete qu'une mode. Ne Ie regrettons pas. II est 
toujours mauvais que la mode lance une reuvre scientifique. Elle ne peut 
decouvrir dans l'objet de son interet momentane que quelques traits super
ficiels qui flattent ses gouts fugitifs et sa vanite. 

II y avait pourtant dans la psychanalyse, telle qu'elle etait presentee, 
une apparence de liberation des conventions seculaires qui contribua pour 

1 D'abord a Geneve aux editions Sonor, par les soins de la Revue de Geneve, 
puis plus tard par I'Miteur Payot.Lausanne et Paris. 

2 Payot. 
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beaucoup a attirer sur elle l'attention de ceux qui se sentaient opprimes. 
Aussi ne' devons nous pas nous etonner que tant de femmes l'aient 
accueillie avec enthousiasme comme elles avaient accepte la mode des 
jupes demesurement courtes, une liberation, elle aussi. 

La mode passee, la psychanalyse sortit des salons pour faire place 
a d'autres interets aussi superficiels. Elle ne disparut pas pour cela de notre 
pays. Elle avait attire l'attention de chercheurs et de medecins a l'esprit 
large, decides a entreprendre une etude serieuse. C'est alors que commencent 
les recherches originales. On fonde la Societe fralll;aise de psychanalyse; 
on cree la «Revue franc;aise de psychanalyse)}, on publie des articles et des 
travaux importants. Lentement, la nouvelle doctrine s'introduit chez nous. 
Peine perdue! En depit des efforts faits, l'age d'or semble passe. Les 
savants s'en desinteressent; l'enthousiasme disparait, sauf chez quelques 
rares personnes. Tout est a refaire. n n'est pas exagere de dire qu'aujour
d'hui, la plupart des franc;ais qui ont entendu parler de la psychanalyse, 
la rejettent en bloc. On est entre dans une periode d'indifference qui 
touche a l'oubli. C'est la troisieme phase de l'histoire de cette psychologie 
dans notre pays. A son avenement les multiples critiques publiees n'ont 
pas ete etrangeres. On a ecrit beaucoup contre la psychanalyse, contre 
FREUD, contre Ie freudisme. Meme ceux qui font profession de soutenir 
FREUD ne resistent pas au besoin de Ie transformer, de l'adapter a notre 
fac;on de penser. De sorte que les theories du maitre de Vienne n'appa
raissent que modifiees, pour ne pas dire deformees, ainsi qu'on l'a reproche 
vivement a nos psychanalystes. Tant il est vrai que meme la science, et 
la science psychologique plus que toute autre, se modele toujours sur 
l'esprit qui la rec;oit. 

J'entends bien qu'il y a chez nous des psychanalystes de valeur. On 
en a vite epuise la liste. Accapares par leurs travaux, ils semblent ne pas 
se rendre compte de l'indifference grandissante qui se fait autour d'eux. 
ns voient les choses en partisans et en hommes preoccupes surtout de la 
guerison des malades. Les faits n'en sont pas moins lao La vogue de la 
psychanalyse est passee. n serait certainement faux de pretendre que Ie 
mouvement psychanalytique ne subit pas en France un temps d'arret, en 
depit des adaptations et des adoucissements proposes. 

Que reproche-t-on ala psychanalyse? On l'a combattue sans soumettre 
ses affirmations a une critique fondee sur l'esprit de soumission aux faits. 
Dans Ie controle qu'on fit de ses conclusions, on ne se libera pas assez de 
ses conceptions personnelles, de ses habitudes, de la tradition. On a commis 
une erreur analogue a celle que ferait un historien qui jugerait Ie 17 ieme 

siecle avec les idees d'aujourd'hui. Monsieur JANET se vante de n'avoir 
point fait de psychanalyse et il considere comme une force d'etre reste 
en dehors de cette science qu'il appelle un «dogme )}. Nous ne pouvons pas 
accepter cette fac;on de voir. L'application de la psychanalyse a l'examen 
de certains troubles, au moins «pour voir)} et pour juger de sa valeur, 
n'a rien de commun avec l'attitude dogmatique d'un croyant qui fait un 
acte de foi. Ce refus equivaut au fond a l'affirmation tacite d'un autre 
dogme; celui des theories que l'on propose soi-meme et que l'on oppose 
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it celles que l'on combat. Quant it Monsieur BLONDEL, dans !:lOll ouvrage 
sur la psychanalyse, s'etalent tous les prejuges du moralisme bourgeois en 
meme temps qu'on y sent l'esprit petitement catholique de l'auteur. II 
y a loin de cette mesquinerie it l'etude, tendancieuse certes, mais combien 
franche et objective du P. DE LA VAYSSrERE. 

Quoiqu'il en soit, cette opposition existe. Elle est caracteristique du 
jugement fran<;ais sur la psychanalyse. 

Une attitude mentale, quelle qu'elle soit, a toujours pour exister des 
raisons qui l'expliquent. Ce n'est pas toujours de propos delibere que 
l'on repousse une pensee. Les hommes obeissent it des mobiles plus profonds. 
L'attitude n'en est que Ie resultat tangible. C'est dans l'esprit fran<;ais 
qu'il faut chercher l'explication de la reaction hostile it la psychanalyse. 

Parler de l'esprit d'une nation est une entreprise hasardeuse. L'esprit 
d'une nation ne se de£init pas aisement. On risque it vouloir s'y attacher 
de schematiser it I'extreme, de simplifier ce qui est complexe. En outre 
l'esprit d'un pays n'est pas une grandeur constante; il varie avec les 
epoques; il est, comme la psychologie de l'individu, sujet it des fluctuations. 
Nous Ie definirons par quelques traits generaux constates par les meilleurs 
observateurs dans la masse du peuple aussi bien que chez les plus 
grands representants de la science, de la litterature, de l'art, en nous 
gardant bien d'attribuer it la France entiere quelques caracteristiques 
speciales it Paris et qui sont de nature it tromper ceux qui ne sont pas 
avertis. 

« Notre nation» , dit M. LANSON, «est moins sensible que sensuelle et moins 
sensuelle qu'intellectuelle; plus capable d'enthousiasme que de passion, 
peu reveuse, peu poetique, mediocrement artiste et, selon Ie degre d'ab
straction et de precision que comportent les arts, plus douee pour l'archi
tecture que pour la musique, curieuse surtout de notions intelligibles, 
logicienne, constructive et generalisatrice, peu metaphysicienne ni mysti
que, mais positive et realiste jusque dans les plus vifs elans de la foi et dans 
les plus aventureuses courses de la pensee. Elle poursuit la precision 
jusqu'it Ia secheresse et pre£ere la clarte it Ia profondeur ... n'excedant 
guere la portee des sens ou du raisonnement, cherchant une evidence pour 
avoir une certitude absolue, dogmatique et pratique it la fois, objectivant 
ses conceptions et les erigeant en lois pour les traduire en faits ... » • 

Ce que Ie celebre historien de la litterature met en relief, c'est Ie caractere 
intellectuel du fran<;ais. Tous ceux qui ont etudie de pres son esprit sont 
d'accord sur ce point. Dans sa «Psychologie du peuple fran<;ais », qui reste 
l'ouvrage peut etre Ie plus serieux sur cette question, ALFRED FOUILLEE 
insiste sur ce trait de notre race. Si l'intelligence est vive, la sensibilite 
ardente et expansive, nous portons en nous les de£auts de cette disposition. 
L'obscurite nous gene; nous avons besoin de clarte dans les idees et nous 
pre£erons la simplicite et Ia purete de ligne it la profondeur qui voile la 
pensee. Nous construisons sans nous soucier d'autre chose que de 
l'enchainement logique de notre edifice. Et si bien des fran<;ais reclament 
en faveur des faits et du respect qu'on leur doit, prenons garde que, bien 
souvent, ce qu'ils reclament c'est surtout Ie respect de l'edifice intellectuel 
qu'ils ont eleve et qu'ils de£endent au nom de «l'objectivite ». Tel des 
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detracteurs les plus violents et les plus sottement intransigeants de la 
psychanli,lyse ne s'apers:oit pas qu'il ne fait que defendre des premisses 
et un systeme aussi arbitraires, mais qui ont it ses yeux l'immense merite 
d'etre les produits de sa propre fantaisie. «II ne trouve acceptable que 
ce qui est d'accord avec sa propre pensee.» 

«L'amour du raisonnement entraine souvent l'oubli de l'observatiom 
dit Fouillee. II suffit qu'une idee soit presentee avec habilete et surtout 
avec une clarte qui simplifie et rende facilement accessible les choses les 
plus difficiles, pour qu'elle conquiere aussit6t bon nombre de gens. Au 
contraire, cette simplification excessive transforme en monstruosite les 
pensees qui ne se pretent pas it une schematisation de ce genre. Comme 
Ie raisonnement est la forme la plus facilement communicable, on tend 
it accorder it ce qui s'insere dans un raisonnement d'une logique inatta
quable une valeur absolue. Pour eux, la connaissance ne saurait s'acquerir 
que par la seule raison. « IIs sont si satisfaits de la lucidite avec laquelle 
leurs conclusions decoulent de leurs premisses qu'ils ne s'arretent pas 
it rapprocher les conclusions des faits reels ... » disait STUART MILL. Inutile 
des lors de leur presenter une autre sorte de connaissance. La raison seule 
est maitresse, seule et unique source du savoir. C'est au frans:ais surtout 
que peut s'appliquer cette remarque de M. DE LAUNAY: «L'homme mo
derne vit et meurt de la logique. II en vit materiellement par la science, 
il en meurt moralement par la negation et l'orgueil.» 

C'est ce qui donne it notre nation cette intolerance si marquee et cet 
esprit de critique systematique it l'egard de tout ce qui heurte les habitudes 
etablies, ou tente de les changer. «Nous sommes des intuitifs», dit GEORGES 
P ALANTE, «des imaginatifs, superieurement doues pour la creation; et 
pourtant nous sommes misoneistes. Pourquoi? Parce que nous aimons 
nos habitudes: je ne veux pas dire nos routines; nous avons l'indolence 
heureuse des natures bien douees». II se peut qU'autrefois nous fUmes 
les promoteurs des idees nouvelles. Toujours est-il que nous manifestons, 
aujourd'hui it l'egard du nouveau, une prudence qui frise la mefiance, et 
que nous abandonnons difficilement les habitudes prises, par crainte de 
nous aventurer dans un domaine ou nous manquerait la securite qui nous 
est chere. 

Pour etre juste, il faut reconnaitre que Ie frans:ais possede, aussi nettes, 
les qualites des defauts que nous venons de signaler. Nulle part mieux 
qu'ici ne se fait sentir l'ambivalence d'une disposition. C'est it cette 
prudence excessive que la France doit la relative tranquillite dont elle jouit 
au milieu des troubles mUltiples qui accablent les autres pays it l'epoque 
actuelle. C'est it la predominance de la raison et de la logique qu'elle doit 
sa magnifique floraison de penseurs et de genies scientifiques, ainsi que 
les decouvertes qu'ils ont fournies dans Ie domaine des sciences positives. 
Si son misoneisme lui enleve la jouissance d'acquisitions nombreuses de la 
science moderne, il la preserve aussi des desillusions et des echecs dou
loureux. Nation equilibree par excellence, elle garde, au cours des ans, un 
calme et une serenite que beaucoup lui envient. Et si sa prudence la 
laisse devancer bien des fois, du moins a-t-eUe l'avantage de ne pas l'obliger 
it revenir sur ses pas et de ne progresser qu'it coup sur. 
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Ce misoneisme' est d'ailleurs corrige par une qualite essentiellement 
frant;aise: la rapidite d'adaptation sous la poussee d'evenements imperieux, 
l'improvisation fulgurante. «Present royal; present des dieux,» dit encore 
PALANTE, «mais qui a sa ran90n et quelle rant;on! Le dedain de l'effort; 
Ie gout de l'adaptation de circonstance; la foi dans la vertu du geste 
instantane.» 

Aces caracteristiques, ajoutons, parce qu'elles sont particulierement 
importantes ici, celles qui concernent plus particulierement la sexualite. 

S'il fallait en croire les jugements d'etrangers portes a ce sujet sur 
Ie frant;ais, l'opposition faite a la psychanalyse serait surprenante. On 
s'accorde en effet a reconnaitre que Ie frant;ais est doue d'une particuliere 
alacrite sexuelle et qu'il admet volontiers une liberte de gestes que ne 
connaissent pas les autres pays. On Ie represente comme un Don Juan, 
toujours en quete de succes amoureux, plus preoccupe de seduire les 
femmes, qu'il respecte peu, que de gouter Ie charme romantique d'une 
belle soiree, les accents d'une belle musique ou les agrements d'une fine 
conversation. Les plus severes Ie regardent avec un certain mepris, et les 
femmes, avec une crainte melee de desir. 

Cette idee qu'on se fait du frant;ais n'est exacte qu'en partie. Elle 
est due a la relative liberte des relations sexuelles dans certains milieux 
parisiens, libertes d'allure surtout, auxquelles on attribue peut-etre des 
consequences plus graves qu'elles n'en onto Elle est due aussi a ce fait 
que, entraines par les recits qu'on colporte, bien des etrangers recherchent 
plus en France les endroits ou l'on s'amuse et les femmes faciles plutOt que 
les veritables frant;ais dans leur vie de petits bourgeois. Or ce qui caracterise 
la France d'aujourd'hui, c'est precisement la predominance de la petite 
bourgeoisie. La liberte parisienne ne saurait etre regardee comme la regIe 
pour tout Ie pays. 

En realite, si l'on examine l'attitude du frant;ais - et pas du seul 
parisien - a l'egard de la sexualite, on est frappe d'un contraste tres 
marque. En generalla bourgeoisie est severe. Elle condamne la sexualite; 
elle en refoule les manifestations, meme les plus benignes, elle met un soin 
minutieux a eviter ce qui pourrait la faire naitre. C'est ce qui conduit 
a cette quasi absolue separation des sexes a l'age, dit dangereux, de la 
puberte. L'opposition violente a la coeducation, introduite il y a quelques 
annees dans certaines ecoles primaires ou secondaires, en est la marque 
certaine. On semble flairer, dans Ie rapprochement Ie plus anodin des 
jeunes gens et des jeunes filles, Ie peche capital, Ie peche par excellence 
que represente la sexualite. 

C'est en effet par son education catholique que se distingue la bourgeoisie 
frant;aise. Elle en est tout impregnee. Deux mille ans d'education pour
suivie avec perseverance dans la meme direction ont abouti a la reprobation 
de l'acte essentiel de la nature. On considere comme une gloire et comme 
un merite tout special de vaincre sa sexualite, comme la marque de 
l'immoralite la plus profonde et de la decMance la plus vile de s'y abandonner. 
Meme ceux la qui se croient les plus liberes des attaches anciennes et 
pensent avoir vaincu les vieux prejuges, laissent apparaitre dans leurs 
paroles et dans leurs actes ainsi que dans I'education qu'ils donnent it 

26* 
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leurs em/1nts cette reprobation fondamentale de tout ce qui touche a la 
sexualite. Une sorte de honte s'attache a la vie sexuelle et Ie (<peche)} 
se trouve commis non seulement dans la consommation, mais meme 
deja dans la pensee. On en est venu a depouiller l'amour, meme dans Ie 
mariage, de tout agrement et a ne voir en lui qu'un moyen repugnant, 
mais indispensable, d'assurer l'avenir de la race. L'aspect comique de 
cet etat d'esprit nous est offert par les bruyantes manifestations de l'abbe 
Bethleem qui entre en fureur a la vue d'un journal «pornographique )}, 
ou d'un livre que ses principes reprouvent, ou simplement d'un etalage 
de lingerie feminine. 

Cette reprobation n'est au fond que l'expression de l'importance 
exageree accordee a l'element sexuel. Mais on n'en a nullement conscience; 
la crainte est ici, comme dans bien d'autres cas, nne manifestation cachee 
du desir. 

L'attitude opposee, c'est l'esprit gaulois, esprit de raillerie, de plaisanterie 
continuelle, de moquerie qui ne sait rien respecter parcequ'il ne prend 
rien au serieux. Pour lui, la sexualite est l'occasion de plaisanterie de 
mauvais gout, de propos egrillards qui vont de la fine allusion a l'etalage 
cynique de la bestialite. II ne faut point y voir l'indice d'une forte sexualite. 
II semble au contraire que la lecture des journaux erotiqnes et l'habitude 
des plaisanteries osees satisfassent, a peu de frais, une sexualite plutot 
ralentie ou jouent, dans certains cas de contrainte, Ie role d'exutoire. 

Les consequences de cet etat d'esprit se font nettement sentir dans 
la litterature. A la premiere nous devons des romans expurges «qui 
peuvent etre mis entre toutes les mains )}, romans qui creent un bovarisme 
dangereux et font reculer bien de jeunes filles devant les realites de la vie. 
A la seconde, nous devons ce foisonnement de litterature «pornographique )}, 
de journaux «amusants )}, ou la forme plus artistique de l'erotisme mondain 
dont certains vieux ecrivains se reservent Ie monopole. 

Quelles pouvaient etre les reactions d'un tel esprit en presence de la 
psych analyse ? 

D'abord on fut «choque)}: choque de la place faite ala sexualite dans 
les actions des hommes, choque d'entendre affirmer que les plus belles 
manifestations de l'esprit humain puisent leur source dans ce qu'il y a 
en nous de plus animal, choque de la place que prend dans la vie de l'individu 
Ie complexe incestueux d'Oedipe, choque aussi de la sexualite infantile 
et du pansexualisme. La premiere attitude antifreudienne est en effet 
une reaction essentiellement morale, un geste spontane de reprobation 
ou apparaissent certaines des caracteristiques de notre esprit. 

Peut etre est-il juste de faire remarquer que l'on n'est pas heurte tant 
par la chose - encore qu'on la trouve en elle meme assez monstrueuse -
que par la fayon dont elle est presentee. Le franyais peut, en general, 
tout entendre pourvu qu'on sache y mettre la forme. Des auteurs ont 
deja signale qu'une des causes de la repulsion eprouvee pour la psych analyse 
etait la brutalite de son expression. Les traducteurs des plus importants 
ouvrages de FREUD, qui n'etaient pas des franyais, ont maladroitement 
conserve la rude et brutale secheresse de l'original. Or il est des domaines 
ou la sensibilite franyaise s'accommode peu de l'expression technique et 



La psychologie de l'inconscient et l'esprit franl}ais. 405 

preCIse. Celui de l'amour est de ceux la, du moins quand il s'agit de son 
expression publique. L'expression voilee, qui laisse deviner plus qu'elle 
n'exprime, est ici pre£eree. Hypocrisie? Ou marque de gout? En tous 
cas resultat d'une education delicate et empreinte de la pensee catholique 
dont nous avons parle. 

Les romans fran~ais des auteurs les plus cites en sont la preuve. lIs 
sont tout impregnes de sexualite. BOURGET ecrit Ie Disciple, Ie Demon 
du Midi, Ie Chene et les Roseaux ou s'etale, finement nuancee, la lutte 
sexuelle, la lutte contre Ie «Peche )}, Ie sentiment de culpabilite dont la 
solution se trouve ici dans la religion. Dans un genre plus frivole, mais 
non moins goute, Les Lettres de femmes de MARCEL PREVOST nous donnent 
un exemple de l'art de dire avec delicatesse les choses les plus osees. Cette 
«pornographie mondaine )}, cette «lubricite de salon)} sont couramment 
acceptees tandis que Ie naturalisme d'un ZOLA ne rencontre que reprobation. 
On se souvient de la puissante vague de degout qui accueillit la «Gar~onne)} 
de P. MARGUERITTE, les articles virulents qui lui furent consacres et la 
radiation de l'auteur de la Legion d'honneur. Cet episode litteraire reproduit 
en petit ce qui s'etait deroule a l'egard de FREUD. De meme, la critique 
accueille toujours avec une de£aveur marquee les biographies qui tentent 
d'expliquer certains traits des hommes celebres en fonction de leur sexualite 
normale ou anormale, satisfaite ou contrariee. 

Si FREUD avait ete revetu par ses traducteurs fran~ais d'une forme 
plus elegante et plus discrete, il est fort probable qu'il eut rencontre un 
accueil plus favorable. Ce trait vaut d'etre releve parce qu'il caracterise 
tres bien Ie fran~ais et que les savants furent eux-memes tres sensibles 
a la fa~on dont leur fut presentee la psychologie nouvelle. 

On reprocha ensuite a la psychanalyse l'exageration de sa doctrine. 
L'affirmation du pansexualisme fut accueillie avec des sourires ironiques 
de la part des savants, avec des rires gras de la part des autres. Volontiers 
accusa-t-on les psychanalystes d'obscenite; Ie mot revient souvent sous 
la plume des critiques et - fait remarquable - meme sous celle des 
critiques plutOt favorables a la doctrine. On alla jusqu'a presenter les 
psychanalystes comme des obsedes de la sexualite. A vrai dire, Ie reproche 
etait parfois justifie. Certaines analyses semblent vouloir a tout prix 
confirmer la tMorie, violentant les faits les plus clairs et les plus simples 
pour leur decouvrir l'origine sexuelle desiree. On a l'impression que c'est 
la tMorie qui regit les faits, qu'elle doit seulement interpreter. Mais 
a cote de ces exagerations, il y a des decouvertes de haute valeur. «Quoi 
qu'on dise de lui (FREUD), dit M. H. SEROUYA, ses recherches originales 
sur l'affectivite ouvrent des vues nouvelles sur la structure psychique de 
l'etre humain. II peut 8tre considere comme l'egal de COPERNIC dans 
cette science si enigmatique et si passionnante qu'est la psychologie )}. 

La psychanalyse heurtait d'autre part l'amour de clarte, la logique, 
Ie rationalisme du fran~ais. Elle Ie heurtait alors que pourtant la psycho
logie dite scientifique avait eu relativement peu de succes dans notre pays. 
II fut un temps ou l'expression «laboratoire de psychologie)} blessait, comme 
si l'etude experimentale de l'ame causait une sorte de decheance. Ce 
n'est qu'apres la guerre que la psychologie experimentale se developpa 
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en France de fal}on assez serieuse; la creation de l'Ecole de psychologie 
de Paris est toute recente. N ous sommes it ce point de vue bien en retard 
sur nos voisins qui possedent, depuis de longues annees, des magnifiques 
laboratoires parfaitement equipes. Si RIBOT fut un des premiers it suivre 
Ie mouvement inaugure par W. WUNDT, son action n'en fut pas moins 
limitee it sa personnalite et sa tentative resta pendant longtemps sans 
echo parmi les chercheurs franl}ais. «La psychologie en France,» disait 
recemment un des premiers eleves franl}ais de WUNDT, «est it la psychologie 
moderne ce qu'est la physique d'ARISTOTE it la physique d'aujourd'hui.» 
Pourtant on se declarait partisan d'une psychologie scientifique, c'est it 
dire d'une psychologie qui appliquerait une methode analogue it celIe des 
sciences de la nature. Aussi A. BINET avec sa methode originale d'investi
gation n'eut-il guere de continuateurs en France, alors qu'en Suisse, en 
Allemagne, en Amerique, on s'emparait de ses premiers travaux pour les 
perfectionner, on elaborait une psychologie feconde et susceptible d'appli
cation pratique!. Quel destin pouvait dans ce cas etre reserve it une 
methode comme celIe de la psychanalyse? Non seulement on n'y trouvait 
rien qui put satisfaire Ie besoin de elarte, rien qui fUt d'un facile acces. 
On voguait en plein irrationnel. La methode d'exploration de l'inconscient 
etait bien differente de celIe qu'on avait appliquee jusqu'alors. Elle 
abandonnait deliMrement la logique rationelle, la recherche selon des 
procedes elairs et admis, sous pretexte que la raison ne peut, vu son 
caractere artificiel, atteindre Ie tre£ond de l'etre. Elle recourait Ie plus 
souvent aux forces instinctives, les seules qui mettent l'individu en 
mouvement. Les procedes nouveaux d'exploration de l'obscur domaine 
de l'inconscient etaient, de par leur nouveaute, fort suspects. L'existence 
meme de l'inconscient etait difficilement admise par des hommes habitues 
it voir dans la conscience la totalite de la vie psychique. 

On n'avait guere lieu d'etre satisfait des decouvertes de la psychologie 
officielle. Sans parti pris, on doit reconnaitre qu'elle se faisait illusion sur 
la portee de ses resultats. Le decouragement s'emparait des plus fervents 
adeptes; ce qui etait fort comprehensible. On n'atteignait en fait que Ie 
pMnomene physiologique. On dissequait avec finesse certains phenomenes 
simples comme les sensations et les perceptions; on enregistrait minu
tieusement les courbes respiratoires ou les pulsations du creur. Les 
observations faites de cette fal}on ne sont pas sans importance; il serait 
injuste de ne pas Ie reconnaitre. Il ne s'agit pas non plus de nier la valeur 
des resultats obtenus par d'autres methodes d'investigation psychologique. 
Nous voulons seulement dire que si toutes ces methodes ont augmente 
dans une certaine mesure nos connaissance de la vie psychique de l'homme, 
elles sont loin d'en avoir epuise Ie contenu. Il y a donc place it cote d'elles 
pour des pro cedes de recherche, qui, pour etre differents, n'en sont pas moins 
importants. C'est precisement Ie cas de la psychanalyse qui entreprenait 
1 'etude d'un domaine jusqu'alors considere par les psychologues comme 
inaccessible et sur lequel on n'avait guere que des renseignements tres vagues. 

1 La derniere edition de La Soience Francaise (1933), pUblioation quasi officielle, 
ne fait guere de place a la psychologie experimentale. Elle cite A. BINET en 1Wte 
et considere encore la psychologie comme une branche de la philosophie. 
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Les psychologues franyais s'etaient, de plus, peu a peu attaches a une 
psychologie sans arne. Le behaviorisme dans sa forme pure, la psychologie 
du stimulus et de la reponse, la reflexologie continuent aujourd'hui cette 
tradition. Mais les efforts pour se debarrasser de l'ame - quelle que soit 
la signification que l'on donne a ce terme - et Ie parti pris mis a ne jamais 
l'employer n'ont guere reussi. L'ignorance voulue d'un phenomene ne 
l'a jamais empecM d'exister. Le pietinement sur place, la futilite des 
questions auxquelles on finit par s'attacher, la fatigante minutie de certaines 
etudes de moindre valeur ne sont pas faits pour encourager. L'indifference 
en est l'aboutissant presque fataL On est deyu de voir que les phenomenes 
les plus ordinaires de la vie psychique restent sans explication, qu'on ne 
parvient meme pas ales atteindre et que Ie mystere de la vie de l'esprit 
reste entier. 

Avec FREUD, on revenait a l'ame, sous une forme, il est vrai, qui ne 
pouvait satisfaire ceux de nos penseurs qui s'en tiennent au traditionnel 
spiritualisme. L'ame de FREUD est materialisee; elle est subordonnee aux 
instincts, aux tendances les plus basses, mais elle est remise en honneur. 
De plus la methode freudienne supprime tout l'appareil de laboratoire 
utilise jusqu'alors. A quoi bon ces fines explorations physiologiques 
puisqu'il s'agit maintenant de poursuivre dans ses manifestations in
conscientes la puissance immense des instincts 1 L'ame d'essence inde
terminee chere aux croyants et que la psychologie s'est trop longtemps 
efforcee, qU'elle s'efforce peut-etre encore de conserver, cette arne dis
paraissait pour etre remplacee par une sorte d'emanation du physiologique, 
Ie retentissement psychique de l'activite corporelle. 

Le rigoureux determinisme que FREUD demontre dans les phenomenes 
psychologiques ne trouva pas davantage grace devant la science. On a 
Ie droit de s'en etonner. On admettait bien Ie determinisme pour les 
phenomenes de la nature, pour les faits objectifs. Le retrouver dans les 
phenomenes psychologiques, cela etait inadmissible surtout quand ce 
determinisme conduisait a des relations causales tout a fait ignorees du 
sujet. On acceptait bien d'etablir une relation de cause a effet entre des 
phenomenes physiologiques; on ne voulait pas aller plus loin. C'etait, 
disait-on, par prudence, pour ne pas depasser les conclusions permises par 
l'examen objectif des faits. Nous pensons plutOt qu'il y a la un indice 
de l'emprise exercee depuis longtemps sur la science par l'education catho
lique, emprise qui, de nos jours, prend des proportions inquietantes pour 
la liberte de la pensee. C'est qu'on repugne a ranger parmi les phenomenes 
naturels l'ame humaine, et que l'on conserve en soi un attachement inavoue 
a l'hypotMse du libre arbitre. Cette arne perdrait de son caractere divin 
si elle ne se distinguait pas des autres phenomenes. 

Ce determinisme psychologique, FREUD l'exagerait egalement. Il Ie 
constatait dans les moindres petits faits de la vie quotidienne, tissant 
autour de nous un reseau si serre et si complet de relations que rien ne 
pouvait echapper a la causalite. La suppression du hasard, la volonte 
de s'expliquer par leurs causes des actes aussi simples qu'un lapsus linguae 
ou qu'un acte manque, de les rattacher a des motifs plus profonds, de leur 
donner ainsi un sens, ont contribue a eloigner de FREUD bien des penseurs. 
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En outre avec sa pretention dogmatique d'interpreter les reves, il prenait 
l'aspect d'une sorte de sorcier, ressuscitant les oniromanciens d'autrefois. 
Et l'on sait quel dedain Ie fran~ais eprouve it l'endroit de ceux qu'il appelle 
des diseurs de bonne aventure. La Science chretienne de Mrs. BAKER 
EDDY, la phrenologie de GALL ni Ie Coueisme n'ont jamais pu prendre racine 
dans notre pays. Si ce scepticisme se comprend it l'endroit du charlata
nisme, il est regrettable que la trop grande rapidite de jugement empechc 
de distinguer entre psychologie feconde et charlatanisme. 

II. 
Venons en maintenant it JUNG. II a ete peu question de lui jusqu'ici. 

La raison en est simple: JUNG n'est guere connu en France. Son nom 
n'est presque jamais prononce. II y a quelques annees seulement que 
s'est forme it Paris un groupe de ses amis et admirateurs qui poursuivent 
en silence leur activite. Peu de traductions de ses amvres, du moins 
jusqu'it present. Les editeurs ont-ils craint que la psychologie si speciale 
de JUNG, si en dehors des tendances habituelles ne reb ute Ie lecteur? 
Pendant longtemps il en a ete de lui comme de FREUD et il aurait pu, 
comme ce dernier, exprimer son etonnement de l'indifference de la France 
au milieu de la renommee grandissante que lui faisaient petit it petit les 
autres pays. 

Cette periode d'indifference semble toucher it sa fin; les amvres de 
JUNG commencent it paraitre en traduction fran~aise et les editeurs montrent 
pour sa psychologie un interet assez vif. 

La critique se tait encore. Elle laisse planer sur la pensee de JUNG 
un silence presque complet. Les rares comptes-rendus qui Ie signalent 
font de lui un «philosophe» it la pensee abstruse, pour ne pas dire in
comprehensible. La conception bien arretee que l'on a, en France, de la 
psychologie pousse les savants it Ie ranger en dehors de la science parce 
que ses methodes ne cadrent pas avec celles auxquelles on est habitue 
et que, par suite, ses conclusions deroutent au premier abord. 

Une fois de plus c'est de personnes etrangeres it la science officielle, 
moins soumises par consequent it sa prudence excessive, que viendra 
l'acceptation de la psychologie analytique. «Les savants ne sont pas 
curieux». Cette boutade d'ANATOLE FRANCE se justifie it nouveau. Comme 
pour FREUD, on a omis de soumettre it un examen bienveillant les affir
mations du psychologue de Zurich. On regrette ici encore de ne pas 
rencontrer d'essai sincere de comprehension. 

JUNG, il est vrai, n'a eu it subir ni les attaques et critiques malveillantes, 
ni les accusations infamantes que FREUD dut supporter durant de longues 
annees. C'est d'abord qu'il n'a cree, ni en France ni it l'etranger, ce 
mouvement excessif tant dans son admiration que dans son rejet, qui, telle 
une vague de fond, balaie tout sur son passage. II n'a donne naissance 
it aucune de ces curiosites malsaines qui ont entraine les ignorants et les 
snobs et contribue it detourner de la psychanalyse. II a fait pendant 
longtemps son chemin dans un silence presque total; poursuivant quand 
meme, sans arret et sans de£aillance, ses recherches. 
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Et puis, :FREUD avait precede chez nous JUNG de plusieurs annees. 
Les franc;ais, au contact de sa doctrine, avaient reagi comme nous l'avons 
indique plus haut. Les premieres ardeurs d'admiration et de reprobation 
s'etaient calmees quand parurent les premieres traductions de psychologie 
analytique. Aussi furent-elles peu remarquees. Quelques rares critiques, 
parmi lesquels HENRI DE V ARIGNY dans Ie Journal des Debats, comprirent 
tout ce qu'il y avait de richesse psychologique dans les (<Metamorphoses 
et Symboles de la Libido», publiees en 1927. JUNG subissait Ie contre
coup de la reprobation qui avait ete Ie lot de FREUD. Quelques ressem
blances d'idees, quelques similitudes d'expression Ie firent ranger dans 
la categorie alors seule COlillue: celIe des psychanalystes. On se contente 
souvent de cette classification assez hative et rarement juste, quitte it 
faire, plus tard, une mise au point qui rendra it chacun son duo 

Malheureusement, ce travail de redressement se fait attendre. On n'a 
fait encore aucune difference entre les diverses tendances du mouvement 
analytique. La bruyante renommee de FREUD a momentanement tout 
absorbe. Faute de traductions, on a confondu sous la meme rubrique et, 
ce qui est plus grave, dans la meme reprobation, ADLER, JUNG, RANK et 
autres dont on a fait des freudiens. Tous ceux qui sont partis de FREUD 
pour Ie depasser, tous ceux que leur evolution intellectuelle a un instant 
rapproches de lui, ont ete indistinctement confondus dans la meme ecole. 
Dans son livre sur «La p8ychanalY8e et le8 nouvelle8 methode8 d'inve8tigation 
de l'incon8cient», Ie Dr. A. MARIE ne cite JUNG que tres rarement et ne 
voit en lui qu'un disciple qui s'est it peine ecarte des voies tracees par Ie 
maitre. L'ouvrage est de 1928. On peut s'etonner que la difference, 
pourtant si nette, entre FREUD et JUNG n'ait pas encore ete enregistree. 

On en est reste, en France, aux premieres manifestations de la psych
analyse. Elle est toujours la methode cathartique de guerison des nevroses 
exposee dans les «Etudes sur l'hysterie I). On en est reste au pansexualisme. 
Et suivant une tendance bien caracteristique, on s'est range du cote de 
ceux qui ironisaient sans tenir compte des transformations que FREUD 
fit subir a sa doctrine et sans se preoccuper de saisir ce qui Ie distingue 
de penseurs que l'on confond avec lui!. 

Ce ne sont la que des difficultes de detail qu'il sera facile d'ecarter. 
A cote d'elles il en est d'autres qui tiennent a une certaine incompatibiliM 
entre la pensee de JUNG et nos tendances intellectuelles. 

D'abord une difference de race. JUNG est un germain. II a ete forme 
a l'ecole des penseurs allemands; il est nourri de pensee, de philosophie 
germanique. C'est celIe qui correspond Ie mieux a son temperament. 
Nous y voyons la marque d'une personnaliM qui presente avec la mentalite 
franc;aise des divergences fondamentales. N ous ne sommes pas surpris 

1 Le fran9ais s'interesse peu it ce qui vient de l'etranger. Les traductions, en 
general peu retribuees, sont aussi peu considerees. L'evasion de plus en plus grande 
des lecteufs, surtout quand il s'agit d'ouvrages speciaux comme ceux dont on parle 
ici, inquiete les editeurs qui hesitent it entreprendre des pUblications dont ils auront 
beaucoup de peine it recouvrer les frais. «L'amant de Lady Ohatterley,> est plus aise 
a placer qu'un ouvrage de psychologie analytique, encore que beallcoup de leeteurs 
de ce roman n'en aient pas compris la portee. 
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que la psychologie de JUNG ait eu plus d'echo dans l'utilitariste Angleterre 
que dans'la France eprise de raison et de logique. 

De plus JUNG a les methodes de travail des pays germaniques: il 
pousse jusqu'au bout ses recherches, accumulant une documentation 
enorme pour fournir les preuves et les references les plus irrefutables et 
les plus abondantes. Les «Metamorphoses et Symholes de la Libido) ont 
effraye par la masse des materiaux accumules au cours des pages. On a 
dit de ce traivail qu'il etait trop compact. La Iegerete fram;aise s'acco
modait fort mal de ce genre. Volontiers, par dedain de l'effort, abandonnons
nous a d'autres Ie soin de debrouiller ce qui n'apparait pas avec une 
convaincante elarte. Or la lecture de JUNG exige un gros effort. II n'est 
point de ces penseurs faciles dont on saisit en se jouant les idees. II fait 
de la psychologie en profondeur; il se meut dans un domaine en general 
ignore, difficilement accessible parce que neuf et situe au dela de ce que 
la conscience atteint d'elle meme immediatement. 

Pour exprimer cette psychologie, JUNG a d11 recourir a un vocabulaire 
original; il lui a fallu parfois creer des expressions, donner aux mots un 
sens inaccoutume, non par fantaisie, mais pour rendre les particularites 
qu'il venait de decouvrir. De la une certaine obscurite de langage; de la 
aussi l'apparence quelque peu hermetique de certains ouvrages. Le franc;ais 
a un amour inne de la elarte; il estime, dans l'architecture comme dans la 
science, la ligne nette dont la sobriete est pour lui l'expression de la purete. 
Dans les ouvrages de l'esprit, il aime l'expression concise et precise a la 
fois et rejette volontiers comme inutile tout l'appareil de demonstration 
et de preuve qu'affectionnent les penseurs d'autres pays. II lui suffit 
que sa raison soit charmee de l'evidence. Ses ecrivains l'ont sur ce point 
singulierement gate. Meme exterieurement l'ouvrage franc;ais se distingue 
d'autres traitant Ie meme sujet par son peu d'etendue. II se distingue 
aussi par sa facilite de lecture due ala clarte admirable de l'expose. Les 
sujets les plus rebarbatifs prennent sous la plume du franc;ais un aspect 
attrayant qui charme et plait des l'abord. 

Enfin JUNG se meut dans l'irrationnel. Non seulement il en parle, 
mais il revendique pour lui droit de cite, il en affirme l'existence et demande 
au psychologue d'en tenir compte dans son effort pour comprendre l'esprit 
humain. «L'irrationnel,) dit-il, «doit etre considere comme une fonction 
psychologique necessaire parce que toujours presente et ses contenus 
doivent etre regardes, non comme concrets (ce serait une regression) mais 
comme des realites psychologiques; des realites parce que ce sont des 
choses efficaces, donc des choses qui existent.) 

D'un autre cote, la psychologie de JUNG est de celles qui n'ont pu 
jusqu'ici prendre solidement racine en France. On est frappe de l'aspect 
essentiellement speculatif de la psychologie franc;aise. On ne se decide 
pas ala faire entrer dans la vie pratique. Les pedagogues l'ignorent. Les 
examens d'enseignement ne comportent a aucune echelle d'etude serieuse 
de la psychologie de l'enfant. Seull'enseignement primaire y est favorable. 
Le medecin, Ie juriste laissent de cote les etudes de psychologie. «La psy
chologie de l'homme normal, c;a' n'existe pas,) disait un psychiatre de 
renom; «on ne fait de veritable psychologie qu'au chevet des alienes.) 
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C'est que la psychglogie touche au domaine de la vie intime. Et Ie fra119ais 
se ferme a toute tentative de penetrer ce qu'il considere comme un secret 
de haute importance. Rarement ille livre a autrui et les journaux intimes 
sont plus rares dans notre pays que partout ailleurs. L'analyse qu'on 
lui propose lui apparait comme un «cambriolage)} moral auquel il refuse 
de se preter. II y voit une violation de sa personnalite; ilIa craint. <<Peut
etre)} dit M. LALANDE, <<Ie peu de developpement de la psychologie a cet 
egard tient-il en partie a ce que nous n'avons pas suffisamment eclairci 
les fins communes et legitimes auxquelles on pourrait employer cette science 
si elle etait en mesure de fournir un pouvoir vraiment efficace (par exemple 
en pedagogie, das les affaires ou dans la politique). Des lors loin de recher
cher cette puissance, nous la redmttons plutot comme immorale ou dangereuse 
(c'est nous qui soulignons!) et ce n'est pas une condition favorable a la 
constitution d'une science.)} (Nouveau Traite de Psychologie publie par 
G. N. DUMAC T. I. p. 392.) Voila exprimee par une autorite dans la 
matiere I'attitude du fran9ais a I'egard de la psychologie des qu'elle s'efforce 
de quitter Ie domaine tMorique pour penetrer dans Ie domaine de la 
vie. Passe encore pour Ie malade de consulter Ie psychiatre si son mal est 
de ceux qui ne se peuvent cacher et troublent Ia marche de la vie. Un 
homme sain n'en a nullement besoin. Une certaine surestimation de la 
vie intime dans ce qU'elle a pourtant de plus ordinaire et de plus collectif 
se retrouve egalement a la base de cette attitude. 

Or JUNG part de la pratique; il penetre avec une rare maitrise les 
«secrets)} des hommes; sa psychologie est en continue I contact avec la vie 
dans ce qu'elle a de plus intime et que I'individu voudrait cacher, garder 
par devers soi parce qu'ille prise hautement ou qu'il en a honte. S'il est 
un homme a qui on puisse confier tout cela, c'est Ie confesseur, pas Ie mede
cin. Le confesseur est revetu d'une autorite speciale que ne confere pas Ie 
titre de docteur mais que I'on accorde, sans plus, a celui qui revet un 
costume religieux. Le psychologue lui est surtout un medecin; il n'a pas 
a s'occuper des ames. II se peut que cette opinion provienne du fait que, 
chez nous, la plupart des psychologues sont des medecins. Cela explique 
ala fois l'orientation de notre psychologie et la confusion, bien pardonnable, 
du public. 

Si de nombreuses raisons, dont quelques unes assez profondes, rendent 
difficile la penetration de la psychologie analytique en France, des raisons 
aussi fortes semblent devoir, au contraire, favoriser sa diffusion. Certains 
aspects de la psychologie de JUNG sont de nature a s'adapter a la mentalite 
fran9aise. Elle est plus proche de nous qu'il ne parait par sa tolerance, 
sa mesure et son fond si specifiquement humain. 

Le pansexualisme, qui suscita de si vifs reproches contre FREUD, a 
disparu. La libido, exclusivement sexuelle chez FREUD, prend chez JUNG 
une signification plus large, mais aussi moins precise. Elle ne saurait etre 
presentee comme une puissance de£inie et JUNG n'hesite pas a reconnaitre 
son caractere hypothetique. C'est une force fondamentale dont on ne peut 
delimiter les contours ni dire avec exactitude ce qu'elle est, mais dont on 
per90it a chaque instant les effets. Elle est, comme I'irrationnel, nne realite 
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parce que spn efficaciM se fait sentir sans cesse. Les psychanalystes freudiens 
ont violemment reproche a JUNG cette desexualisation de la libido. Nous 
n'avons pas a prendre parti dans ce debat. Nous nous permettons seule
ment de constater que d'autres forces peuvent guider l'individu. JUNG 

l'a observe au cours de ses nombreuses analyses. Soumis aux faits autant 
que n'importe quel autre savant, ils ne leur impose aucune theorie qui lui 
serait chere; il tire d'eux la conclusion qui lui semble la plus adequate, 
propose la theorie qui rend, selon lui, Ie mieux compte de ce qu'il a constaM. 
II ne nie d'ailleurs pas pour cela l'importance de la sexualiM. Elle existe 
et il serait etonnant qu'une psychologie qui veut rendre tangible la totaliM 
de la psyche, ne reconmlt point la puissance si evidente de l'instinct sexuel. 
Mais la sexualiM est remise a sa place parmi d'autres tendances aussi puis
santes, et l'on ne fait appel a elle que 10rsqu'elIe apparait dans l'analyse. 
J amais on ne la cherche, jamais on ne voit en elIe Ie premier et Ie dernier mot 
de toute l'activiM humaine. De plus on ne s'ingenie pas non plus a retrouver 
dans les images oniriques des symboles exclusivement sexuels. Le diction
naire des symboles, qui donnait a la psychanalyse l'apparence d'une 
«cle des songes ), a completement disparu et les symboles prennent, selon 
les cas, des importances differentes. C'est Ie sujet lui-meme qui guide 
l'analyse. II y a dans cette attitude et dans cette fa90n de proceder une 
moderation et un respect a la fois de l'homme et des faits auxquels nous 
I;le pouvons que rendre hommage. 

II y a de plus dans cette libido elargie un effort de generalisation 
auquel les compatriotes de BERGSON ne sauraient rester indifferents. La 
psychologie de JUNG contient implicitement une philosophie. Est-ce un 
mal? Nous ne Ie croyons pas. Qu'elIe Ie veuille ou non, toute science 
aboutit normalement a la philosophie. On ne pourrait en faire un grief 
que si Ie psychologue perdait de vue les faits qui lui ont servi de point 
de depart. Sa generalisation ne se distingue en rien de celIe des savants 
qui ont forge Ie concept d'energie. 

Plus resolument que FREUD, JUNG renonce a l'ideal ancien d'une 
psychologie sans arne. Sans doute les psychologues du 19 ieme siecle ont-ils 
l'excuse d'avoir eu a lutter contre des conceptions metaphysiques qui 
retardaient par leur dogmatisme l'avenement de la science psychologique. 
Leur intransigeance n'etait que Ie dernier aspect d'une lutte en faveur 
de la liberte scientifique dans un domaine jusqu'alors reserve aux religions, 
ou tout au moins domine par elIes. JUNG met les choses au point. Sa 
psychologie analytique remet l'ame en honneur. Non point l'ame telle 
que la concevaient les religions historiques; ce qui eut eM un retour en 
arriere. Mais l'ame en tant que manifestation humaine toujours presente, 
«ensemble des manifestations psychiques saisissables dans l'homme, 
domaine etendu des phenomenes dits psychiques, en partie conscients, 
en partie inconscients ). II ne faudrait donc point chercher dans l'ame, 
tene que la con90it JUNG, des arguments en faveur de tene ou tene 
religion. II n'est pas question ici de savoir si l'ame est, ou n'est pas, 
d'essence divine, si ene est, ou non, immortelle. Ce sont la des problemes 
qui ne preoccupent pas la psychologie parce qu'ils appartiennent a un 
autre domaine. Chacun reste libre dc les resoudre selon ses convictions. 
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Seul l'interesse ce qui est saissisable. Et quand il parle du conditiollne
ment terrestre de l'ame, il ne veut rien dire de plus que ceci: au cours 
des millenaires se sont, semble-t-il, deposes au fond de notre psychisme 
comme des residus des experiences quotidiennes, toujours les memes, que 
notre condition d'homme nous impose; ces images primordiales con
ditionnent encore aujourd'hui, a notre insu, notre psychisme et font de 
nous ce que nous sommes. Cette conception de l'a,me limitee a l'experience 
saisissable est de nature a rencontrer tous les suffrages. 

Ce n'est pas tout. Dans sa volonte de saisir l'homme psychique dans 
sa totalite, JUNG n'a voulu laisser dans l'ombre aucune des manifestations 
de cette psyche. C'eut ete a ses yeux du parti pris que de ne pas accepter 
ce qui est. Aussi a-t-il considere que les religions, qui ont toujours existe, 
devaient correspondre a quelque chose en l'homme qu'il serait injuste de 
meconnaitre. Les religions, quels que soient leurs croyances, leurs dogmes 
et leurs rites, sont des realites qui n'auraient jamais eu l'influence ni la 
puissance que nous leur voyons dans l'histoire humaine, si elles n'etaient 
pas l'expression d'un facteur essentiel de l'ame. Ce facteur, c'est la fonction 
religieu8e. II ne faudrait pas croire qU'elle se definit par l'appartenance a 
une confession determinee. Elle se trouve au contraire aussi bien chez 
l'athee que chez Ie croyant. Elle est faite de ces sentiments generalement 
humains de dependance, de faiblesse en face de l'immensite qui nous entoure, 
de culpabilite, de ce besoin de trouver quelque part un appui, bref d'une 
foule d'aspirations inherentes a notre condition d'hommes. Nul n'y echappe. 
Elle prend, selon la personnalite de l'individu, des formes multiples sous 
lesquelles Ie psychologue analyste saura reconnaitre les traits eternels. 
JUNG separe ainsi deux problemes que l'on est souvent porte a confondre; 
Ie probleme confessionnel et Ie probleme religieux. II ne s'interesse qu'au 
second et n'hesite pas a conduire ceux qu'il traite a la confession a laquelle 
ils appartiennent, s'il a reconnu que c'est la planche de salut. Les 
catholiques intelligents ont parfaitement compris tout l'interet que 
presentait pour eux cette psychologie; aussi les ouvrages de JUNG sont
ils serieusement etudies a Rome. Mais les libres penseurs y trouvent aussi 
leur compte. 

Enfin, pour en terminer avec tout ce qui touche au domaine religieux, 
examinons l'idee souvent emise que Ie fran9ais a, moins que d'autres, besoin 
de l'analyse psychologique parce que la c~nfession auriculaire libere son 
inconscient. Ce n'est pas exact quant a ce qui concerne la p8ychanalY8e. 
La confession religieuse soulage; elle lib ere Ie croyant, cela est certain. 
Son influence morale est indeniable. Mais elle ne depasse pas Ie stade 
de l'aveu et du soulagement qu'il procure. Elle n'atteint que des faits 
conscients, des actes accomplis par Ie penitent et dont il a garde Ie souvenir. 
S'ils lui sont penibles et s'il cherche a s'en liberer, c'est en vertu d'une 
education confessionnelle, d'une defense venue du dehors, qu'il a transgressee 
en pleine connaissance de cause. D'ou Ie sentiment de culpabilite. Pour Ie 
croyant sincere, la confession est une veritable liberation. Pour d'autres 
elle constitue une excuse facile a I'accomplissement du peche. On a meme 
pretendu que la liberte sexuelle de bien des femmes tenait precisement 
au facile pardon qu'elles en trouvaient dans la confm;sion. 
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La psy;chanalyse est it notre avis toute differente. n ne s'agit plus 
de l'aveu conscient d'un acte considere comme delictueux, d'un peche 
qui serait une contravention it Ia Ioi divine. n n'y a pas d'aveu de culpa
bilite. La pensee suit son cours en dehors du controle de Ia raison ou de la 
volonte, sans que des appreciations, fondees sur une morale ou sur une 
quelconque des echelles admises dans notre societe, viennent en troubler 
la marche. Elle ne comporte aucun regret de Ia faute, aucune contrition. 
Non seulement Ia technique est differente, mais encore il n'y a aucune 
ressemblance dans la fa~on dont l'esprit se comporte en chacun des cas. 
Si dans la confession la pensee est dominee par I'idee de l'instance superieure 
it laquelle on a desobei, dans l'analyse, Ie moi disparait pour Iaisser la place 
it Ia spontaneite incontrolee du sujet. «Je reconnais et j'avoue ma faute» 
dit Ie penitent; «je laisse ma pensee se derouler comme elle veut et je la 
note, comme Ie ferait un etranger» dit l'analysande. 

Si la psychanalyse n'a avec la confession que des ressemblances ex
terieures, l'analyse psychologique telIe que la pratique JUNG s'en rapproche 
davantage. ElIe est, si je puis dire, it mi-chemin entre la psychanalyse 
et la confession. De la premiere, elIe ales procedes: associations spontanees, 
examen des reves, des actes manques, etc. De la seconde, elIe a l'appel it 
l'attitude morale, la participation intime de l'esprit de l'analysande. La 
guerison, la solution du conflit s'obtiennent non plus en vertu de la puissance 
mysterieuse qu'aurait Ie devoilement it la conscience des elements incon
scients, mais en vertu de la prise de conscience, de l'acceptation de sa nature 
it laquelIe est conduit Ie sujet analyse. L'analyse de JUNG aboutit it l'indi
viduation, processus auquel il attache une importance considerable parce 
que c'est par lui que l'individu sort de la convention, de l'artificiel pour 
devenir ce qu'il est. «Individuation signifie: devenir un etre particulier, 
autrement dit, puisque nous entendons par individualite notre unicite 
la plus intime, la plus ultime et la plus incomparable, devenir soi-meme 
en propre.» On voit en quoi l'analyse de JUNG se rapproche de la confession: 
comme elIe, elle s'appuie sur un systeme de valeurs reconnu par l'individu et 
dans Ie respect duquel il trouvera son plein epanouissement. Elle en differe 
en ce que ce systeme de valeur est independant de toute eglise et en ce que 
la confession ramene l'lime dans la colIectivite des croyants dont sa faute 
l'avait exclue, tandis que l'analyse psychologique conduit it la differenci
ation individuelle, dans la mesure on Ie permet notre qualite d'hommes. 
De plus, parce qu'elle est fondee sur l'observance d'un dogme, la con
fession, a besoin, pour etre efficace, d'etre continuellement repetee, les 
tendances individuelles conduisant Ie pecheur it commettre it nouveau les 
memes peches; tandis que l'analyse, qui se fond3 sur la reconnaissance et 
l'acceptation par l'individu de ce qu'il est reelIement, n'a besoin, normale
ment, d'etre subie qu'une seule fois. 

Parlerai-je encore Ie l'inconscient collectif par lequel JUNG apPQrte it 
toute une ecole sociologique fran~aise une preuve de plus de l'intime liaison 
de l'individu et de son groupe, de l'influence continuelle du milieu sur 
l'individu, influences auxquelles il ne peut se soustraire et it laquelle nous 
devons la plupart de nos institutions de nos idees de nos valeurs 1 Cette 
hypothese de l'inconscient collectif a, de plus, l'immense avantage d'etablir 
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entre Ie present et Ie passee un lien intime, d'eclairer par Ie dedans la psycho
logie des hommes du passe et de montrer la continuite a travers les siecles 
de cette psyche humaine restee jusqu'a nos jours si mysterieuse. 

Faut-il encore signaler que, s'il s'est consacre surtout a la psychologie 
analytique, JUNG ne s'est pas pour cela desinteresse des recherches plus 
positives dans Ie domaine de la psychologie de laboratoire? Ses (<Etudes 
diagnostique d'association» en sont la preuve. Nous avons la un des rares 
travaux qui s'efforcent d'etablir un pont entre la psychologie de laboratoire 
et les nouvelles recherches de psychologie analytique. Elle montrent en 
effet qu'il y a entre les complexes dont l'individu est Ie theatre et certaines 
manifestations controlables experimentalement, mesurables meme, des 
correlations du plus haut interet. 

Enfin je tiens a signaler que JUNG est un des rares psychologues qui se 
soient donne la peine de faire la psychologie de l'age mill. Un psychologue 
americain remarquait recemment que nous possedions de multiples etudes 
sur la psychologie de l'enfant, mais n'en avions pour ainsi dire aucune 
sur la psychologie de l'adulte. C'est que l'enfant se donne plus entierement 
que l'adulte a la confidence, qu'il est plus spontane, plus impulsif. L'adulte 
a toujours une arriere pensee ; toujours cette apprehension signaIee plus haut. 
L'analyse psychologique a permis a JUNG d'esquisser cette psychologie de 
l'homme qui commence a decliner. 

II y aurait encore bien des choses a dire. Je m'excuse de cette course 
rapide a travers une reuvre si riche et si touffue. La psychologie de JUNG 
ne s'oppose pas a l'esprit fran9ais; au contraire bon nombre de nos aspi
rations trouvent en ellesatisfaction qu'elles soient d'ordre scientifique 
ou simplement personnel. La France, pays de l'analyse, ne peut rester 
longtemps etrangere a la psychologie analytique. Ainsi que l'ecrivait il 
y a un peu plus de cent ans ALFRED DE VIGNy:l «Ce n'est que dans l'ana
lyse que les esprits justes, les seuls dignes d'estime ont puise et puiseront 
jamais les idees durables, les idees qui frappent par Ie sentiment de bien
etre que donne la rare et pur presence du vrai. L'Analyse est une sonde. 
Jetee profondement dans l'ocean, elle epouvante et desespere Ie Faible; 
mais elle rassure et conduit Ie Fort qui la tient fermement en main. L' Ana
lyse est la destinee de l'eternelle ignorante, l'Arne humaine.» 

1 Stello. Chap. XXXII. 
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Die Institution als ordnendes Prinzip. 
Ein psychologischer Versnch 1. 

Von 

G. R. HEYER. 

Viele Menschen berichten in ihrer Lebensgeschichte von einer Vor
stellung, die sie in ihrer Jugend iiberkam, oft lange nicht 10slieB und viel
fach heftig beunruhigte: der Vorstellung, daB sie nicht von ihren Eltern 
abstammen, sondern diesen untergeschoben seien. Soviel ich sehe, wird die 
Herkunft von der leiblichen Mutter dabei seltener bezweifelt als die yom 
vaterlichen Erzeuger. 

Mehr oder minder mogen beim Zustandekommen dieser Phantasie die 
von der FREuDschen Sexualanalyse und der ADLERschen Individual
psychologie beschriebenen Motive beteiligt sein. Es kann eine affektive 
Abwehr hier ihren Ausdruck finden. GelegentIich mag auch unechtes 
Geltungsstreben mitspielen, worauf die oft zu findende Idee, daB die ver
mutete "diskrete" Herkunft "vornehmer" Natur sei, hinzuweisen scheint. 

Eine der - wie mir scheint - entscheidendsten Feststellungen der 
Analytischen Psychologie JUNGS hat uns aber gelehrt, in einer Phantasie 
- und um eine solche handelt es sich ja hier - nicht nur nach dem 
negativen, dem Minus-Element ("reduktiv" deutend) zu fahnden, sondern 
stets auch ihren positiven, produktiven Gehalt zu untersuchen; iiberkommt 
doch eine Phantasie den Menschen als die Tragerin noch nicht assimilierter, 
noch nicht geniigend verstandener und realisierter Seiten seines Innern. 

Die praktische Bearbeitung der V orstellung yom unbekannten Vater 
erweist die Richtigkeit dieser Idee. Der Analytiker beobachtet namlich, 
daB jene Phantasie sehr selten der - im Anfang selbstverstandIich oftmals 
notigen - "entlarvenden" Aufklarung vollig weicht. Es bleibt in der 
Regel ein Rest, auch wenn aIle bislang verborgen gewesenen HaB-, 
Bindungs-, Geltungs- und sonstigen Strebungen erledigt sind. Irgendein 
Etwas im Menschen straubt sich weiter und argumentiert: "Sollte nicht 
aber trotzdem ... 1" 

Manche werden an diesem Punkte, - wei! das der BequemIichkeit des 
Arztes entspricht und ihm das Vielen so unentbehrliche Gefiihl verschafft, 

1 ""Venn die nachlolgenden Ausfiihrungen als ein Versuch bezeiehnet werden, 
so geschieht dies deshalb, well sich der Verfasser bewu£t ist, zwar sein Bestes versucht, 
aber keineswegs eine fertige Durchdringung geleistet zu haben. Die tagtagliche 
Not, in die der heutige Mensch gerat, well seine bisherigen Auffassungen und Ein
stellungen ungeeignet oder unzureichend sind, rechtfertigen es aber, da£ ein solcher 
Versuch gewagt wird, der eine Anregung sein mochte, da£ sich auch Andere der 
weiteren Bearbeitung einer Frage widmen, die nicht von einem Theoretiker aus
gedacht wurde, sondern in die uns cler ""Vandel der Zeit stellt. 
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im Gehause einer unfehlbaren Lehre und eines immer zureichenden Schemas 
sicher geborgen zu sein - nur den "Widerstand" des Analysanden 
konstatieren. Uns scheint freilich, daB der Widerstand nicht selten eher 
auf Seiten des Therapeuten liegt. Analysieren ist eine insofern unbequeme 
Tatigkeit, als sie den Arzt - soweit er es nicht vorzieht, seiner Lehre das 
Leben unterzuordnen und, wenns notig wird, zu opfern - immer wieder 
vor menschliche Probleme, Schicksale und Konstellationen stellt, die er 
unter Umstanden bisher noch nicht erfuhr; auf die sich einen Vel's zu 
machen er stets elastisch, weit und produktiv genug sein muB. Des 
Analysanden Hauptaufgabe, liber seine bisherigen Meinungen und aus 
seinen zu eng gewordenen Vorstellungen herauszuwachsen, bleibt gleich
zeitig seinem Analytiker auch nicht erspart. "Fertig analysiert sein" ist 
deswegen eine Feststellung, die nicht dadurch an Komik verliert, weil man 
sie oft horen kann. Leiden entsteht und Psychotherapie wird notig, wo die 
Anpassung eines Menschen an seine Um- oder an seine Innenwelt nicht 
ausreicht. Da sich aber beide standig andern, ist niemand je "fertig"; 
im Gegenteil, gerade diese Vorstellung ist im Grunde ein echt neurotisches 
Symptom. Sie hat viel mehr optativen als realen Charakter: als Wunsch, 
das fertige Schema irgendeines rationalen, vom Leben abstrahierten Ge
dankens gegen dieses selbst zu setzen, als Sicherung gegen dessen ge
fiirchtete Fillie. Die "Systematis" einschlieBlich der ihr dienenden "Wider
stands"theorie findet sich deswegen regelmaBig bei solchen Individuen, die 
sich VOl' dem Gefahrlich-Irrationalen zu wahren bemiihen, und im Bereich 
derjenigen psychotherapeutischen Schulen, die ihr Ziel in der Meisterung 
lediglich irgendeines umgrenzt - speziellen Lebensproblems sehen, z. B. 
der generativen oder der sozialen Aufgaben; mit solchen kann man freilich 
einigermaBen "fertig" werden. Mit dem Leben aber wohl schwerlich, ehe 
es reif und am Ende ist. 

So wird man bei der Phantasie von del' unbekannten Abstammung, 
wenn sie hartnackig bestehen bleibt, zweckmaBigerweise nicht nur die 
Frage "Widerstand" diskutieren; sondern man wird nach jenem Motiv 
suchen miissen, das diese Idee aus dem UnbewuBten immer wieder speist. 
Auch dies ist eine unbequeme Zumutung an den Arzt. HeiBt sie doch etwas 
rational Unsinniges ruhig erst emmal bejahen, zugeben, daB etwas Richtiges 
daran sein konnte! Abel' nur so ermoglicht und hilft man dem Analysanden 
(und n. B. auch sich seIber), die fragliche Vorstellung wirklich ernst zu 
nehmen, ihr Lebensraum zu gonnen. Damit wird eine innere Kraft befreit. 
Diese kann nun produktiv werden, sich ihre eigenen Wege suchen und 
damit ihre eigentliche Form finden. Das Storende und effektiv Unsinnige 
an der bisherigen Interpretation war ja, daB sie konkretistisch formuliert 
wurde und insofern nicht stimmte. D. h., daB sie - eben weil das 
denkende BewuBtsein des Tragers dauernd storend und bremsend inter
venierte - eine MiB-Form angenommen hatte, in der ihr wirklicher Sinn 
und Gehalt nicht konzipiert, nicht frei werden konnte. DaB dies gelingt, 
darauf kommt aber alles an. . 

Es ist heutzutage eine fast alltagliche Entdeckung, daB eine ganze 
Menge von sog. gesicherten Erkenntnissen, an denen kein Mensch zweifeln 
durfte, ohne fur verruckt erklart zu werden, recht zweifelhaften, d. h. 

Komplexe Psychologie. 27 
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passagereq. WabJ .. heitswert hatten; daB abel' gerade in scheinbar "ver
rlickten" widersinnigen und wirren Anschauungen mitunter ein tiefer Sillll i 

verborgen liegt, ein "Schatz", del' freilich erst gehoben werden muB. So 
HiBt sich auch das positive Element del' hier zur Diskussion stehenden 
"Wahn"-Idee, verfolgt man nur einmal die Taktik des El'llst-Nehmens, 
meist bald finden 2. 

In noch sehr jungen Menschen (und bei alteren ihrer Sippe allzusehr 
verhafteten) mag obige Phantasie als Mahnung aufgefaBt werden, dem 
familiaren Wir kritischer und distanzierter gegenliberzutreten. Ursprlinglich 
lebt ja das Kind, nur korperlich abgenabelt, ein lediglich "sproB"haftes, 
d. h. unbewuBtes Sein. Es ist noch und fast nur Organ des elterlichen Orga
nismus, wie das F. G. WICKES 3 so besonders klar dargestellt hat. Dem
gegenliber abel' gibt es eine "Ich-Entelechie", welche selbst-standig zu werden 
verlangt und treibt, dem Bereich del' ursprlinglichen Einverwobenheit, del' 
pflanzlich nutritiven Sphare, zu ent-wachsen. Freilich bleiben recht viele 
Menschen zeitlebens "Kindermenschen", die in letzter Hinsicht nichts
als-Kinder ihrer EItel'll sind. Das kallll nicht widerlegen, daB Andere - bei 
aller Verbundenheit, Verehrung und Liebe - jenes Etwas in sich spliren 
("illllern" hatte es CARUS genannt), das die Unterscheidung, das ein 
Novum will. 

Dieses Etwas, diese Instanz in uns - bessel' kOllllte es gar nicht gesagt 
werden - stammt nicht von denleiblichen Eltern abo Sie ist "geheimer" 
Herkunft. Die indische Lehre verbildlicht das in ihrer Art deutlich, wenn 
sie z. B. sagt, daB sich zwei Menschen nicht deswegen in Liebe vereinigen, 
weil die Lust sie dazu triebe. Das scheine ihnen nur so. Zumindest sei das 
Verlangen del' sich Umfangenden nie das allein Wirksame, sondern indem 
es die Beiden zur Vereinigung treibe, habe sich ein Seelenkeim, del' nach 
Verleiblichung begehre, dies Paar erwahlt. Und zwar erwahlt nicht wegen 
del' Ahnlichkeit dieses Paares mit dem werdenden Seelenkeim, sondern 
- gerade umgekehrt - deswegen, weil die Geburt aus diesen EItel'll dem 
neuen Wesen die Aufgabe ermogliche, bisher noch nicht Gelebtes und 
Gelostes von ihnen zu libernehmen und zu meistern. Das lieBe sich liber
setzen: man stamme zwar von den leiblichen Erzeugern ab, abel' gerade 
wegen deren Verschiedenheit yom eigenen Kernwesen. 

In unserem Kulturbereich ist die Seelenwanderungslehre kein wurzel
echtes Bild, kein Symbol, sondern ledigIich Allegorie. Wir finden abel' 
Entsprechendes auch in unserer Tradition, z. B. im Christentum. So wellll 
Christus auf del' Hochzeit zu Kana die Mutter schroff wegweist, in seinen 
Worten yom "Vater", mit dem er eines sei usw.; und besonders eindrucks
voll in del' Lehre von des Herren Geburt, in welcher del' leibliche Vater 
eine liberaus sekundare Rolle spielt. Die "Gotteskindschaft" meint in 
religioser Sprache genau dasselbe und spricht es positiv aus, was in del' 
genannten Phantasie zu Worte kommen mochte. 

1 Das Verstandnis dafUr hat uns die sog. Primitiven (nach derrationalistischen 
Ara hochmiitigen Besserwissens) begreifen gelehrt. Tate die offizielle Psychiatrie 
Analoges bei den Geisteskranken, wiirde das beiden Tellen vorteilhaft sein. 

2 NB lost sich damit manche sog. Obertragung alsobald auf. 
a F. G. WICKES: Analyse der Kindesseele. Stuttgart: Julius Hofmann 1931. 
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D. h. psychologisch: wenn wir dem elementar-nutritiven Bereich des 
engsten Raums, del' urspriinglichen Form des Kindseins entwachsen, ver
wurzeln wir uns im Werdegang unseres Wesens neu. Del' del' Naturhaftig
keit unseres Seins angehorige Bereich kniipft seine mannigfachen Kolla
teralen - in Haus und Heim, im Freien, Zeugen und Gebaren; denn ein 
Tell von uns bleibt immer in del' Natur. Diesen hat die Sexualanalyse 
S. FREUDs wiederentdeckt; das ist deren bleibendes Verdienst. Denn allzu 
viele wollten ihn nicht wahrhaben und verschlossen die Augen VOl' diesem 
"in del' Erde" steckenden Teil; paBte er doch allzu wenig in die armseligen 
Welten del' Astheten und Intellektuellen; und wurde doch auch das er
miidete Charisma del' Kirchen mit del' Tatsache nicht mehr fertig, daB wir 
"unterhalb des Zwerchfells" kollektive Geschopfe sind; daB dort dumpfe 
Getriebenheit waltet - wie bei Pflanze und Tier -; daB hier del' anonyme 
Partner gesucht wird, nach den heilig-ehernen Gesetzen der Natur, die 
die Gattung, nicht das Individuum will; nicht Unterscheidung, sondern 
ewige Vermischung. 

Auch das "Innern" diesel' Seinsseite laBt sich, in Parenthese gesagt, in 
der diskutierten Phantasie finden. Liegt doch unausgesprochen in ihr, daB 
die Mutter einem fremden Mann gehort habe; womit also ihre Erdnatur, 
die polygame Urnatur der Frau (BAcHoFENs "Hetare") betont ist. Die 
Mutter hat, wie die Antike gesagt haben wiirde, Theogamie vollzogen. 
Deren Kind ist man, also ein Theopaidion. 

Die erste geheime Ahnung davon iiberkommt den del' ausschlieBlichen 
Familien-Natur-Verhaftung Entwachsenden in del' Phantasie yom ge
heimen Vater. Man sieht iibrigens, daB es recht fehlginge, wenn man die 
Idee, diesel' sei vornehmer als del' leibliche Erzeuger, immer nur als Aus
druck eines unangebrachten "Geltungsstrebens" - reduktiv - deuten 
wollte. Auch sie enthalt einen echten Kern. 

Es ist unvermeidlich, daB im Lauf der Entwicklung der Vater einzige 
und oberste Autoritat fiir das Kind nicht bleiben kann; daB er kritisch 
gesehen wird. Es ist andel's auch unmoglich. Sonst ware nicht nul' ein 
Selbstandigwerden ausgeschlossen; sondern es scheint dies auch Ausdruck 
und Ergebnis del' speziell abendHindischen Form unseres Verhaltnisses zum 
Vorfahr, zum Ahn zu sein. 

Dies muB hier kurz gestreift werden. 1m Osten ist es offenbar vielfach 
andel's. In China etwa1 ist (oder war) del' Vater schlechthin die Autoritat; 
seine Ge- und Verbote sind absolut. Wie del' Kaiser von China del' Sohn 
des Himmels war, so ist del' pater familias dessen Stellvertreter und damit 
das Gesetz; sein Wollen bedeutet die hohere Richtschnur. Ganz anders 
bei uns; grundsatzlich war das auch friiher, in Jahrhunderten "groBeren 
Respekts" VOl' den Eltern, nicht andel's als heute. Denn einen Ahnenkult 
(welcher allein den Stammbaum entprivatisiert, d. h. die personliche 
Existenz in die Fuge hierarchischer Ordnung einbaut) hat es im christlichen 
Deutschland nicht gegeben. Wir iibernehmen das Leben del' Eltern - und 
zwar auch das des Vaters! - verantwortlich dafiir, daB wir, gerade aus 
unserer Ehrfurcht und Dankbarkeit heraus, dessen notwendig iiberbliebene 

1 Man studiere etwa die eindrucksvollen Schilderungen in den Biichern von 
PEARL S. BUCK, namentlich: Die gute Erde. 
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Unvollkommenheiten nun unsererseits zu losen versuchen. Uns ist del' 
leibliche Vorfahr nicht die Vermittlerfigur des Vollkommenen, "Gottes" 
odeI' des "Himmels"; sondern del' Erblasser einer uneingelosten Schuld, 
eine Aufgabe. Auch hier wird del' Unterschied zwischen del' statischen 
Auffassung des Ostens und del' dynamischen des Westens wieder sichtbar. 
Das meint unseres Erachtens NIETZSCHE mit seinem Zarathustrawort 
"nicht fort sollt Ihr euch pflanzen, sondern hinauf!" Wir haben den Ahn 
in uns zu "erlosen", sein Werk zu vollenden. 

Das abel' verlangt, da ja diesel' leibliche Ahn nicht zugleich del' Stoff, 
die "Natur" sein kann, die es "alchymisch" zu verwandeln gilt, und die 
geistige Richte, nach del' solches unternommen werden kann, daB wir 
Europaer einen anderen neben dem physischen Ahn als Trager und 
Mittler des hoheren Prinzips besitzen. Dieses ist darin gegeben, daB wir -
wenigstens erweist das die tiefenpsychologische Kenntnis vieleI' Menschen -
neben unserem seelisch-korperlichen einen seelisch-geistigen Stammbaum 
besitzen. Wir sind einesteils die Nachkommen unserer konkreten Vor
fahren. Diese dUrfen ebensowenig vergessen werden wie andererseits die 
Reihe der geistigen "Vater", denen wir in geheim-subtiler Verwobenheit 
verbunden sind. Das wird, wie gesagt, in analysi immer kIaI'. Vater und 
Mutter erscheinen z. B. in Traumen regelmaBig als die Figuren, die die oben 
genannte Aufgabe stellen. Sie miissen assimiliert, verwandelt und -
wenigstens teilweise - iiberwunden werden. Ihnen gegeniiber sind die 
spirituellen Vater, die ich in meinem "Organismus del' Seele" deswegen 
als "psychologische Gene" bezeichnet habe, - etwa PLATON odeI' GOETHE; 
auch Gestalten wie BISMARCK odeI' HINDENBURG erscheinen so im Un
bewuBten - die Sterne des geistigen Raums, nach denen del' Mensch sich 
richtet. Del' Europaer miiBte sich, bildlich gesagt, zwei Reihen von Ahnen
bildern an die Wand hangen, zwei Stammbaume aufzeichnen. Del' leibliche 
gehort dann wesentlich del' Natur an; er gibt die Materia, die Quelle, den 
Grund, Boden und Stoff; del' geistige das "Fiihrungsfeld", aus dem heraus 
bzw. in das hinein jener gemeistert, gebildet und gestaltet werden kann. 

Derjenige, fUr den eine del' Kirchen dessen Verwalterin bedeutet, hat 
den geistigen Standpunkt akzeptiert. Abel' von Vielen, dort nicht mehr 
Gefiihrten, wird del' spirituelle Bereich del' geheimen Verbindungen nicht 
geniigend erkannt. Ihnen droht dadurch einesteils Riicksinken in die bloBe 
Nur-Natur, andernteils erfolgt die Konzeption des geistigen Reichs vielfach 
in einer ahnlich unklaren, unreifen Form, wie wir diese in del' Phantasie 
eines fremden pkysiscken Erzeugers sahen. Denn eine seelische Tatsache, 
del' sich unser BewuBtsein verschlieBt, setzt sich regelmaBig indirekt 
"hintenherum" doch durch. So z. B. in den mannigfachen Phantasma
gorien sog. okkulter Gesellschaften, die - in vollig unangepaBter, un
psychologischer Denkweise ganz konkretistische - "Botschaften" von 
"Weisen" zu vermitteln versprechen und behaupten, geheime Biinde und 
Machte, "Meister" und "Herrscher" leiten die Geschichte del' Welt, sei's 
vom Himalaja her odeI' aus sonst irgendwelchen nebulosen Fernen. Die 
theo- und anthroposophischen Phantasien von Wiederverkorperungen ent
halten - wenn auch in unsinniger Art und Weise - diese Idee vom spiri
tuellen Ahn und Stammbaum. Selbst solcher Wahn hat in all seinem 



Die Institution ala ordnendes Prinzip. 421 

Millverstehen - wie jede Phantasie - einen positiven Kern. Dieser besteht 
in dem ,,1nnern", daB der Mensch, der "Wanderer zwischen zwei Welten", 
nicht nur dem erdhaft-stoffhaft-miitterlichen Wesen der Natur, sondern 
auch dem solar-vaterlichen, geistigen Bereich angehort. 

Beide Bereiche gatten, durchdringen sich. Die irdischen Reiche - wie 
Staaten, Gesellschaften, Kirchen usw. sie verkorpern1 - sind das Ergeb
nis dieser Vereinigung; sind die "Inkarnation" des geistigen, des "eso
terischen", unsichtbaren Reichs in sinnenhaft faBbaren Formen 2• Die Ge
bilde beider Wirklichkeiten schlieBen sich, richtig verstanden, nicht aus, 
sondern sie treffen sich im Menschen, in dessen Werk sie sich erganzen, 
d. h. ein Ganzes werden. Man konnte von Vorder- und Hintergrund 
sprechen; aber nicht in dem Sinn, daB einer "eigentlich" und der andere 
"uneigentlich" sei (wozu eine weltferne und -entwertende Einste11ung ver
fiihren wiirde): sondern in dem Sinn von Versen wie etwa folgenden: 

Gott ist der ganzen Welt gese11t. 
Die dunkle Welt 
Von ihm erhe11t 
Wer die enthalt 
1st wohlbeste11t. 

Wie falsch ware es z. B., den Traum "uneigentlich" und das Wachsein 
"eigentlich" zu nennen (oder umgekehrt), das "Blut" gegen das "Pneuma" 
auszuspielen (oder umgekehrt). Es handelt sich hier nicht um logische 
Gegensatze, sondern um lebendige Polaritaten; und iibera11 erfolgt bzw. 
kann und so11te die Ganzwerdung erfolgen - iibera11 und immer im 
"farbigen Abglanz haben wir das Leben". 

Das Ergebnis aus gestaltendem Prinzip und Materia, die sichtbar 
gewordene Ganzheit aus Solarem und Te11urischem, den "Vater" in del' 
"Schopfung", nennen wil' eine Institution. 

Die Tatsache der 1nstitutionen uns zu verdeutIichen scheint aus mehr
fachen Griinden notig. 

Zunachst im HinbIick auf die Zeit, in der wil' leben. Zeiten haben wie 
Mensohen ihre typischen Einste11ungen. Es scheint nun, daB der Zeitstil 
im Wandel begriffen ist. Das durchwegs institutione11e Mittelalter (ich 
nenne als dessen Symbol etwa DANTE"! Komodie oder erinnere an BACHSohe 
Musik) wurde abgelost von del' (etwa in ROUSSEAU klarst erscheinenden) 
Lebensform der vorwiegenden Naturanbetung3• Es scheint, daB diese 

1 So dienen ja alle Observanzen von Staaten und Kirchen diesen Verkniipfungen 
("religio"): wie die Taufe mit ihrer Versenkung ins "Wasser des Lebens" und dem 
Wieder-Erheben daraus oder die - weiter unten angefiihrten - Mannbarkeitsweihen. 

2 Eine Auffassung, die das religiOs-kirchliche Reich von dem des Staates (als 
"nur" der "Welt" angehorig) grundsatzlich und gar als wertverschieden abtrennt, 
konnen wir also nicht teilen. Wir halten das fUr einen (historisch notig gewesenen) 
nunmehr zu iiberwindenden Spaltungszustand, eine Entwicklungs- und Durchgangs
erscheinung aus dem primitiv Ur-Einen zur hoheren Synthese. 

3 Der ,.preuBische Stil" (wie er in den Werken SCHINKELS, GILLYS, SCHADOWs, 
LANGHANS' sichtbar wurde, der durch KLEIST seinen Dichter und durch W. VON 
HUMBOLDT seine menschliche Form fand) stellt den groBartigen Versuch dar, das 
volkische Herz mit dem humanistischen Geist zu verschmelzen. Aber auch er verlor 
sich in Asthetizismus und seichter BildungsmittelmiWigkeit und konute nicht zur 
Schaffung einer bleibenden Institution durchdringen. 
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Epoche i,hren Hohepunkt erreicht, ja bereits iiberschritten hat und sich 
- wenigstens in manchen LandeI'll - del' institutionellen Einstellung wieder 
zuwendet. Die gewaltigen Umwalzungen, die bei verschiedenen Nationen 
begonnen haben, die allerorts deutlichen religiosen Neubesinnungen und 
Versuche lassen sich kaum anders deuten1• Sie einfach abzulehnen ist die 
verstandliche Haltung der Riickgewandten. Diese Riickverhaftung hat 
auch ihr Gutes; denn aIle heutige Welt lebt den Ubergang von Gestern zu 
Morgen; sie wirkt deswegen in jedem Menschen, nur verschieden stark. 
Dem Einen ist das Alte das Wohlvertraute, das Neue das Unbekannte 
- wobei del' Eine jenes, der Andere dieses das "Bose" nennt - je nach 
seinem mehr konservativen odeI' mehr revolutionaren Temperament. In 
LandeI'll, in denen dieser Wandel bereits deutlich geworden ist, treffen 
wir ihn - weitgehend unabhangig von der bewuBten Einstellung des 
Menschen, von seiner "Weltanschauung" - in seinem unbewuBten Seelen
leben, sowie wir in dieses etwas tiefer eindringen, vor. Eine Analyse des 
heutigen Deutschen kann deswegen an der Frage del' sich formenden 
institutionellen Tendenz nicht vorbeigehen. 

Die Diskussion und Klarung des Begriffs der Institution stoBt aber nun 
allermeist auf eine Schwierigkeit, die ebenfalls historisch bedingt ist. In 
der liberalen und individualistischen Ara, die eben zu Ende geht, erlebten 
wir - wenigstens die Alteren von uns - die Institution nur noch in deren 
Zerrformen 2. So sei etwa an die Auswiichse des Parlamentarismus erinnert; 
an das paradoxe Ideal allgemeiner Bildung (das "Jahrhundert des Volks
schullehrers"), das zu schablonenhafter Meinungsmacherei fiihrte; an die 
musealen, beim ersten WindstoB umgefallenen Monarchen usw. Oder 
daran, wie damals das Bild yom institutionellen Reich in die Natur ver
falschend und verfalscht projiziert wurde, wo es am wenigsten hingehort 
und zum Zerrbild wurde (Hackel und Monismus). Ahnliches gilt auch fiir 
die A. ADLERsche "Gemeinschaft", die kein hierarchisches "Reich" , 
sondeI'll nur eine gleichformige, rational geordnete Masse ist. Bei all diesen 
schiefen Konzeptionen entstehen dann freilich statt echten Institutionen 
nur Organisationen, statt eines Reiches Zweckverbande. Genau so verfiel 
del' Einzelmensch beim Verblassen der hoheren, geistigen Ordnungen, del' 
ihm unverstandlich gewordenen "vaterlichen" Weltseite an primitive Er
satzbildungen. Sekten und Biinde schossen ins Kraut, Vereine diktierten 
und Zeitungen suggerierten gierigen Ohren, was "man" zu denken habe. 
Und schlieBlich erhob das nie ganz zu unterdriickende Verlangen des noch 
so "freien Individuums" nach geistiger Orientierung und Ordnung die 
Wissenschaft zum Katechismus des Fortgeschrittenen. Denn irgendwo 
verlangt, ob wirs wissen und wollen oder nicht, die spirituelle Kraft 
Einordnung und Gestaltung, das Werk. 

1 Auch wo diese Neuorientierungen die naturhaften Machte del' Rasse, del' Land
schaft usw. aufrufen, ist wohl zu bemerken, daB es dabei nicht um ein "ZurUck zur 
N atur" geht; kein unverpflichtendes Schiiferspiel, kein "liberaIistisches" Gehen
und Geschehenlassen ist dort das Ziel, sondern die zuchtvolle Verwaltung, die Dienst
barmachung del' erd- und bluthaften Faktoren in einem hoheren Ordnungssinne. 

2 Und entsprechend stellte uns die Auffassung diesel' vergangenen Zeit die 
alten echten Institutionen ohne Verstandnis dar, d. h. sie entstellte sie. l\Ian denke 
an das seltsame Wort yom "finsteren Mittelalter". 
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In allen solchen und zahlreichen anderen Verlegenheitsgebilden offen
bart sich zwar die innere Notwendigkeit des Institutionellen deutlich. Aber 
deren offenbare Zerrform ist begreiflicherweise Grund, daB es dem Be
wuBtsein des Heutigen nicht gerade leicht falIt, das eigentlich Wesenhafte 
daran zu erkennen. Gegeniiber den veralteten, den unechten und ver
kalkten, des lebendigen Lebens baren Erscheinungen wehrt sich der Mensch 
in dem Gefiihl, daB dort Herbst ist und Tod droht. 

Diese praktische Unvertrautheit mit der wahren Institution, dem 
"Reich", die falsche Vorstellung, die viele von ihm haben, ist der eine 
Grund, daB wir uns klarend mit ihr beschaftigen miissen. Ein zweites 
oft zu Beobachtendes gibt weitere Veranlassung dazu. Wie bereits gesagt, 
ist die institutionelle Orientierung ein der menschlichen Seele inharentes 
Bediirfnis, eine del' Strebungen, eine Funktion oder Kategorie ihres Wesens. 
Dies bedarf deswegen besonders sorgfaltige Beachtung, weil diese Not
wendigkeit anzuerkennen, d. h. die Notwendigkeit ihrer Verwirklichung zu 
verstehen zugleich bedeutet: daB wir Heutigen hier weitgehend noch vor 
einem Vakuum stehen - oder jedenfalls ganz im Beginn, in ersten, noch 
tastenden Anfangen. Daraus ergibt sich eine weitere Gefahr, wie das die 
psychologische Analyse immer wieder zeigt: das institutionelle Suchen 
begibt sich gern - auf dem Weg des geringsten Widerstands - in 
regressivem Gefalle in die Formen von Gestern und Vorgestern. Diese 
Tendenz liegt selbstverstandlich dann besonders nahe, wenn ein Mensch 
durch seine personliche oder familiare Vorgeschichte irgendwelchen - fiir 
ihn wenigstens noch einigermaBen lebendig gewesenen - Institutionen 
nahestand. 

Wie das Wissen urn das echte Reich, so verblaBten die BHder seiner 
V ert,reter, Trager und Funktionare: die des Herrschers, des Priesters, des 
Sangers als der sinnbHdlichen Erscheinungen einer Institution. Diese sind 
die symbolischen Gestalten fiir deren wesentliches Charakteristikum, 
welches sie von del' Herde unterscheidet. Es sei fern von uns, den Menschen 
aus dem Tier "erklaren" zu wollen; ebenso wissen wir, daB es den Menschen 
als rein naturhaftes Wesen nirgends gibt; immer gibt es Riten, Zeremonien, 
Stammesverbande: denn der Geist ist immer da, wo M enschen sind. Abel' 
im Sinn del' Gedanken unseres Miinchener Freundes E. DACQUE - daB die 
Natur del' "entfaltete Mensch" sei - diirfen wir die Naturseite des Menschen 
mit den sie reprasentierenden Objektivationen in der vegetabilen und der 
animalen Welt wohl vergleichen. Sie spiegeln seinen Mikrokosmos ver
deutlichend (und verselbstandigt) wieder. 

Das Lebewesen im Herdenzustand lebt lediglich seine erdhaft-animalen 
Gegebenheiten; es existiert nur, urn das Leben del' natura naturata fort
zusetzen. Diese Herde hat freilich - im Gegensatz zur Masse - ihr 
immanentes Gefiige, welches man an jeder Herde von Kiihen oder Pferden, 
einem Sprung fliichtenden Wilds, einem Flug ziehender Vogel beobachten 
kann. Hier ist Struktur, dynamische Gruppierung - keineswegs passive 
Zusammensinterung oder bloBe Addition - so wirksam, daB sie dem 
empfindsamen Auge angenehm sichtbar wird. 1m Gegensatz zur Masse 
- von del' gleich gesprochen werden solI - will die Herde ihre Existenz 
als Gesamtheit, nicht z. B. das moglichst groBe Behagen moglichst vieler 
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Einzelner. Sie lebt in Arbeitsteilung (Bienenstaat, die Wachter eines 
Rudels), IDcht durch Abschiebung jeder Leistung auf die Anderen. Schutz 
des Einzellebens ist ihr nur insoweit wichtig, als dies den einzigen Sinn del' 
Herde - das Weiterleben des Ganzen - gewahrleistet und fordert. Vitalitat 
ist ihr alles. Rentnertum, "Versicherungspsychologie" und "wohlerworbene 
Anspriiche" kennt sie nicht. Gelegentliche Ziige auch in der animalen 
Gruppe, die auf einen anderen und hoheren Sinn als den der Arterhaltung 
hinzuweisen scheinen, haben den Menschen besonders gefesselt und zu 
falschen Deutungen verfiihrt. Genau besehen handelt es sich aber auch 
dort - wie z. B. im Bienen-"Staat" - immer nur um hochste Differen
zierungen der Herde; nicht aber um das qualitativ Neue und Andere, 
welches man hineinzusehen geneigt ist: das Gerichtetsein; das Gerichtetsein 
auf etwas, welches iiber das physische Da-Sein hinaus das Wesen des 
geistigen Lebens ausmacht; das Sein aus einem Bild heraus und auf ein 
Gebild hin. Welches Gebild sich unter Umstanden sogar, in letzter heroi
scher Steigerung, in gewolltem Untergang erfiillen kann. Das ware del' 
Herde nie moglich! Erst das in der Institution wirksame geistige Element 
- kein "Widersacher", aber der Gegenpol der Naturseele - schafft eine 
Sphare, die Leben nicht nur lebt, sondern auch gestaltet. So kann sich 
bekanntlich nur der Mensch selbst toten - die negative Seite dieses 
Charakteristikums geistbegabten Lebens. 

Der Mensch, den wir oben (mit W. FLEeHs) den Wanderer zwischen 
zwei Welten nannten, muB, so scheint es, diese seine Doppelnatur, seine 
Beheimatung "auf Erden und im Himmel" anerkennen. Das verlangt, 
wie wir sahen, seine menschliche Psychologie, die yom "gottlichen Vater" 
schon in friiheren Phantasien weiB. Das zeigt sich ferner darin, daB er, 
so er die geistig-solare Seite seines Wesens nicht akzeptiert und realisiert, 
nicht etwa den Weg zuriick in die "paradiesische Natur" findet, sondern 
unter diese zuriicksinkt. Er wird Masse. Unter den Tieren gibt es diese 
amorphe, struktur- und sinnlose Summe "Masse" nicht; sie leben in dem 
streng gesetzlichen Rhythmus der Herde. Zur Masse kann nur der Mensch 
degenerieren - der seinen geistig institutionellen Sinn verlor und verriet. 
Er kann nicht in die naive UnbewuBtheit zuriick; er sinkt weiter unter 
das Tier, unter Tier und Pflanze, ja unter das Mineral herab - er ver
rottet, verraBt und vermaBt. Er wird instinkt- und zuchtlos; was das 
Tier, die Natur niemals ist. Welches Schicksal denn auch drohend am Ende 
der Epoche abendlandischer Geschichte stand, die das Zuriick zur Natur 
predigte - und dabei den wahren Geist! verriet. 

Deswegen legt jedes fiir seinen Menschenwert instinktsicher bedachte 
Volk auf die Gewinnung und Hut des in den Institutionen festgehaltenen 
und sich erneuernden geistigen Sinnes den allergroBten Wert. Nur er 
bewahrt vorm Riickversinken in, ja unter den animalen Zustand. Je 
"primitiver", d. h. naturverbundener Menschen sind, desto genauer wird 
die Beobachtung dieser Observanzen eingehalten, wie dies jedes un
voreingenommene Studium del' Naturvolker zeigt. 

Wir wissen, wie sehr viele dieser Zeremonien, z. B. die Mannbarkeits
riten, mit der Zufiigung - oft fast unertdigIicher - Schmerzen verbunden 

1 Intellektualismus ist zuchtlos gewordener (Pseudo)geist. 
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sind. Es handelt sich dabei um mehr als Erziehung zu Entbehrungen, 
Selbstbeherrschung u. dgl. Das sind Folgen des Geschehens, aber sie 
sind nur sekundarer Natur. Der eigentliche Sinn beruht vielmehr auf 
Wesentlicherem. Das Erleiden von Schmerzen ist ein notwendiges Ge
schehen, ein unvermeidlicher Durchgang fiir die Geburt des pneumatischen 
Menschen1 aus dem "LehmkloB" Adam. 

Davon weiB und dies iibt bezeichnenderweise der Mensch bereits bei 
der Domestizierung seiner Haustiere. So muB z. B. (wie sich der Tier
ziichter ausdriickt) ein Pferd "gebrochen" werden, urn reit- und fahrtiichtig 
zu werden. Ein drastisches und deutliches Bild! Der eigtm-sinnige Willen 
del' Natur, aus der wir geboren sind und in del' wir leben, enthalt uns. 
Genauer gesagt, unser aus ihr erst zu losendes lch. Das ist der Sinn vieler 
Mythen. So wird z. B. Mithras erst geboren, indem er sich aus dem Stein 
heraushaut; so hat er dann den Stier (astrologisch: Reprasentant alier 
Erd- und Blutwelt) auf GeheiB seines Freundes, des Sonnengottes, zu 
toten, damit aus des Tieres geopfertem Blut das Getreide, also das Produkt 
der Kultur, erstehen konne. So bing Odin am Baume, Christus am Kreuz 
in freiwilligem Selbstopfer. So muB jeder Mensch und jedes Volk - unter 
Schmerz und Qualen - seine Naturgebundenheit (wohlverstanden: nicht 
seine Naturverbundenheit) opfern. Damit, wie es in der alten Sprache 
del' Alchymie heiBt, das Menschenkind nicht mehr in der "Mutter" (in der 
Natur) gebannt, sondern die Mutter-Natur in ihm, dem Entbundenen, 
"enthalten" sei. Das, heiBt es dort, sei die Geburt des "Kindes Sol", 
des "mit Leben begabten Lebens", des wahren Menschen, das zu-sich
Kommen. Dies "Brechen der Natur" wird in den Mannerweihen der 
Primitiven deutlich genug angewandt. Wobei es sich, worauf im Bereich 
unserer Tradition besonders hinzuweisen sich empfehlen mag, um einen 
ProzeB handelt, der keineswegs notwendigerweise das "Fleisch" als das 
schlechthin "Siindige" "abtotet " , sondern um die Uberwindung der Un
bewuBtheit und der Riickwartswendung zur Kindheit. "Gebrochen" wird 
der jugendlich-unverantwortliche Mensch. Deswegen ist sehr oft ein 
symbolisches Sterben und eine Wiedergeburt durchzumachen; wobei das 
Sterben bei zarteren Menschen freilich wortlich geschehen kann. Neu 
geboren wird der Er-wachsene, der Stammesangehorige, del' Staatsbiirger 
sozusagen; der nun in die Uberlieferungen und Brauche des geheimen 
Wissens eingeweiht ist - kurz: del' geistig orientierte Mensch. Dieser 
erhalt bezeichnenderweise jetzt oft einen neuen, seinen Eigennamen. Er 
ist nun verantwortliches Mitglied des "Reiches". 

Unser UnbewuBtes enthalt entsprechende Forderungen und Bilder, 
welche die Assimilierung der naturhaften Seite bezwecken. Ein Traum 
zeigt dies Motiv deutlich: 

"lch sah einen Stier, der aus seinem Gehege herauskam, um mit 
den Menschen Freundschaft zu schlie Ben. Allein der Gutsherr 

1 Auch aus del' psychoanalytischen Beobachtung heraus liiBt sioh - ganz 
analog - sagen, daB eine groBe Zahl sog. masochistischer (und sadistischer) Phan
tasien genau diesen gleichen positiven Sinn - freilich unerkannt, unverstanden -
tragen. Es ist dasselbe Motiv, das in den Fresken del' Villa dei mysteri (Pompei) 
so hervorsticht (welche Freskos ja Frauellillitiatiollell darstellen). 
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(der im Traum der "Sonnenkonig" war) veranlaBte die Hiiter, 
den Stier wieder zuriickzutreiben. Daraufhin rannte das Tier 
wie verriickt im Kreise umher. Der Gutsherr sprach mit ihm und 
sagte, »wenn er so weiter mache, miisse er geschlachtet werden.{< 

Der Traumer, ein Mann Mitte der DreiBig, steht vor der in seinen Jahren 
zu leistenden Aufgabe, diejenigen Seiten in sich zu entwickeln, die durch 
den "solaren" Gutsherrn, das geistige Prinzip, versinnbildlicht sind; 
namlich aus seiner bisherigen Identifikation mit dem unbewuBten Leben 
herauszukommen, aus seiner Enthaltenheit in der "Mutter" Natur. Er 
muB sich von der Naturhaftigkeit unterscheiden lernen, mit der derjenige, 
der ein Mann werden und kein "ewiger Knabe" sein will, nicht in naiver 
"Freundschaft" bleiben kann (wie das der Stier mochte). Deswegen 
erscheint in einem weiteren Traum die Figur eines Indianers. Der Indianer 
kann (was den Europaer an ihm so fasziniert) die Natur in mannlicher 
Festigkeit meistern, ohne sie deswegen zu versklaven, oder sie asketisch 
zu verbannen, zu toten; er flieht sie nicht und ist ihr nicht verfallen: 
er gibt ihr Richtung. 

Diese Schmerzen der BewuBtwerdung ergeben - aus der "Umarmung 
von Licht und Finsternis" - beim Einzelnen die Geburt seines eigentlichen 
Wesens. Vom Kult des Individualismus ist solches streng zu unter
scheiden. Der Individualismus ist das Ergebnis der Ara, welche den 
Kult der Natur im Menschen aufgerufen hatte. Das Pochen auf und das 
Kampfen urn die Rechte des Individuums charakterisiert stets den Kampf 
urn den besten Futterplatz, urn die Weibchen und dergleichen mehr. 
Individualismus ist die zum Prinzip erhobene Tendenz des Einzelnen im 
Naturverband, die sich kraft groBerer Starke oder Gerissenheit riick
sichtslos den groBten Lebensraum zu sichern und zu erweitern bestrebt 
istl. Die Ausiibung dieses Naturrechtes ist und war ein immer vorhandener 
Trieb und insofern notig, als er innerhalb der animalen Bereiche die 
biologisch wertvollsten Qualitaten erzielt und garantiert. Wo dieser Trieb 
aber seinen naturhaften Bereich verlaBt und damit seine Kompetenz 
iiberschreitet, d. h. wenn er Totalitatsanspruch stellt und sich als "Ideal" 
auch fiir die ihm gegensatzliche, die pneumatisch-geistige Welt ausgibt, 
wirkt er zersetzend. Denn einen iibergeordneten Sinn des Ganzen kann 
er, als ein dynamischer Faktor der "Herde", nicht (an)erkennen. Keine 
menschliche Gemeinschaft - staatlicher oder religioser Art - wird sich 
deswegen den Individualismus als regierendes Prinzip auf die Dauer 
gefallen lassen konnen, sondern alles tun miissen, urn durch besondere 
Zeremonien dessen Uberwindung zu bewirken. Dabei ist groBe Auf
merksamkeit seitens der Institutionen notig, weil sich jene biologischen 
Triebe bei ihren Kompetenziiberschreitungen gern und geschickt zu 
tarnen pflegen, urn die ihnen zugrunde liegende nackte Gewaltsamkeit 
zu verbergen. Der bedachtige Blick aber wird immer wieder feststellen 
konnen, daB das entscheidende Motiv all jener Individualisten letztlich 
nicht ein "hoherer Sinn", sondern privates Machtstreben ist. 

1 Der soziologische Ausdruck dessen ist der Kapitalismus. 
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Durch die Institution wird die Sicherung der geistigen Welt - des 
Einzelnen wie des Volkes - gegen die egoistischen Triebe der Natur 
garantiert, der Sinn und das Selbst des Ganzen bewahrt. In den Insti
tutionen findet dieses Ganze des jeweiligen sozialen und Volkskorpers 
Pflege und Entfaltung. Dieses geheime Wesen hat keine rational-vorzeig
bare exoterische Form; es ist eine Idee, die sich in Symbolen (wie Wappen, 
Fahnen, Gesangen, auch in Gestalten wie die "Germania") ausdriickt. 
Man kann seine Wirksamkeit auffinden in der Geschichte - die allemal 
seine Geburtsgeschichte ist, voll Schmerz, Opfer und Tod -; man kann 
es in den Mythen und Gesangen der Volker erfiihlen; in seinen Dichtern 
und Tatern wirkt es als deren geheime Richte. Wie Herz und Hirn fiir den 
einzelnen Menschen, so ist dieses ordnende Prinzip Quell und Ziel, Sinn 
und Gehalt fiir aIle die vielen Glieder des "homo major". Er regiert 
spirituell als "himmlischer Vater" jeden Eingeborenen und Einverwobenen 1. 

Es wurde bereits gesagt, daB mancherlei Griinde das Akzeptieren del' 
institutionalen Kategorien el'schweren. Zu diesen Schwierigkeiten kommt 
noch eine weitere. Die Strenge der institutionellen FUhrung - wie sie 
bei vielen Brauchen der Primitiven deutlich wird, auch in den bei uns 
erhaltenen Resten von "Mannel'weihen" noch aufzu.weisen ist, wie z. B. 
bei den Mensuren und dem sog. Komment der studentischen Verbande, 
der Schulung bei militarischen Formationen, den vielfach recht grausamen 
"Taufen" seitens der alteren Schiller an den jiingeren Schillern in angel
sachsischen "Colleges" u. dgl. - ergibt fiir die liberalistisch erzogene 
Anschauung haufig AnlaB zu Kritik. Ihr ware entgegenzuhalten, daB das 
Bediirfnis nach dem "Brechen der Natur", nach Einfiigung und Ein
ordnung, nach Unterwerfung und Verehrung in jeder Seele tief enthalten 
ist. Der Mensch hat - im Gegensatz zu weit verbreiteter Meinung -
nicht nur den Willen zum Oben-Sein, zur Macht, sondern genau so auch 
einen Drang zum Sich-Einfiigen, zum Beherrschtwerden, ja sogar zur 
Ohnmacht. Das wird vielfach iibersehen oder, zu Unrecht, bestritten. 
In ihrer polaren Struktur verlangt die Psyche das Gerichtetsein auch als 
Gerichtetwerden, als passives Geschehen durch einen "Richter" 2. Und 

1 Besonders deutlich sagt das LAGARDE: "Das Deutschland, welches wir lieben 
uud zu sehen begehren, hat nie existiert und wird vielleicht nie existieren. Das 
Ideal ist eben etwas, das zugleich ist und nicht ist. Es ist die im tiefsten Herzen 
der Menschen leuchtende Sonne, um welche unsere Gedanken und Krafte, um 
welche auch alle die Mittelpunkte schwingen, welche unser Leben umkreist, eine 
Sonne, deren Schein fahl und bleich wird, wenn sie aus den Tiefen der Seelen an 
das Tageslicht emportaucht. Die Blumen und Baume freuen sich an Hyperions 
Strahlen, die Menschen gedeihen nur an der geheimnisvollen Warme eines nie ge
sehenen Sternes. Die deutsche N ationalitat ist wie jede andere N ationalitat eine 
Kraft, welche nicht gewogen, geschaut, geleitet, beschrieben werden kann, welche 
da ist, wenn sie wirkt, welche iiberall da ist, wo in Deutschland etwas wachst und 
gedeiht." 

2 Nov ALIS: "Der Staat wird zu wenig bei uns verkiindet. Es sollte Staats
verkiindiger, Prediger des Patriotismus geben ... " und "alle Kultur entspringt 
aus den Verhaltnissen eines Menschen mit dem Staat". N ach PLATONS Gesetzen 
beruht wahre Bildung (die "Paideia") in der Erziehung zur Arete, die den Menschen 
mit dem Trieb und VerIangen erfiillt, ein volIkommener Staatsbiirger zu werden, 
der sowohl zu herrschen wie sich beher.rschen zu lassen weiB auf der Grundlage 
des Rechts. 
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weil ffir di~ iiberwiegende Mehrzahl der Menschen dieses letztlich Richtende 
nicht unmittelbar als eigenes Gewissen in ihnen seIber wirksam ist, miissen 
mythische HeIden, lebendige FUhrer, sowie die Normen und Gesetze des 
"Reichs" im "farbigen Abglanz" die Mittler dieses richtenden Wesens
kernes sein. Denn - wie jedermann zugeben wird, der unvoreingenommen 
beobachtet - es ist besser, wenn Priester und Herrscher verehrt werden, 
als wenn das institutionelle Wesen und der nach ihm verlangende Hunger 
der Seelen auf die fiktiven Anspriiche (und Unzulanglichkeiten) des "freien 
Individuums" verwiesen werden, das aber - ganzlich auBerstande, derlei 
Werk zu leisten - nunmehr Scheinheilige und Pseudowundertater oder 
demagogische Parteifiihrer zu destruktiven Ersatzgottern erwahlt. Freilich, 
je ein- und tiefsichtiger einer ist, desto bewuBter ist ihm, daB staatliche und 
kirchliche FUhrer nur dadurch sind, daB sie bedeuten; daB sie nur "in 
cathedra" als "erste Diener" einen ihnen auferlegten und geschenkten 
schweren Sinn verwalten. Wie dies sein schweres Amt auch der wahre 
FUhrer versteht. Das unterscheidet ihn vom Machthaber. Der echte Fiihrer 
ist ein Instrument, ein Diener seines Amts. Der Tyrann dagegen ist ein 
typischer Individualist. Der wahre Herrscher ist immer von "Gottes 
Gnaden" und "geweiht"; deswegen begegnet ihm liebende Ehrfurcht, 
nicht die zitternde Furcht, die dem Tyrannen gegeniibersteht. 

Das "Gottesgnadentum" hat die unter aIler Zeitbedingtheit hindurch 
instinktsichere Volksseele immer gewittert und gewollt. So war z. B. im 
immer volkhaft gebliebenen Bayern nicht etwa der letzte Konig beliebt, 
der - nach dem Muster der "demokratischen" Herrscher des 20. Jahr
hunderts - im Bfirgerrock das Vorbild eines Familienvaters und Beamten 
war, und den ob der vorbildlichen Verwaltung seines Musterguts der Volks
mund spottisch den "Milchkonig" taufte, sondern Ludwig II. Diesel' 
selbst zwar erfuhr an sich die Tragodie einer in liberalistischer Zeit not
wendig scheiternden Idee, aber dem Volk war und blieb er der geeignete 
Reprasentant und das wiirdige Symbol ffir den erlauchten Regenten. 
So daB sich der Mythos vom Kaiser Barbarossa auch an ihn heftete: er 
sei nicht tot; er werde insgeheim vel'borgen gehalten und aus seiner Haft 
in leuchtender Herrlichkeit wiederkehren, wenn die Zeit erfiillt sei. 
(Deutend dfirfen wir vermuten: wenn die Zeit der individualistischen Kultur 
abgelaufen sei und die des institutioneIlen Reichs anheben werde.) AIle 
Versicherungen des "Irreseins" des Konigs konnten daran nichts andern. 
1m Gegenteil! Gerade dieses, die "Entriickung", das dem Durchschnitts
verstand nicht Zugangliche hat fUr den einfachen Geist stets besondere 
Beziehung zum Gottlichen, zum Schauen und Kiinden letzter Dinge 
gehabt. Es eignet zur Reprasentanz des "gottlichen Vaters". 

Denn der einzelne Mensch ist allermeist wie ein Kind. Er hat das 
instinktsichere GefUhI, irgendwohin zu gehol'en. "Es in ihm" will ein
geordnet werden in seinen soziologischen und psychologischen Ort innerhalb 
eines groBeren iiberpersonlichen Ganzen, im Wirken eines hoheren Sinnes 
und hoheren Werks, das fromme Hingabe erst ermoglicht. Ein Weiser 
findet wohl diesen seinen Rahmen, seine Grenzen, seine Einfiigung selbst, 
in wissender Erkenntnis sein~s Wesens und des erd-haften So-Seins. Die 
meisten Menschen abel' miissen - und "es in ihnen" will - die Ordnungen 
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durch die Macht del' Tatsachen gewaltsam erfahren und sie magisch 
erleben in den kultischen Formen des institutionellen Reichs. Neigt doch 
jedermann von Natur aus dazu, sich zu iiberschatzen und zu iibernehmen 
(ein Instinkt, del' sein Gutes hat; denn wodurch wiichse man sonst 1). 
Fiir das Zurechtgeriicktwerden pflegt man deshalb tief dankbar zu sein, 
wenn auch - ja man konnte sagen: gerade weil - die zu diesem Behuf 
vollzogenen Operationen so schmerzhaft sind. 

Wenige werden in ihrer moralischen Konsequenz und Schmerztapfer
keit "heroisch" genug sein, die vom auBeren Schicksal und dem inneren 
Gewissen auferlegten Miihsale (die bekannten "Aufgaben" jedes Voll
endungsweges), die damit verbundenen Entsagungen und Leiden frei
willig auf sich zu nehmen und durchzuhalten. Hier tritt daher die Insti
tution mit ihrer Strenge hilfreich in ihr Amt. Ihre allgemein verbindlichen 
Forderungen, das moralische Verdikt, welches mit deren Nichterfiillung 
verbunden ist, und VOl' allem die hilfreichen Unterstiitzungen fiir die 
Orientierung des Menschen, die aus Lehre, Kanon, Symbol, Vorbild und 
VerheiBung aufleuchten: all das sind wichtige, wie uns scheint: unent
behrliche Werte1• 

Eine institutionell gerichtete soziale Struktur (wie sie z. B. das alte 
Rom odeI' das Mittelalter besaBen) laBt den Einzelnen am Leben del' Ge
samtheit organisch teilhaben. "Konig, Bauer, Bettelmann" - sie aIle 
zusammen machen erst das Ganze aus und vermitteln deswegen dem 
Leben auch del' Einzelnen einen farbigeren und vielschichtigeren Sinn, 
als ihn die isolierte Existenz eines waschechten Individualisten je erfahren 
kann; nimmt doch diesel' an all jenen Spielformen menschlicher Moglich
keiten innerlich nicht teil, weil er keinen Platz im Kraftfeld del' Gesamt
heit innehat. Wie sich auch das Orchester des institutionellen Gesamt 
vielfache Funktionare und Spezialisten leisten kann, die ohne gerichteten 
Einbau in hohere Ordnung untragbar und zersWrerisch waren. Man ver
gleiche die Polyphonie und Vielgestaltigkeit einer Institution mit del' 
unvermeidlich grauen Uniformitat liberalistischer Gebilde! 

Auch innerpsychisch verhilft die Institution als VOl' Sprengung sichern
del' und Vielfaltigkeit des Lebens gestattender Verband dem Einzelnen, 
die mannigfachen in ihm wesenden "Teilpersonlichkeiten" zu realisieren. 
Durch ihre Begehungen gestattet sie diesen, in Ordnung sinn-voll dazusein. 
Sie ermoglicht - odeI' befiehlt sogar gelegentlich - Rollen, sie installiert 
Riten und Brauche kultischer und profaner Art, in denen del' Mensch 
sein sonst nicht Gelebtes erleben, darstellen und praktizieren kann; z. B. 
in Festen und Gebrauchen, welche Naturgeschehnisse feiern. So sei an 
den Fasching erinnert - eine mancherorts noch echte und lebendige 
Observanz -; hier zelebriert del' sonst in niichterne Ratio und alltagliche 
Zwecke eingespannte, zum grauen Arbeitstiel' verurteilte Mensch die 
uralte Friihlingsweihe. Zudem verkleidet er sich; sein konventionelles 

1 Freilich hat auch dies, wie alies in del' Welt, zwei Seiten; es ist das Risiko 
jeder Institution, daB "man" schlieBlich nur "mitmacht", und daB im Grunde niaht 
genug odeI' gar nichts geschieht; daB statt einer gefesteten und geh1i.rteten Person
lichkeit ein zerbrochenes und versklavtes und schmerzliisternes Bruchstuck resultiert; 
daB nicht mellr certitudo, sondern securitas west. 
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Ich tritt ab und !:lonst unterdriickte Seiten feiern ihren "Dienstbotenball", 
diirfen e~mal agieren und regieren. 

Ahnliches vermittelt die Institution ihren Gliedern durch die Bilder 
und Symbole, die sie pflegt und verwaltet. Ein Beispiel nur: wie das 
schon NOVALIS betonte, und wie es bestimmte Richtungen auch im neueren 
Protestantismus wieder erkannt haben, fehlt diesem ein weibliches Gottes
bild. Dies Fehlen aber ist eine wesentliche Ursache fUr das so einseitige 
Bild und die Uberschatzung des Mannlichen in der protestantischen 
Welt - ein Minus, welches im Bereich des katholischen Kultus nicht 
anzutreffen ist; und welches die germanische Psyche, der die hohe Ver
ehrung weiblicher Macht eignet, auf die Dauer nicht vertragt. Vermittelt 
aber der Kult einer Institution die Adoration des weiblichen Bildes - heiBe 
es nun Hera, Isis, Shakti, Maria oder wie auch immer - so weckt und 
wirkt sie dem inneren Sinn des Menschen - und gerade auch des Mannes -
die Existenz und, in Bildform, die verschiedenen Moglichkeiten und 
Ebenen wiirdiger, wertvoller, akzeptabler und Hingabe ermoglichender 
Weiblichkeit. Das auBere Bild, das durch die dienende Arbeit von Genera
tionen in ihrer Ergriffenheit "mana "gel aden ist, befruchtet und formt 
die inneren Keime; es macht sie bewuBtseinsmoglich. 

Diese Gestaltung des groBen Symbols, die Austragung des Kanons, 
die Pflege der iiberrationalen Lehre - des magisch fiihrenden und die 
Erkenntnis erleuchtenden Raums - ist nicht dem Einzelwesen im Natur
zustand moglich. Das Naturwesen ist wie das UnbewuBte; es ist trachtig 
von allem. Aber "Gestaltung, Umgestaltung " , Werden und Entwerden, 
ewiger Wandel, charakterisiert es; deswegen wird es in Bildern von Welle 
und Scholle, Wurzel und allerlei Getier erlebt. Sinn, bleibende Form 
und Gestalt sind ihm fern. Denn bewahrende und wirkende Tradition 
kennt nur der Geist. Er allein enthebt das Bild aus dem Strome des 
Werdens und gibt ihm endgiiltige bleibende Form. Nur er entreiBt dem 
blinden Gesetz anonymer Allvermischung, kann wagen, wahlen, wahren. 
Vom starren Gesetz der N atur frei schafft er entsprechend in seiner Schau 
hohere Norm, Bild und Symbol. 

Das dem Naturwesen allein unbekannte Symbol ist der erste Ausdruck 
geistgeborener und -gebarender Ahnung. Symbole enthalten, wie JUNG 

diesbeziiglich einmal sagt, haufig auf gewissermaBen mythologischer Vor
stufe den Wert eines Programms zu bewuBtem Leben und Denken. 
Deswegen produziert das Innere des Menschen in Not (also z. B. auch 
das des Analysanden), und wenn die zur Verfiigung stehenden bisherigen 
Symbole nicht ausreichend wirken, gegeniiber der ungekannten und un
gemeisterten Situation alsbald ein neues Sinnbild. In ihm kristallisiert 
sich eine dem denkenden BewuBtsein noch nicht faBbare, festigende und 
fiihrende Form. Seine Bedeutung und Betrachtung ist der Anfang neuen 
Wegs zu neuem Verstehen und Wissen. Hier ist jeder Mensch schopferisch, 
teilhaft der Gnade des Wachstums, der "Offenbarung". Wie wesentlich, 
wie doppelt wichtig das Wertenkonnen dieser seelischen Gebilde in einer 
Zeit allgemeinen Tiefenumbruches ist, d. h. wenn Menschen im Notstand 
kreisen, weiB der Analytiker besonders gut. Es kommt sehr viel, wenn. 
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nicht alles darauf an, diese "Programme" in statu nascendi zu verstehen, 
um Geburtshelferdienste leisten zu konnen. 

Aber der Psychotherapeut weiB auch, daB er und sein Analysand bier 
vielfach vor einer fast ubermenschlichen Aufgabe stehen, gerade aus dem 
allgemeinen Wandel heraus. Denn jeder Einzelne, in dem dieser Kampf 
der Zeiten sein Schlachtfeld, das Morgen seine Geburtsstatte findet, steht 
hier vor einer allerschwersten Aufgabe. In jahrhundertelanger Arbeit 
hat die bisherige Kultur eine Symbolik entwickelt, welche aus ihrem 
Rhythmus, ihrer Idee und deren Bedingtheiten heraus exklusiv bestimmte 
Spharen und Seiten der Erlebniswirklichkeit als existent und alleinselig
machend auswahlte, billigte und ausgestaltete. AIle auBerhalb des so 
genormten und geformten Kanons auftauchenden Gehalte und Bereiche 
wurden als "Teufelswerk" - das unbedingt zu bekampfen ist - verworfen, 
als "damonisch" verurteilt und (nicht ge-, sondern) verbannt. Das heiBt 
in unserer Sprache psychologisch gesagt: sie wurden ins UnbewuBte 
gedrangt. Der - das freilich meist gar nicht wissende - in dieser Kultur 
enthaltene, von ihren a prioris geleitete praktische Arzt bezeichnet all 
die yom Kanon verworfenen Emanationen seinerseits als "verriickt"; 
denn - wie der Kranke, in den sie einbrachen - ist er ihnen ja nicht 
angepaBt. Deswegen wissen, um nur ein Beispiel zu nennen, die alten 
Psychiater mit dem bei geistig Gestorten so haufigen Symbol der Schlange 
bedauerlich wenig anzufangen. Ihr, die schon an dem Anfang der uns 
maBgeblichen institutionellen Lehre als das Symbol fur das verworfene 
und zu verdammende Prinzip steht, hat sich der Mensch nicht zuzuwenden! 
Ergo wendet sich der Arzt resigniert ab, wenn jemand eine Schlangen
phantasie bringt; er wendet damit den alten apotropaei'schen Trick des 
fur Verriickterklarens an. Dann geht es auch ihn selbst nichts an, lauft 
er nicht in Gefahr, sein eigenes UnbewuBtes etwa zu mobilisieren. 

Die geistige Einstellung zu gewinnen, die aus den Einbruchen der yom 
bisherigen Kult noch nicht in Symbol und Lehre erfaBten Seelenteile 
herausfiihren konnte, bleibt heute der privaten Arbeit der Analyse iiber
lassen; daB dies keineswegs immer gelingt, ist klar. Bei aller Erfahrung, 
allem Verstand und aller helfenden Hingabe muB ihr vielfach fehlen, 
was erst der breitere ZusammenschluB von Menschen immer wieder 
konstelliert hat: die Sammlung und Verwaltung letzter psychischer Er
fahrungen. Er, der ZusammenschluB erst ist imstande, die "feste Stadt" 
zu bauen, die "Insel", den "Leuchtturm" (wie es der Traum oft symboli
siert), ein "Reich" zu griinden. Diese Zusammenschliisse stellen in ihrer 
hochsten Form das hier Institution genannte dar. Durch deren wirkendes 
Dasein solI die Sprengung des Einzelwesens verhindert werden, indem 
die kollektive Arbeit diejenigen "Organe" des "homo major", die Weis
heit und das Wissen entwickelt, deren die iiberwiegende Zahl von Menschen 
bedarf. Sie erst gelangt zu dem Vermogen, Seelen in deren tieferen mytho
logischen Erlebnissen zu begreifen und zu fiihlen. 

Das Suchen nach dem Assimilation neuen Erlebens ermoglichenden 
Verstandnis fiihrt bei dem (mehr oder minder groBen) Versagen unseres 
bisherigen Kanons den Europaer einerseits zu intensiver Beschaftigung 
mit den Welten seiner vorchristlichen Vergangenheit, andererseits mit 
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den Primitiven, der Gnosis, sowie mit ostlichen Symbolen, Kulten und 
Lehren. Wenn dies Suchen nun beispielsweise im indo-arischen Yoga auf 
die dort zu zentraler Bedeutung entwickelte "Schlange" stoBt, ist die 
enorme Faszination verstandlich, die gerade dieses Symbol auf Viele aus
tibt. Das tastende Innern ahnt dort eine erste Orientierung tiber Gebiete, 
die unserer Einstellung bisher fremd waren. In der Gnosis oder im indischen 
Yoga ist die Schlange nicht - wie bislang bei uns - Symbol des schlecht
hin Verachteten, dem man den Kopf zertreten muB (wobei es einen freilich 
in die Ferse sticht!); sondern sie vertritt die tiefste Naturkraft, das "El'd
feuer"; auf die richtige Pflege dieser Kraft kommt dort alles an. Und diese 
Pflege hat nichts mit Abtotung der "Erde" und des "Fleisches" zu tun, 
sondern bezweckt die wohlgelenkte Einbeziehung der Naturseite in den 
Gesamtmenschen. 

Das diirfte zu der genannten Faszination durch die Erdkraftschlange 
beitragen. Gehort doch zu den Entdeckungen unserer Zeit, die umstiirzen
der wirken als die eines neuen Elements oder Sterns, die uns gewordene Er
fahrung des beseelten Leibes, der "Leib-Seele-Einheit", d. h. des Physischen 
als eines nicht an sich siindigen, sondern natiirlichen Wesens. Diese be
seelte Leibnatur ergibt eine uns bislang unbekannte Seinswelt. Noch 
unsere Eltern haben - im Rahmen ihrer Institution - das KorperIiche 
als ein vom Geistig-Seelischen prinzipiell Unterschiedenes angesehen; ein 
korperlich-Seelisches kannten sie nicht. Die ihnen allein bekannte stoff
liche Physis studierten sie nach stofflich-mechanischen Regeln. Genau wie 
entsprechend die Geisteswissenschaften umgekehrt. Die neue, durch den 
beseelten Leib, die Leib-Seele-Einheit gegebene Welt ist abel' nicht ein 
einfaches Additionsergebnis; so wenig wie der beseelte Geist es ist. Dessen 
Erfassung hat die Analytische Psychologie bisher in Angriff genommen: 
eine ganz neue Disziplin, die sich ihre besonderen Aspekte, Regeln und 
Kategorien erst bilden muBte, um ihrem neuartigen Objekt gerecht werden 
zu konnen. Genau so stellt die Korper-Seele eine neue Sphare, eine prin
zipielle Seinsgegebenheit sui generis dar, deren Wesen mit den Regeln 
der bisherigen mechanischen Kategorien nicht erfaBbar ist. 

Deswegen wirkt z. B. die sogenannte Chakrenlehre des tantrischen Yoga 
oder auch die Lehre des chinesischen Buddhismus von den verschiedenen 
"Stromen" derart allgemein faszinierend; denn darin ist von dieser leib
seelischen Wesensart die Rede, und zwar aus jahrtausendalter Erfahrung 
heraus. Soviel wir Europaer von denjenigen Dingen, die sich rein geistig 
(nach den RegeIn del' bisherigen Logik) , und von denen, die sich rein 
mechanisch (nach den Gesetzen der nicht belebten Welt) erklaren lassen, 
wissen, so wenig ist uns bekannt von den durch die Leib-Seele-Einheit 
gegebenen Prozessen. Wohl besitzen wir nicht stofflich, sondern lebendig
dynamisch wirkende Behandlungsmethoden (wie z. B. die Homoopathie; 
oder auch eine - subtil verstandene - Ernahrungs-, Atem-, BaIneo
und Klimatherapie; auch wirksame Komponenten der Massage und der 
Gymnastik gehoren hierher). Aber sehr verstandlicherweise hat die 
mechanisch orientierte Klinik all diese Behandlungsweisen abgelehnt, 
- von ihren Kategorien aus! - sogar "widedegt"; und sie ftihrten ein 
Schattendasein bei AuBenseitern und entbehrten einer (sehr notigen, 
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abel' nur dem richtigen Aspekt moglichen) systematischen Grundlage. 
Ihre Anwendung erfolgte deswegen weitgehend empirisch und intuitiv. 
Es ist ein Zeichen des hier immer wieder betonten fundamentalen Stil
wandels der Epoche, daB diese bisherigen "AuBenseitermethoden" zu
nehmend beachtet und gepflegt werden. 

Gerade hier ist wohl besonders klar, daB die Bewaltigung diesel' neu 
ins BewuBtsein tretenden Leib-Seele-Welt nicht so sehr Sache des Einzelnen 
sein kann. Die Erfahrungen und Ideen vereinzelter Forscher miissen 
zusammenwachsen; nicht nur aus dem rationalen Grund der Erfahrungs
sammlung, sondern - entscheidender - weil die iibergeordnete Idee und 
das Lehrgebaude (die Akademie im besten Sinn des Wortes) - genau 
wie die alten Ideen - den geistig verbundenen Gemeinschaften eignen. 

Wir konnen die hier vorliegende Frage der Institution yom Objekt 
aus anschauen und sagen, daB es Tatsachen und Aufgaben der auBeren 
und inneren Welt gibt, die nur eine geistig verbundene Gesamtheit von 
Menschen zu bemeistern vermag. Man kann aber auch yom Subjekt 
ausgehen und feststellen, daB im einzelnen Menschen eine geistige Wir-Welt 
voll geheimer Stromungen und Verbundenheiten existiert. In der Phan
tasie, von der wir ausgingen, wird der "geistige Vater" intuiert und dadurch 
die unbewuBte Sehnsucht nach einer geistigen Gemeinschaft ausgedriickt. 
Vielfach wird es die Aufgabe der Analyse sein, bei der Konstellation dieser 
psychologischen Tatsache Hilfestellung zu leisten. Womit nicht nul' dem 
Einzelnen zu der rechten Entfaltung seiner seelisch-geistigen Wesenheit 
geholfen wird, sondern der Analytiker zu seinem Teil mitarbeitet an 
der Geburt und der Gestaltung des neuen, die auseinanderfallende Welt 
wieder bindenden Geistes. 

Nichts lage freilich weniger im Sinn dieser Uberlegungen, als wenn 
man nun - aus dem Verstehen einer "institutionellen Psychologie" -
allzu eifrig Umschau hielte, wo etwa Keime und Anfange in der konkreten 
Welt sichtbar waren. Oder wenn man gar Spekulationen anstellte, wie 
der Ausdruck wiedererwachenden Drangs nach geistgefiihrter Verwaltung 
sein werde. Biinde und Reiche sind noch stets unerkannt - ja in der 
Regel verkannt - im Dunklen gewachsen; plotzlich waren sie da, bzw. 
wurden sie sichtbar. Es ist stets unangebracht, wenn sich der Mensch 
Vorstellungen zu machen versucht, die noch nicht Gewachsenes festlegen 
wollen. Was wurde und bereits gewesen, muB er zu erkennen und zu be
nennen sich miihen. Wer aber, dariiber hinaus, vorwegzunehmen versucht, 
kann nicht anders, als das noch Ungeborene im Bilde schon vorliegender 
Erfahrungen aus gewesenen Ordnungen zu fassen - und also vergewaltigt 
er es. Jeder Keim braucht, wie das Kind, Stille und liebende Augen, 
die betreuen, aber nicht zu scharf fixieren. So mochten deswegen auch 
die obigen Darlegungen aufgenommen sem: als ein erster Versuch, uns 
heute wieder sichtbar gewordenen Motiven der menschlichen Seele ver
standnisvoll Wachstumsraum zu ermoglichen. 

Komplexe Psycho\ogie. 28 
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Uber die psychologischen Grenzen del' dramatischen 
Gestaltung. 

Von 

H. E. FIERZ. 

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind das Ergebnis einer personlichen 
psychologischen Analyse; das Problem, welches sich unter anderem stellte, 
war die notige Distanzierung von gegebenen Ereignissen. Gewisse kiinst
lerische Fragen, die mich seit vielen Jahren beschaftigten, und die mir 
unklar geblieben waren, wurden an Hand des Studiums verschiedener 
dramatischer Werke und Opern nach und nach abgeklart. Richtunggebend 
waren fiir mich die Darlegungen C. G. JUNGs, der an verschiedenen Orten 
sich mit dem Werk und der Psychologie des Kiinstlers beschaftigt. Ich 
erinnere nur an die Untersuchungen iiber "Prometheus und Epimetheus" 
von SPITTELER in den "Psychologischen Typen", und dann an den viel 
beachteten Picasso-ArtikeP, der die heftigste Reaktion bei unsern schwei
zerischen Kiinstlern ausloste. 

Ich schicke voraus, daB ich nur solche "Terke besprechen werde, die 
ich auf der Biihne gesehen habe, weil nur die wirkliche dramatische Dar
stellung einen beweisenden Eindruck fiir die Gestaltung hinterlaBt. 

Das Werk des Kiinstlers driickt, falls es echt ist, seine Psyche in ihrem 
individuellen oder kollektiven Aspekt aus, wobei der schaffende Kiinstler 
sich dieser Tatsache meist vollkommen unbewuBt ist - ja, er lehnt sich 
gegen eine psychologische Deutung seines Werkes auf. Klassisch in dieser 
Beziehung ist die Reaktion CARL SPITTELERS, der es lacherlich fand, daB 
C. G. JUNG seinen "Prometheus und Epimetheus" als Musterbeispiel einer 
psychischen Entwicklung schilderte. Man berichtet, daB SPITTELER erklart 
habe, JUNGS Ausfiihrungen seien pure Phantasien und er, SPITTELER 
namlich, hatte ebensogut statt des Prometheus und Epimetheus das Volks
lied "Alles neu macht der Mai" schreiben konnen, so wenig habe das, 
was JUNG iiber ihn berichte, mit dem Kunstwerke zu tun. Bezeichnend 
ist es auch, daB der intellektuelle Dichter ausgerechnet ein Lied genannt 
hat, welches er unter gar keinen Umstanden je erdacht hatte, weil es 
seiner ganzen preziosen und barocken Psyche vollig fremd ist. 

Sehr aufschluBreich war auch die oben erwahnte heftige Reaktion der 
Kiinstler gegen JUNGs Picasso-Artikel. Sie entriisteten sich dariiber, daB 
man es wage, ihr Schaffen einmal nicht vom l'art pour l'art-Standpunkte 
aus zu betrachten, sondern versuche, hinter dem Kunstwerke den Menschen, 
der es geschaffen hatte, zu suchen. Man wollte und konnte es nicht ver
stehen, daB der Mensch, der in dem Kiinstler in Erscheinung tritt, mit 

1 Wirklichkeit der Seele. 



Uber die psychologischen Grenzen der dramatischen Gestaltung. 435 

seinem Kunstwerke liberhaupt etwas zu tlll habe, wie wenn Mensch und 
Kiinstler nicht ein Einziges, ein Ganzes und Untrennbares, sondern voll
kommen getrennt und ohne psychischen Konnex vorhanden waren. 

Trotzdem C. G. JUNG gleich zu Beginn seines Artikels tiber Picasso 
ausdrticklich feststellte, daB er nur als Psychologe tiber Picasso spreche, 
meinten unsere Kiinstler, es geschehe ihnen damit ein Unrecht und das 
Kunstwerk werde dadurch entwertet; wie wenn ein Aufsatz eines Forschers 
tiber die psychische Verfassung eines MaIers irgend etwas tiber den Wert 
oder den Unwert des Kunstwerkes aussagte. Ob HANDEL jemals geistes
gestort war, ob HOLDERLIN und SmIUl\UNN in geistige Umnachtung ver
fielen, ob KLEIST durch Selbstmord endete - das hat mit der ktinst
lerischen Bewertung ihrer Werke nichts zu tun. Die Ktinstler gestatten 
zwar gerne, daB man sich mit der Psyche der Toten befasse, nicht aber 
mit jener der Lebendigen. Jedoch trotz ihrer Ablehnung scheint mir die 
psychologische Betrachtungsweise auch in bezug auf die ktinstlerische 
Gestaltung ein Gebot der Zeit. 

Meine Untersuchungen wurden direkt durch das Anhoren zweier neuerer 
musikalischer Werke eines bedeutenden Schweizer Ktinstlers in Gang 
gebracht, weil ich hier die Ansichten C. G. JUNGs in sehr vielen Details 
vollkommen bestatigt fand. Bei weiterer Betrachtung weitete sich abel' 
das Gebiet bedeutend aus, und ich mochte in den folgenden Mitteilungen 
zu zeigen versuchen, inwieweit der schaffende Ktinstler sich mit seinem 
Kunstwerke identifizieren darf, und wo die ganz bestimmte psychologische 
Grenze in Erscheinung tritt, die, soll er nicht an seinem eigenen Werke 
scheitern, unter keinen Umstanden tiberschritten werden kann. 

Mein Ausgangspunkt war das dramatische Schaffen OTHMAR SCHOECKs, 
den ich in die vorderste Reihe der lebenden Ktinstler tiberhaupt stelle. 
Sein Werk solI auch hier die ihm gebtihrende Stelle finden, weil es sich 
ausgezeichnet zur Illustration meiner Thesen eignet. Als weitere Beispiele 
habe ich auBerdem verschiedene Dramen gewahlt, um an ihnen zu zeigen, 
wie der Ktinstler vorzugehen hat und wie er sozusagen als unbeteiligter 
Dritter sich von seinem Kunstwerke im gegebenen Augenblicke distan
zieren muB, wenn er nicht einer unbewuBten Identifikation mit der einen 
oder der andern der von ihm dargestellten Figuren verfallen soIl. 

Derartige Identifikationen finden wir in den bekanntesten dramatischen 
Kunstwerken der neueren Zeit in groBer Menge. Sie beginnen bezeich
nenderweise mit der Aufklarung des 18. Jahrhunderts. Damals wurde das 
kiinstlerische Schaffen vollkommen rational aufgefaBt. Der Dichter be
niitzte das Kunstwerk als Mittel, seine bewuBten Ideen auszudriicken. 
SCHILLERS "Rauber" und "Kabale und Liebe" machen den Anfang. 
BYRONs "Manfred" und KLEISTS "Penthesilea" folgen. Ja, ich gehe so weit, 
daB ich sogar die GOETHEsche "Iphigenie" und LESSINGs "Emilia GaIotti" 
dazuzahle, weil auch in diesendramatischen Werken bestimmte "ver
niinftige" Tendenzen der Aufklarung vertreten werden, die sich mit einem 
zeitlosen Kunstwerke schlechterdings nicht vereinigen lassen. Ich werde 
darauf spater zuriickkommell. 

Wenn man die groBen dramatischen Kunstwerke unseres Kulturkreises 
genauer betrachtet, dann wird man gewahr, daB del' Dichter sich bemiiht, 
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konkrete Personen moglichst lebenswahr auf die Biihne zu stellen. Er 
versucht ihre Handlungen und Gefiihle wahrscheinlich zu gestalten, indem 
er sie sozusagen aus ihrem Charakter heraus handeln und denken laBt. 
Mit anderen Worten: del' Dichter maBt sich an, das eine Mal so wie diesel', 
das andere Mal so wie jener denken und handeln zu konnen - eine sehr 
erstaunliche Tatsache, die uns nur deswegen meist nicht iiberrascht, weil 
wir es gewohnt sind, ins Theater zu gehen. Del' wahre groBe Dichter hat 
nun tatsachlich die, sagen wir: mediale Fahigkeit, so wie diesel' odeI' so 
wie jener fiihlen zu konnen, weshalb del' SchluB naheliegt, daB er eine 
ganz besonders komplexe Psyche haben muB. Es scheint, wie wenn die 
aus seinem Innern ans Tageslicht steigenden Gestalten ill Grunde ge
nommen gar nicht sein bewuBtes eigenes Produkt waren, sondern als ob 
ihm diese Charaktere fertig aus seinem ihm selbst nicht bewuBten Seelen
leben entgegenstromten. - Er kann denken wie eine Frau und wie ein 
Mann, d. h. er ist befahigt, nicht nur seine Anima lebenswahr darzustellen, 
sondern er hat auch die Gabe, einen diesel' Anima zugehorigen Animus 
zu beleben. Ich wage sogar die Behauptung, daB es gerade diese Fahigkeit 
des wahren Dichters ist, welche ihn von den andern Menschen klar unter
scheidet. 

Aus diesem ebenerwahnten Grunde kann ich SCHILLER bei aller GroBe 
nicht als eigentlichen Dichter anerkennen; denn die Fahigkeit, z. B. lebens
wahre Frauengestalten zu schaffen, war ihm nicht gegeben. Ja sein groBtes 
Werk, del' Wallenstein, ist nul' deswegen zur Vollendung geraten, weil 
GOETHE im kritischen Moment eingegriffen hat und die Handlung in die 
richtige Bahn leitete. Ich werde bei Gelegenheit noch auf diese bemerkens
werte Tatsache zuriickkommen. 

Die dramatischen Werke werden seit alters her in tragische und nicht
tragische eingeteilt. Ich werde diese Einteilung, so gut es geht, beibehalten. 
In beiden Fallen wird an den Dichter die Anforderung gestellt, daB er 
seine Menschen glaubhaft gestalte und sich trotzdem selbst nicht mit 
ihnen identifiziere. Falls dieses Postulat als richtig anerkannt wird, dann 
entsteht die Frage, wie das Problem zu losen sei, daB die Gestalten del' 
dichterischen Phantasie uns iiberzeugen, ohne daB del' Dichter selbst in 
den Vordergrund tritt; denn nul' so entsteht ein wirkliches Kunstwerk. 
Fehlt die notige schopferische Kraft aus irgendeinem Grunde, dann kann 
kein kiinstlerisches Gebilde entstehen, sondern es ist, wie wenn ein Zerr
bild, ein verkriippelter Alb in Erscheinung trate. Hier liegen also ganz 
bestimmte Grenzen, die ich als psychologische Grenzen del' kiinstlerischen 
Gestaltung bezeichne. So sehen wir, daB gerade hochsensible, abel' oft 
lebensschwache Menschen sich an verlockende Probleme heranwagen, denen 
sie nach ihrer ganzen Veranlagung nicht gewachsen sind und an denen 
sie kiinstlerisch und seelisch zugrunde gehen. Die Inangriffnahme kann 
sogar todliche Folgen haben. Del' wahre groBe Kiinstler vermeidet diese 
Klippe dadurch, daB er im gegebenen Momente hinter seinem Kunstwerke 
teilweise odeI' oft vollig verschwindet und zum Symbol greift, welches 
dem Horer erlaubt, sich seine eigenen Gedanken zu dem Geschauten zu 
machen. Es gibt, wie erwahnt, zahlreiche Beispiele von dramatischen 
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Dichtungen, bei fienen jedoch der Dichter nicht die richtige Distanz 
gefunden hat, und die deshalb, bei aller Schonheit der Einzelheiten, im 
ganzen unbefriedigend bleiben. lch nenne den "Manfred" BYRONS, jenes 
klassische Beispiel einer Dichtung, in welcher Hochstes erstrebt wird -
so sehr, daB GOETHE sich veranlaBt sah, dieses Werk als eine Art Gegen
beispiel zu seinem Faust zu erklaren. "Manfred" ist das typische Produkt 
des anfangenden 19. Jahrhunderts, jener ungliicklichen Zeit, die auf die 
Enttauschungen der franzosischen Revolution folgte. Er ist eine Art 
Bekenntnis des "Enfant du Siecle", in der sich der Dichter wider seinen 
eigenen Willen selbst dargestellt hat. Der tragische Konflikt Manfreds 
wird nur einige Male gestreift. Es ist eine lnzesttragodie. Manfred hat in 
seinen Beziehungen zu Lady Astarte (der Name ist ominos!) offenbar 
einen lnzest begangen. Seine Schuld laBt ihn nicht ruhen. Er steigt auf 
die Berge und beschwort Astarte mit Worten, die zum Ergreifendsten 
gehoren, was je ein Dichter erschaffen hat. Sie erscheint. Aber er hat 
eine Tote widerrechtlich aus der Unterwelt gerufen und sie kann ihm nur 
seinen eigenen baldigen Tod mitteilen. Umsonst bemiiht sich der fromme 
Abt, Manfred zur Reue und zur BuBe zu bewegen. Manfred stirbt und 
mit ihm der Dichter, der, ohne es zu ahnen, sich selbst in Manfred ver
wandelt. Es ist nicht gut, eine Tote heraufzubeschworen, und wer es 
dennoch nicht lassen kann, gibt sein Schicksal in hohere Hande und hat 
keine Macht mehr dariiber. 

Es ist bemerkenswert, daB SCHUMANN sich von diesem diisteren Drama 
angezogen fiihlte. Es war offensichtlich etwas dem Dichter Kongeniales 
in diesem groBen Musiker, und auch er ging bald nach Beendigung seiner 
schonsten Komposition zugrunde. Man kann es natiirlich "Zufall" nennen; 
aber wenn sich derartige Zufalle immer einstellen, sobald Dinge angeriihrt 
werden, die kiinstlerisches Tabu sind, dann darf man sich vielleicht etwas 
naher mit diesen Fallen befassen. 

1m Manfred hat BYRON seine Anima Astarte heraufbeschworen und sich 
selbst direkt neben sie gestellt. 1m Augenblicke, wo BYRON sich mit 
Manfred identifiziert, d. h. an der Stelle wo gesagt wird, daB er Astarte 
"zu sehr geliebt" habe (sie bezieht sich ohne Zweifel auf das Geriicht, 
wonach BYRON mit seiner leiblichen Schwester im lnzest gelebt habe), 
ist das Schicksal des Dichters besiegelt - er muB sterben. 

Ein ganz ahnliches Schicksal war KLEIST mit seiner "Penthesilea" 
beschieden 1 • Wer dieses merkwiirdige Drama aufmerksam liest, kann 
sich des Eindruckes nicht erwehren, daB die ganze Handlung von A bis Z 
konstruiert und unnatiirlich ist. Die Darstellung einer Animusbesessenen 
ist meines Erachtens kein Thema fiir einen Kiinstler, eher fiir einen 
morosen Menschenfeind im Sinne STRINDBERGs. Dadurch, daB Penthesilea 
in so hemmungslos scheuBlicher Animalitat erscheint, wird ihr Gegen
spieler Achilles unreal; er ist seinerseits eine kiinstliche Gestalt, in der 
man sofort die psychologischen Probleme KLEISTs zu erkennen meint. 
KLEIST hat sich hier, meines Erachtens ohne es zu wissen, dem Animus 
verschrieben, was meiner Meinung nach nicht geraten ist zu tun. Er 
versucht, eine unmogliche weibliche Figur wahrscheinlich und zum Schlusse 

1 Ich verweise auf die Inhaltsangabe zu SCHOECKS gleichnamiger Oper, S. 441. 
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sogar liebenswert zu machen, womit er die psychologischen Grenzen des 
kiinstlerisch Erlaubten iiberschreitet. Da er sich offensichtlich zu sehr in 
verbotene Bezirke hineingewagt hat, ist er seinerseits seinem HeIden spateI' 
in den Tod gefolgt 1. 

Hochst merkwiirdig muB es beriihren, daB die "Penthesilea", genau 
wie "Manfred", einen Komponisten zur musikalischen Nachdichtung 
gereizt hat. Del' erste, welcher dieses - meiner Meinung nach verbotene
Wagnis uuternommen hat, war HUGO WOLF, dessen tragisches Schicksal 
bekannt ist. Er fiel einige Jahre nach del' Komposition seiner Penthe
silea in geistige Umnachtung. Del' zweite Komponist, welcher die Pen
thesilea, dieses Mal nicht als symphonische Dichtung, sondern als Opel' 
zu gestalten versuchte, ist unser Schweizer Landsmann OTHMAR SCHOECK. 
SCHOECK ist eine auBerordentlich interessante kiinstlerische Erscheinung; 
vielleicht darf man sagen, daB er einer del' wenigen lebenden Kiinstler 
ist, welcher sein eigenes kiinstlerisches Leben konsequent lebt. Urn ihn 
zu charakterisieren, muB ich hier etwas weiter ausholen, weil ich an diesem 
Kiinstler ganz bestimmte GesetzmaBigkeiten del' Entwicklung zu erkennen 
glaube, und weil seine letzten Werke nul' im Zusammenhange besprochen 
werden konnen. 

SCHOECK ist als Kiinstler absolut echt und bei del' Wahl del' Stoffe, 
die er komponieren mu/3, niemals yom Gedanken an einen auBeren Erfolg, 
an Sensation odeI' an die sog. Zeitstromung geleitet. Ich habe zuerst bei 
SCHOECK den bestimmten Eindruck empfangen, daB er als auBergewohn
liche kiinstlerische Potenz befahigt ist, nicht nur die in ihm als psychischer 
Gegensatz schlummernde Anima kiinstlerisch zu gestalten, sondeI'll auch 
einen ihr zugehorigen Animus heraufzubeschworen. Mit andel'll Worten, 
es war mir, wie wenn die Psyche des wirklichen Kiinstlers nicht nur eine 
Zweiheit: Ich - Anima, sondeI'll eine Dreikeit: Ich - Anima - Animus 
darstellte. 

Wenn del' Normalmensch, del' vielleicht in Wirklichkeit gar nicht 
existiert, je nach seinem Geschlechte die zu ihm gegensatzliche Hinter
grundfigur bewuBt odeI' unbewuBt in sich tragt, so weitet sich meiner 
Meinung nach diese menschliche Zweiheit beim Genie zu einer Dreiheit, 
die je nach dem Grade del' Begnadung, wenn man Genie so nennen will, 
mehr odeI' weniger auch in den Kunstwerken manifest wird. Tragt del' 
sog. Normalmensch, wenn es ein mannliches Individuum ist, seine Anima 
in sich und die Frau eine odeI' verschiedene Animusfiguren, so stehen 
in und neben dem schaffenden Kiinstler nicht nur Anima odeI' Animus, 
sondeI'll als eine Hintergrundfigur seiner Psyche erscheint neben dem 
Manne einmal die Anima, und dann ein besonderer Animus, del' ihn iiber
haupt befahigt, die geschaute Anima kiinstlerisch zu deuten. Nul' wenn 
man diese Voraussetzung machen darf, wird es erklarlich, daB das Genie, 
z. B. GOETHE, befahigt ist, wirkliche Frauengestalten kiinstlerisch zu sehen 
und zu schaffen - eine Gabe, die bekanntlich SCHILLER nicht gegeben 
war. Dieses kiinstlerische Erschaffen verschiedengeschlechtlicher Gestalten 

1 Die Katastl'ophe nach dero kiinstlerischen Ubergriff kann, aber braucht nicht 
sofort zu folgen. Sie ist jedoch konstelliert und unabwendbal' im Augenblick, in 
dero der verbotene Schritt erfolgt. 
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ist sehr walu:scheinlich ganz unbewuBt, ja man dad sagen, daB in dem 
Augenblicke, wo es bewuBt wird, der Kiinstler iiberhaupt nicht mehr 
fahig ist, derartige Gebilde darzustellen. Diese Feststellung erkUirt meiner 
Meinung nach ohne weiteres die Proteste der Kiinstler, die sich in ihrem 
innersten Wesen getroffen fiihlten und auch wirklich getroffen waren. 
Das scharfe Licht der Psychologie verscheucht ihre Phantasien, und etwas 
Neues, Unbekanntes, ja Gefahrliches tritt aus dem seelischen Hintergrmlde 
plotzlich hervor, das scheinbar die Kunst entwertet. Beim genaueren 
Hinsehen ist aber eine derartige Furcht ganz unbegriindet, weil der wahre 
Kiinstler in seinem Wege vollkommen unbeeinfluBbar ist. 

Bei naherer Untersuchung dieser vielleicht etwas gewagten These der 
drei Hauptfiguren in der kiinstlerischen Psyche bin ich dann bei vielen 
Dichtern auf die gleiche Erscheinung gestoBen, und da die Dinge bei 
SCHOECK relativ klar liegen, mochte ich nun auf seine letzten Werke etwas 
naher eingehen. 

Die beiden Eckpfeiler von SCHOECKS Schaffen bilden zwei auBerordent
lich bedeutsame Schopfungen, welche seine beiden Hintergrundfiguren ins 
grelle Licht stellen. Die eine ist die Geschichte seiner Anima, wie er sie 
in der Oper "Venus" geschaffen hat, die andere ist die Darstellung des 
Animus, seiner zweiten Hintergrundfigur, wie sie in der "Penthesilea" in 
Erscheinung tritt. 

Das erste groBe Werk SCHOECKB ist die "Venus", nach einer Novelle 
MFJRIMEEs. Ihr Motiv ist uralt und wurde schon wiederholt dramatisch 
und musikalisch bearbeitet. Das Urmotiv ist in der Sage des Pygmalion 
zu suchen, wie sie uns von OVID iiberliefert ist. Es ist die Lebendig
machung einer Aphroditestatue, die von Pygmalion, dem Bildhauer, 
geschaffen wurde. Da in jener fernen Zeit die Anima nach auBen projiziert 
und in Gottergestalten konkretisiert war, erstaunt es nicht, daB die 
Erfiillung des Wunsches keine weiteren Komplikationen mit sich brachte, 
sondern daB ein "happy end" die Folge war. Wir horen auch nirgends 
von irgendwelchen tragischen Schicksalen der Nachkommen Paphos -
so hieB namlich die Tochter der Lebendiggewordenen. Nur eines mag 
vielleicht iiberraschen - namlich, daB das lebendig gewordene Bild mit 
keinem Namen benannt wird. Es ist die lebendig gewordene Venus, die 
den Wunsch Pygmalions restlos und ohne Tragik erfiillt. 

Das dramatische Motiv der Beschworung der Anima ist also sehr alt, 
und wenn SCHOECK es als moderner Kiinstler wieder aufnimmt, so kann 
uns dieser Versuch hier nur insofern interessieren, als wir wissen mochten, 
inwieweit SCHOECK damit psychische Erlebnisse unserer Zeit gestaltet hat. 

Schon die Entstehungsgeschichte dieser Oper ist fiir die Beurteilung 
hochst bedeutungsvoll. Zuerst entsteht die Introduktion, aber ohne die 
groBen Ensembles, die erst spater hinzukommen. Dann wird das rein 
AuBerliche des wichtigen zweiten Aktes geschrieben, die Ball- und Masken
szenen. Ein Erlebnis SCHOECKS, welches kurz darauf die "Elegie" ent
stehen lieB, kommt dazwischen. Darauf wird der Teil komponiert, welcher 
dem ganzen Werke den Stempel des Neuen und AuBergewohnlichen auf
driickt, namlich der SchluB des zweiten Teiles und der unmittelbar darauf 
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folgende SchluBakt. In jenen Szenen verschwindet nun das, was man 
landlaufig als Oper bezeichnet, vollkommen. Der SchluB des zweiten 
AIdes und der ganze letzte Akt sind im wesentlichen ein Monolog des 
HeIden Horace, der, bezaubert von einer antiken Venusstatue, diese durch 
seinen Wunsch zum Leben erweckt und von ihr gekiiBt wird. Wie in der 
franzosischen Novelle, in der Dichtung MERIMEES, schenkt er der Fleisch
gewordenen seinen Ehering, der, sowie sich das Standbild wieder in Erz 
verwandelt, mit der Statue verschmilzt. Horace kann und will sich aber 
nicht mit diesem symbolischen Ereignis und dem einmaligen Erlebnis 
begniigen. Er beschwort wie Manfred die ihm Entriickte zum zweitenmal. 
Das Wunder geschieht; aber damit ist auch sein Todesurteil gesprochen, 
und das Standbild, ohne sich noch einmal in einen lebendigen Menschen 
zu verwandeln, totet ihn in der zweiten, verbotenen Umarmung. DaB 
diese zweite Begegnung todlich sein werde, wird dem Zuschauer vollig 
klar, denn das fleischgewordene Standbild zeigt ihm in einer schauerlichen 
Vision eine greuliche Fratze: sie ist der Tod. Das Verhangnis ist unauf
haltbar und nimmt seinen Gang. 

Obschon ich nur Laie bin, wage ich es dennoch zu behaupten, daB in 
der Musik der obenerwahnten Monologe Tone angeschlagen werden, die 
nur mit den Phantasien des sterbenden Tristan verglichen werden konnen. 
Sie sind geradezu iiberirdische Manifestationen eines begnadeten Musikers. 

Wenn aber im Altertum - wie der Pygmalion zeigt - die Verwirk
lichung des Seelenbildes keine tragischen Folgen nach sich zog, weil es 
seinen mythologischen Charakter beibehielt, so scheint die Beschworung 
der Anima und ihre VerauBerlichung heute verboten zu sein und zum 
Tode zu fUhren, da sie im bloB Menschlichen vollzogen wird. 

Nach der Schopfung der "Venus", die einige Jahre darauf aus biihnen
technischen Griinden etwas umgearbeitet wurde, entsteht, durch einige 
lyrische Kompositionen unterbrochen, die "Penthesilea". Wenn ich es 
wage, dieses Werk in seiner Form als Opel' hier zu behandeln und nicht 
als Drama KLEISTS, so geschieht dies deshalb, weil sich der Komponist 
so sehr in dieses Werk vertieft und es so in sich aufgenommen hat, daB 
seine Komposition und Bearbeitung sozusagen als sein eigenes Opus und 
sein eigenes Erleben angesprochen werden darf. 

Die "Penthesilea" - KLEISTs bemerkenswertestes und auch problema
tischstes Werk - scheint sich bei naherer Betrachtung kaum fiir einen 
Opel'lltext zu eignen. Wenn die "Venus" in einigen Ziigen vielleicht an 
WAGNERs "Tristan" erinnert, so gestattet die "Penthesilea", soviel ich 
sehen kann, keinerlei Vergleiche mit andern Opel'll. Auch del' Versuch, 
sie auf die gleiche Stufe mit veristischen Opern, wie z. B. "Carmen" odeI' 
"Cavalleria rusticana" zu stellen, scheitert sofort daran, daB uns in KLEISTS 
Schopfung etwas vollkommen Neues und psychologisch Erstaunliches ent
gegentritt. SCHOECK hat kongenial versucht, das, was del' Dichter beab
sichtigte, durch eine eigentliche Neuschopfung auszudriicken. 1st die 
"Venus" der Versuch, die Begegnung mit der Anima vollkommen rein 
und von opernhaften Zutaten frei zu gestalten, so ist die "Penthesilea" 
del' Gegenversuch, die Begegnung mit dem Animus bildhaft herauszu
meiBeln - ein auBerordentlich bedeutsames Motiv, weil del' Kiinstler hier 
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versucht, die Psyche del' Frau darzustellen. Dies ist nur dadurch moglich, 
daB SCHOECK befahigt ist, nicht nul' seine Anima in Erscheinung zu 
bringen, sondel'll daB er eben neben seiner Animafigur eine zweite Hinter
grundfigur in sich tragt, die mit dem Animus del' Frau eine weitgehende 
Ahnlichkeit aufweist. Ein derartiger Versuch del' Darstellung ist gefahrlich, 
und in del' Tat weicht die "Penthesilea" in Form und Inhalt vollkommen 
von del' "Venus" abo SCHOECK identifiziert sich in diesem Werke mit 
einem unbewuBten psychischen Inhalte und ist befahigt, kraft seines 
Genies ein Werk auf die Biihne zu stellen, welches objektiv genommen 
eigentlich von einer Frau geschrieben werden miiBte. Durch diese iiber
raschende Tatsache wird SCHOECK denn auch mit seinem unbewuBten 
Animus identisch und stirbt symbolisch daran. 

Die Sage von den Amazonen, die unverheiratet bleiben und sich nul' 
zur Fortpflanzung gelegentlich einen Maim erobern, urn ihn, wenn er seine 
biologische Funktion erfiillt hat, wieder heimzuschicken, bildet das Geriist, 
auf dem KLEISTS Drama beruht. Eine Frau, welche keinen Mann neben 
sich duldet odeI' ihn nicht ertragen kann, muB notwendigerweise in sich 
selbst einen Ersatz fiir den gegengeschlechtlichen Teil bilden, weil sie sonst 
als Mensch undenkbar ist. Jeder Mensch, del' diesen Namen verdient, 
braucht Polaritat. 

SCHOECK hat aus dem Drama KLEISTS einige Szenen nach seinen Inten
tionen herausgezogen und sozusagen mit w~nigen Strichen das Geschehen 
skizziert. Dadurch gewinnt seine Nachdichtung und Komposition eine 
auBerordentliche Konzentration. Das Drama beginnt sofort mit del' 
Amazonenschlacht, in del' Penthesilea, entgegen dem Gebote del' Gotter, 
den ihr genehmen Gegner Achilles herausfordert. Sie wird besiegt. Urn 
ihr die Schmach einer Niederlage zu ersparen, wird zwischen ihrer Dienerin 
Prothoe und dem Peliden eine plumpe List ersonnen: Achilles stellt sich 
besiegt - eine an sich ganz unmogliche Vorstellung. Penthesilea erwacht 
nach einiger Zeit aus del' Ohnmacht, die sie sich durch einen Sturz vom 
Pferde zugezogen hat, und glaubt zu triumphieren. Ais sie abel' erfahrt, 
daB Achilles sie als Konigin nach Griechenland fiihren wolle, erwacht ihre 
primitive bestialische Leidenschaft, und in dem Augenblicke, wo die 
Amazonen in del' noch immer wogenden Schlacht einen kleinen Vorteil 
erringen, totet sie den wehrlosen Achilles durch einen PfeilschuB in den 
Hals, urn darauf sofort selbst in den Tod zu gehen. 

Es entsteht nun die wichtige Frage, wieso sich SCHOECK von diesem 
merkwiirdigen Geschehen angezogen fiihlte und inwiefel'll er sich mit ihm 
identifiziert. Man erinnert sich, daB KLEIST einige Jahre nach Beendigung 
seiner Penthesilea durch Selbstmord endete - angeblich wegen del' Ent
tauschung, die ihm seine Dichterlaufbahn bereitet habe. Wenn sich abel' 
aIle erfolglosen Dichter selbst das Leben nehmen willden, so gabe es einen 
Massenselbstmord, del' nicht auszumalen ist. Richtiger ist jedenfalls del' 
SchluB, daB irgend etwas im Innenleben des Dichters nicht in Ordnung war. 

lch frage mich nun, ob die Tatsache, daB del' Kiinstler versucht, 
den in ihm schlummel'llden Animus dramatisch darzustellen, nicht in die 
verbotenen Bezirke del' Kunst gehore, odeI' vielmehr, ob es gestattet sei, 
derartige Probleme nackt auf die Biihne zu bringen. Die Handlung, so 
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wie wir sie,von KLEIST-SCHOECK erfahren, bringt einfach eine vollkommen 
animusbesessene Frau in Erscheinung, die durch ihre widerwartige Ver
riicktheit jeden normalen Menschen unbedingt abstoBen muB. Es sind 
auch keinerlei Anzeichen daffir vorhanden, daB hinter dieser Haltung 
vielleicht eine hohere Absicht verborgen ware. Penthesilea will einfach 
nicht besiegt sein; ja sie mordet auf die feigste Weise den geliebten Mann, 
nur um in ihrer Art recht zu behalten. Ich kann in diesel' Handlung 
wedel' eine heldenhafte, noch eine symbolische Geste erkennen, denn die 
bloBe Darstellung einer antiken Frauenrechtlerin ist kein Vorwurf ffir ein 
kiinstlerisches Drama. Ich komme also zu dem Schlusse, daB es KLEIST 
und SCHOECK lockte, die Frauen einmal so darzustellen, wie sie leider 
manchmal sind. Abel' damit haben sie sich als Mann selbst in das Drama 
begeben, sich mit Achill identifiziert, und muBten nun mit ihm zugrunde 
gehen. 

Experimente auf psychologischem Gebiete sind meines Erachtens ffir 
den unbewuBten Kiinstler auBerst fatal. Del' weibliche Animus hat viel
leiuht seine tiefere, vielleicht sogar symbolische Bedeutung; abel' wenrt 
man nicht ganz sichel' ist, wie man sich zu ihm zu stellen hat, und als 
Mann nicht ganz iiberlegen ist, dann ist es besser, diesen Zauberkreis nicht 
zu betreten. Del' Animus macht uns Mannern auch ohne Opel' und Drama 
oft genug zu schaffen. Warum ihn mit Gewalt an die Wand malen, wenn 
man sich nicht distanzieren kann 1 

DaB SCHOECK in seiner Opel' keine psychologische Distanz gefunden 
hat und mit groben Mitteln versucht, den Animus in seiner ganzen Tragik 
und Brutalitat darzustellen, geht aus seiner Musik deutlich hervor. Bei 
dem Versuch, die weibliche Psyche in ihrer Animusbesessenheit musikalisch 
zu gestalten, entsteht ein hochst merkwfirdiges Gebilde, welches yom 
tonalen Standpunkt aus betrachtet durchwegs hysterisch iibersteigert ist. 
SCHOECK, dessen kultivierte Kunst unbestritten ist, verwendet in diesem 
Werk ein Orchester, welches bestimmt als absonderlich bezeichnet werden 
muB. Schlagzeug und viele Larminstrumente deuten darauf hin, daB mit 
den gewohnten Mitteln des "groBen Orchesters" del' Sache nicht beizu
kommen ist. Ja die Verwendung eines in diesem FaIle vollkommen un
tauglichen Musikinstruments, das in jedem FaIle unrichtig gestimmt ist, 
wie das Klavier 1, zeigt das Bedenkliche des Versuches von seiten eines 
Mannes, sozusagen aus seinem eigenen unbewuBten Animus heraus an 
ein Problem zu treten, an dem schon KLEIST gescheitert ist. Demzufolge 
ergeht sich Penthesilea meist in iibersteigerten Ausdriicken und Achill 
bleibt an ihrem Zustande gemessen vollkommen farblos. Penthesilea, in 
ihrer Animusbesessenheit, duldet neben sich iiberhaupt keinen Partner 
und das, was sie singt, erschreckt in seiner wilden Bestialitat den unvor
eingenommenen Horer, del' nul' durch die meisterhafte Beherrschung des 
ganzen groBen Apparates durch SCHOECK immer wieder gefesselt wird. 
Auffallig scheint mir, daB jene Motive, die in Venus und Penthesilea den 
beiden Werken den Stempel aufdriicken, sowohl beim Anhoren als auch 
beim Lesen del' geschriebenen Musik eine gewisse Ahnlichkeit aufweisen, 
ohne daB sie jedoch im gewohnlichen Sinne Anklange verrieten. 

1 Es werden sogar gleich zwei Klaviere herangezogen! 
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Man darf also wohl, ohne ungereeht zu sein, behaupten, daB die "Pen
thesilea" ein Versueh ist und es wohl bleiben wird, weil der Kiinstler 
etwas versueht hat, das ihm gar nieht ziemt. Es gibt aueh in der Kunst 
verbotene Gebiete, und dazu muB ieh das Gebiet des weibliehen Animus 
reehnen. Wer aber den Versueh unternimmt, den Tabubezirk, den ihm 
die N atur weise gesetzt hat, dennoeh zu iibersehreiten, der kommt darin 
unfehlbar urn. DaB SCHOECK dureh seinen kiihnen Versueh den Dank 
aller psyehologiseh interessierten Mensehen erworben hat, das stehe ieh 
nieht an, deutlieh zu erklaren; dagegen glaube ieh nieht, daB er damit 
jenem Bezirke, den wir gemeinhin als Kunst bezeiehnen, einen Dienst 
erwiesen hat. Derartige Experimente gehoren nieht vor das ahnungslose, 
unvorbereitete groBe Publikum, das sieh unmoglieh fiir die "Lustige 
Witwe" und "Penthesilea" begeistern kann. DaB dem so ist, hat mir 
SCHOECK selbst offen zugestanden. Er erklarte mir, daB seine Opern eben 
keine Opern seien und in eine andere Gattung gehoren. Als ieh ihm als Bei
spiel dessen, was er sieh vielleieht denke, den GLucKsehen "Orpheus" nannte, 
sagte er: "Das ist etwas so GroBes, daB man es in diesem Zusammenhange 
nieht nennen darf." - Man sieht also, daB der Komponist selbst nieht 
iiberzeugt ist, daB er mit seinen Werken das erreieht hat, was ihm vor 
seinem inneren Gesiehte deutlieh zu stehen scheint; aber dieses Schieksal 
teilt er mit allen wirklich genialen Menschen, deren Streben nie sehlaeken
frei ist. 

Man wird nun die Frage steIlen: 1st denn SCHOECK, wie KLEIST, an 
diesem Werke zugrunde gegangen 1 lch darf das in einem gewissen Sinne 
bejahen, weil SCHOECK unmittelbar darauf eine Musik geschrieben hat, die 
das Motiv des Todes aufnimmt. Sein der "Penthesilea" folgendes Opus 
ist namlich jene bizarre Versfolge GOTTFRIED KELLERS, die "Lebendig 
begraben" heiBt. Es sprieht aus jenen unerfreulichen Zeilen die groBe 
Todesangst, die zuzeiten aIle iiberzeugten Materialisten und Aufklarer 
iiberfaIlt, und das Thema KELLERS ist absurd und eigentlich laeherlieh. 
DaB SCHOECK sich veranlaBt sah, diese Dichtung zu komponieren, beweist, 
daB er durch die "Penthesilea" temporar aus dem Geleise geworfen worden 
war. Diese Liederfolge, in der uns die Qualen eines lebendig begrabenen 
Mannes mit veristischer ScheuBliehkeit in allen Phasen geschildert werden, 
und in denen allen Ernstes beriehtet wird, daB der hungrige Ungliickliehe 
die Rosen, die man ihm in den Sarg gelegt hat, anfangt aufzuessen (wobei 
die merkwiirdige Frage diskutiert wird, ob es wohl eine rote oder eine weiBe 
Rose gewesen sei 1), scheint mir eines Kiinstlers unwiirdig. Psyehologisch 
ist die Wahl SCHOECKB nur dadurch zu erklaren, daB er sieh mit diesem 
Opus unbewuBt wieder in die Gefilde der Lebenden retten konnte. Es ist 
seine Nekyea - d. h. sein Gang dureh die Unterwelt. 

Man wird nun die Frage steIlen, ob denn die Darstellung des weib
lichen Animus iiberhaupt aus psychologisehen und kiinstlerisehen Griinden 
verboten sei, und ob es nicht doeh Beispiele gabe, die eine erfolgreiehe 
Bearbeitung dieses interessanten Problemes darstellen. Dazu moehte ich 
folgendes sagen: Es ist unmoglieh, ohne geniigende Distanzierung sich 
an diese Aufgabe heranzuwagen. leh erinnere nur daran, daB z. B. STRIND
BERG in seiner "Fraulein Julie" und WEDEKIND im "Erdgeiste" an dieser 
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Aufgabe gescheitert sind, denn diese beiden Stucke haben weder kiinst
lerischen noch menschlichen Wert. IBSEN hat sich auch daran versucht, 
aber da er der groBere Dichter als die obgenannten war - oder vielleicht 
besser gesagt: der groBere Psychologe -, hat er in seinen Versuchen 
wenigstens das Symbol als vermittelndes Agens herbeigezogen. Ich 
betrachte allerdings IBSENs Versuche nur als wenig befriedigende Ansatze, 
mochte aber doch wenigstens darauf hinweisen, daB in "Rosmersholm" 
das etwas verschwommene Bild mit dem weif3en Pferd verwendet wird, 
welches wohl eine gewisse Verinnerlichung des Animus vorstellen soll. Wenig
stens ist es bedeutsam, daB IBSEN ausgerechnet das Symbol des Pferdes 
gewahlt hat. In "Baumeister Solness" wird der zu besteigende Turm als 
Symbol herangezogen, was allerdings ziemlich platt und unbefriedigend 
wirkt, aber immerhin eine gewisse mystische Note in die sonst hochst 
biirgerliche Geschichte bringt. Dagegen hat SHAKESPEARE das Problem 
in der Form eines Lustspieles glanzend gelost, namlich in "Der Wider
spenstigen Zahmung". Aber hier war sich der Dichter des gewagten 
Experimentes augenscheinlich klar bewuBt. Trotzdem diese Geschichte 
ganz untragisch und hochst amiisant ist, hat es SHAKESPEARE doch fiir 
gut befunden, die ganze Angelegenheit soweit als moglich marchenhaft 
zu gestalten. Das Lustspiel wird nicht wie andere seiner Art einfach auf 
der Biihne abgehandelt, sondern es wird dem besoffenen Kesselflicker 
Schlau, der unvermutet in hochste Gesellschaft gerat, als privater Scherz 
von den noblen Herren und Damen zu ihrem und Schlaus Ergotzung auf 
ihrer Dilettantenbiihne dargeboten. Welch kluger Einfall! Wiirdig des 
groBten aller Theatergenies, der immer den richtigen Ton fiir seine tragischen 
und lustigen Schicksale scheinbar miihelos fand und jede Aufgabe kiinst
lerisch und menschlich zu Ende fiihren konnte. Die Art der Behandlung 
des Animusproblems in der "Widerspenstigen" erfreut jeden normalen 
Mann aufs innigste - weniger jedoch die Frauen, die sich meist etwas 
betroffen fiihlen. Da die Sache aber sogar auf der Biihne als Scherz behan
delt wird, bleibt trotzdem keinerlei Stachel iibrig. 

DaB ein groBer Kiinstler die drohende Gefahr bei der Behandlung 
des Animus-Animaproblems beizeiten empfindet, kann man auch in einigen 
Tondichtungen WAGNERs klar erkennen. 1m "Tristan" richtet sich die 
ganze elementare Wut Isoldens zuerst gegen Tristan, weil dieser nicht als 
Liebender, sondern nur als Brautfiihrer auftritt. Da aber WAGNER in 
diesem Werke den Animus weder darstellen wollte, noch es gekonnt hatte 
(bietet doch die Sage von Tristan und Isolde keinerlei Handhabe hierzu), 
so greift er als kluger Theatermann zu dem beliebten Operntrick des Zauber
trankes, womit der Animus sofort zum Verschwinden gebracht werden 
kann und einer realen Liebessituation Platz macht, die sich fiir eine Oper 
eignet. Es wiirde viel zu weit fiihren, wenn ich dieses Problem, welches 
RICHARD W AGNER stark und lange beschaftigt hat, weiter behandelte. 
Ich verweise nur darauf, daB der "Fliegende Hollander", "Tannhauser" 
und "Lohengrin" reine Animus-Animaprobleme sind, die, urn der Gefahr 
zu entgehen, ins Marchenhafte entriickt werden. Nicht umsonst ver
schwindet Lohengrin zum Schlusse ins "ferne Land, unnahbar unsern 
Schritten" ! 
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Kann man abel' dieses Problem denn nicht im Drama ernsthaft behan
deln? GewiB, abel' meiner Meinung nach nur in mythologischer Form; 
sehr wahrscheinlich nur in del' Art eines antiken Dramas. Da wir abel' 
leider heute arm an Symbolen und arm an groBen Dramatikern sind, so 
miissen wir uns bis zum Erscheinen eines zweiten SHAKESPEAREs odeI' 
EURIPIDES' gedulden. 

lch mochte damit das Gebiet del' Opel', welches ich aus praktischen 
Griinden herangezogen habe, verlassen und nur noch bemerken, daB es 
meiner Ansicht nach gleiehgiiltig ist, ob man in bezug auf unser Problem 
Opel' odeI' Drama heranzieht. leh hatte statt SCHOECKS Opern geradesogut 
andere bespreehen konnen, nur scheint mir, daB das Schaffen SCHOECK" 
das Problem besonders klar beleuchte. 

Wenn wir nun in del' dramatischen Literatur Umschau halten nach 
Beispielen fiir die Behandlung des Animus-Animaproblems, dann stoBen 
wir auf ein merkwiirdiges Werk eines del' tiefsten und auch kompliziertesten 
Dichter des vergangenen Jahrhunderts, namlich auf das Drama FRIED
RICH HEBBELS "Gyges und sein Ring". Hier hat del' Dichter die beiden 
Gegenfiguren Anima und Animus bis zu einem gewissen Grade klar her
ausgearbeitet, und es ist bemerkenswert, daB er die Handlung in das 
mythologische Zeitalter Griechenlands verlegt. 

Das Thema ist sagenhaft: Gyges, ein Grieche, kommt zu dem Konig 
Kandaules, dessen Frau ein Venuswunder ist. Gyges hat in einer Hohle 
einen Zauberring gefunden, del' den Trager unsichtbar macht und der 
ihn aus groBer Not errettete. Kandaules, del' seinem griechischen Freund 
sein ganzes Vertrauen schenkt, erfahrt von dem Ring, und dies bringt 
ihn auf den Gedanken, Gyges zu bitten, unvermerkt in sein Schlafgemach 
zu kommen, damit er sich von der auBerordentlichen Schonheit Rhodopens 
iiberzeugen konne und Kandaules damit bestatige, daB Rhodope in del' 
Tat del' Venus ebenbiirtig sei. Gyges weist zuerst diese Zumutung ent
riistet zuriick, laBt sich abel' schlieBlich iiberreden. Del' Plan miBlingt, 
weil Rhodope die Gegenwart des unsichtbaren Gyges spiirt. Sie muB sich 
rachen und verlangt, daB Kandaules den Gyges tote. Kandaules weigert 
sich, das zu tun, abel' Rhodope droht, sich umzubringen. Es wird zum 
Schlusse ein Zweikampf verabredet, in welchem Kandaules fallt. Bevor 
sich die beiden Freunde treffen, gibt Kandaules dem Gyges den Rat, die 
tiefsten Geheimnisse nicht erfahren zu wollen. "Schaudre selbst vor 
Kronen nicht zuriick, nur riihre nimmer an den Schlaf der Welt!" Un
mittelbar nachdem Kandaules gefallen ist, totet sich Rhodope selbst, 
damit auBer Gyges niemand das obszone Geheimnis wisse. 

Gyges, der gegen seinen eigenen Willen in das Drama verstrickt wurde, 
steht zum Schlusse allein und muB als Heuer Mensch sich eine neue Welt 
schaffen. 

HEBBEL hat hier versucht, in Kandaules und Gyges zwei Aspekte des 
Mannes darzustellen, die beide eigentlich Animusfiguren del' Frau sind. 
Dafiir verwendet er ein Material, das HERODOT als historische Anekdote 
erzahlt - einfach als eine merkwiirdige Situation, in welcher eine Konigin 
von einem fremden Manne nackt gesehen wird. Wenn abel' ein hoch-
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differenzie.rter moderner Dichter, wie HEBBEL, den kurzen BerichtHERODOT,; 
zum Drama ausgestaltet, so wirkt das Motiv nur plump und erinnert im 
schlimmsten Sinne an die Vorurteile des 19. Jahrhunderts. Wenn er schon 
zu Symbolen greifen muBte, dann durfte er nicht einfach die Geschichte 
HERODOTs unbesehen iibernehmen, weil wir heute in einer nackten Frau 
kein besonders tiefes Symbol mehr erblicken konnen. Die platte Ge
schichte erinnert zu sehr an Bordellszenen und ist nicht geeignet, dem 
Drama eine wirklich tiefe Bedeutung zu geben. 1m Grunde genommen 
ist es eine sog. unmoralische Geschichte, gut fiir alte Jungfern, die sich 
darob entriisten konnen. Es ist bemerkenswert, daB HEBBEL bald nach 
Beendigung des Gyges an Knochenverschleimung starb - einer seltenen 
Krankheit, die iiberdies sozusagen ausschlieBlich bei Frauen auf tritt, welche 
geboren haben. 

Wenn ich dieses Drama dennoch heranziehe, so geschieht dies deswegen, 
weil HEBBEL bei allen Mangeln hier doch einen bedeutungsvollen Anfang 
gemacht hat. Er beniitzt mythologische Themen, die er zum Teil in gerade
zu grandioser Weise herausstellt. Die letzte groBe Vision des Kandaules, 
in der er den Sturz des Kronos schildert und in der er die Bedeutung des 
Zauberringes versteht, gehort zum Vollendetsten, was die deutsche Sprache 
iiberhaupt kennt. Es war aber HEBBEL nicht gegeben, sich hier vollig iiber 
seine eigene Aufgabe klar zu werden, und seine Behandlung enthalt zu 
viel moralische Sentenzen und Tendenzen, die in diesem Geschehen vollig 
unangebracht sind. 

Soviel ich sehen kann, ist die Aufgabe der Darstellung des Janusbildes 
Anima-Animus bis heute noch nicht befriedigend gelost, und es fragt sich 
nun, was denn der groBe Dichter an dessen Stelle gesetzt habe. DaB das 
Problem tatsachlich vorhanden ist und dringend nach einer befriedigenden 
Losung ruft, scheint mir festzustehen, weil es sonst nicht verstandlich 
ware, warum so viele hochstehende Dichter sich immer wieder damit 
befaBt haben. Es zeigt sich, daB jeder, der keine geniigende Distanzierung 
aufbringt, unfehlbar sich selbst in das dramatische Geschehen begibt und 
darin untergeht. Daher sind auch die Versuche eines STRINDBERG oder 
WEDEKIND unbefriedigend. Beide haben ihr ganzes Ressentiment gegen 
die biirgerliche Gesellschaft in ihre Dichtungen hineingelegt, die uns daher 
abstoBen. Aus diesem Grunde stelle ich auch den Opern ALBAN BERGR 
eine ungiinstige Prognose. Wer im Jahre 1930 hingeht und BUCHNER und 
WEDEKIND komponiert, der hat noch nichts von der neuen Zeit verspiirt. 

Es fragt sich nun, ob das oben abgehandelte Problem, die Darstellung 
der beiden Geschlechter im Kiinstler, auf der Biihne iiberhaupt moglich 
sei. Will man diese schwierige Frage beantworten, dann kann man nur die 
groBten Dichter heranziehen. Del' wahre Dichter vermeidet, wie wir sehen 
werden, die drohende Gefahr einer Identifizierung mit seinem Stoffe da
durch, daB er das Problem nie nackt darstellt. Es ist, wie wenn er einen 
Teil seiner Libido abspaltete und in das Werk delegierte. Dies kann dadurch 
geschehen, daB er im richtigen Momente zum Symbol! greift und ala 

1 GOETHE erklart, daB ein gutes Stiick, um theatralisch zu sein, symbolisch 
sein miisse (ECKERMANN: Gesprache, 26 .• T uli 1826). 
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Mensch zuriicktritt. Diese Delegierung geschieht ganz unbewuBt, aus den 
Notwendigkeiten der Gestaltung seIber. 

Wenn man die Dichtungen unserer groBten Meister von diesem Stand
punkte aus betrachtet, dann bemerkt man, daB sozusagen in allen Dramen, 
welche als vollendet gelten, diese Wendung eintritt. 1m gegebenen Zeit
punkte tritt der Dichter zur Seite und betrachtet sozusagen als unbeteiligter 
Zuschauer den Gang der von ihm in FluB gebrachten Ereignisse. Sehr oft 
wird dabei auch das Mittel des Symbols zu Hille genommen, weil sonst 
kein anderes Mittel vorhanden ist. 

Ich werde nun zwei Werke der Weltliteratur behandeln, um zu zeigen, 
wie der Dichter das Geschehen unerwartet sich selbst iiberlaBt, so daB es 
unmoglich ist zu erfahren, wie er sich dazu steUt. AnschlieBend werde ich 
noch zwei Gegenbeispiele anfiihren und zu zeigen versuchen, inwiefern ein 
Dichter gefehlt hat. 

Das erste Werk ist der II. Teil des Faust, und zwar die Szene mit 
dem Homunkulus und die daran anschlieBenden Teile. 

1m Faust II. Teil versucht der Dichter mittels einer Figur seiner 
eigenen Imagination, namlich durch die Schattenfigur Wagner, einen neuen 
Animus kiinstlich in der Retorte darzustellen. - Hier muB bemerkt 
werden, daB GOETHEs Psyche so kompliziert ist, daB er nicht nur eine 
Schattenfigur hat, sondern zwei, namlich Mephisto und Wagner. Stellt 
Mephisto den dunklen, damonischen Hintergrund dar, so tritt uns in 
Wagner der kahle Intellekt, der biirgerlich eingestellte Mensch entgegen. 
Mephisto selbst, als metaphysische Vision, eignet sich kaum zu einem 
intellektuellen Experimente; um so besser aber Wagner, dessen klein
biirgerliche Einstellung fiir den kiinstlichen Versuch wie geschaffen ist. 
Diese unbedeutende Figur nun mochte im Homunkulus das erschaffen, 
was KLEIST als Mensch in den Achill projiziert hat. GOETHE-Faust tritt 
in dieser Szene hinter Wagner vollkommen zuriick, ja im kritischen Augen
blicke verschwindet Faust vollstandig, um Mephisto den Platz einzu
raumen. Da auf diese Weise alles in die Schattenseite verlegt wird, tragt 
die weibliche Gegenfigur, Galathea, rein mythologischen Charakter, und 
sie erscheint erst im letzten Augenblicke, womit das Drama sich beschleu
nigt seinem Ende nahert. Homunkulus, der aus dem reinen Intellekt 
erzeugte, ganz unkiinstlerische, kiinstliche, schattenhafte Animus wird 
unwiderstehlich von Galathea wie von einem Magneten angezogen und 
zerschellt sogleich am feuchten Muschelwagen der Meeresgottin, die sich 
ihrerseits gar nicht um das Phantom zu kiimmern scheint. "Alle - Alle" 
rufen begeistert aus, daB "die Elemente alle vier hochgefeiert seien", und 
niemand denkt an den Homunkulus, dessen ephemere Existenz im kritischen 
Momente nicht einmal mehr von seinem eigenen Erzeuger, namlich Wagner, 
betreut wird. Alles war nur allegorisch, und alles verschwindet wie ein 
Zauber. 

Der unmittelbar darauffolgende dritte Akt des II. Teiles des Faust 
bringt nun die groBe Helenaszene und findet mit der Euphorionszene 
seinen dramatischen AbschluB. Dort ist aber del' Sohn des Faust und der 
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Helena ihl" gerne'insames Pl"odukt - also nicht nUl" ein El"zeugnis des Schat
tens - del" sein eigenes, wenn auch pl"oblematisches kurzes Dasein fristet, 
bis er wie Homunkulus an dem unl5sbaren Problem zugrunde gehen muB. 
Hier wie dort ist Mephisto die b5se Hintergrundsfigur, der autonome 
Komplex, der Spiritus rector, der allein "insofern es n5tig ware, im Epilog 
das Stiick kommentieren" k5nnte. GOETHE hat sich weislich gehiitet, 
selbst einen Kommentar zu geben, und der Leser dad sich seine eigenen 
Gedanken dazu machen. DaB sich der Dichter in diesem dramatischen 
Geschehen seiner Aufgabe, namlich der kritischen Distanzierung von del' 
von ihm geschaffenen Figur vollkommen bewuBt ist, wird auBerdem noch 
durch ein anderes Mittel klar ausgedriickt. Hier, und hier allein im ganzen 
Faust, wird deutlich auf eine tatsachlich existierende Pers5nlichkeit hin
gewiesen, damit jeder Versuch einer psychologischen Identifikation des 
Dichters mit seiner Sch5pfung ein fiir allemale verhindert werde. 1m 
Momente, wo Euphorion verschwindet, belehrt uns GOETHE, daB man in 
ihm "eine bekannte Figur zu erkennen glaube", womit BYRON gemeint ist
ein Mensch also, der an seiner dichterischen Mission scheiterte. Es ist, 
als ob das, was im Sommernachtstraum humoristisch von dem Schreiner 
Hans Schnock den Zuschauern erklart wird, auch an dieser Stelle des 
Faust besonders deutlich hervorgehoben werden miiBte. Der Schreiner 
sagt uns im Sommernachtstraum: 

"Wenn ein Lowe, rauh von Wut, laBt sein Gebriill hinaus, 
So wisset denn, daB ich Hans Schnock, der Schreiner bin, 
Kein boser Low' flirwahr, noch eines Lowen Weib!" -

Ebenso scheint uns der Geheimrat GOETHE hier zu erklaren: 

"Meine Damen und Herren, wenn ich Euphorion sage, dann miissen 
Sie nicht etwa meinen, ich hatte irgend etwas mit dies em Wesen zu tun. 
Oh nein! Es ist namlich Lord BYRON und niemand anders." 

Die Fahigkeit des Dichters, sich von seinem Stoffe vollkommen zu 
distanzieren und trotzdem die tiefsten Gefiihle der Furcht und des Mit
leides zu erregen, ohne daB der Zuh5rer oder Leser sich seines Vorgehens 
unmittelbar gewahr wird, ist nur den GroBten gegeben. Ais zweites Bei
spiel dafiir drangt sich die Hamlet-Tragodie auf, die zu allen Zeiten die 
Gedanken gebildeter und ungebildeter Horer auf das intensivste beschaftigt 
hat. Das Drama besteht von Anfang bis zum Ende aus einem scheuBlichen 
Kliingel von Verrat und Meuchelmord. Keine Vers5hnung ist gegeben, 
und das Schicksal nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. Wenn trotzdem del' 
Hamlet weder abstoBend, noch niederdriickend auf den unbefangenen 
Zuh5rer wirkt, so miissen ganz besondere und auBergewohnliche Tat
sachen vorliegen. 

SHAKESPEARE ist kraft seines Genies befahigt, die von ihm auf die 
Biihne gestellten Figuren sozusagen wie ein Uhrwerk ablaufen zu lassen, 
ohne daB er als Mensch und Dichter darin iiberhaupt in Erscheinung 
tritt. GOETHE, derim "Wilhelm Meister" sich ausgiebig mit dem Drama 
beschaftigt, steUt diese bemerkenswerte Tatsache im ersten Teil der Lehr
jahre im 3. Buche, 11. Kapitel, besonders klar ans Licht. Er sagt: 
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"Es scheint, als wenn er uns aIle Riitsel offenbarte, ohne daB man sagen kann: 
hier, oder das ist das Wort der Aufliisnng. Seine Mensohen soheinen natlirliche 
Menschen zu sein, und sie sind es dooh nioht. Diese geheimnisvollsten und zusammen
gesetztesten Geschiipfe der N atur handeln vor uns in seinen Stiicken, als wenn sie 
Uhren waren, deren Zifferblatt und Gehiiuse man von KristalI gebildet hiitte. Sie 
zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunden an, und man kann zugleioh 
das Riider- und Federwerk erkennen, das sie treibt." 

So und nichts anders muB man die Schopfungen dieses auBergewohn
lichen Genies betrachten. SHAKESPEARE war sich dieser einzigartigen 
Begabung sicher gar nicht klar bewuBt. 

Daher ist es auch unmoglich, auszusagen, was denn eigentlich die un
erhorte Wirkung des Hamlet im Einzelnen ausmache. - 1st es der Geist 
von Hamlets Vater 1 1st es die Einstellung und Handlungsweise Hamlets 
oder Ophelias 1 - 1st es die Figur des koniglichen Onkels, oder der blut
schanderischen Mutted Was bewirkt die elementare, immer wieder un
erwartete Wirkung des Schauspiels im Schauspiele, wo das, um was es 
sich handelt, noch einmal dargestellt wird 1 -

Die Tatsachen, die dem Hamlet-Drama zugrunde liegen, sind wie gesagt 
so entsetzlich, so unmenschlich, daB die nackte Darstellung bei jedem 
kultivierten Menschen die groBten Widerstande hervorrufen miiBte; und 
dennoch verfolgt man das Stiick mit einem brennenden Interesse, das bis 
zum letzten Augenblicke unvermindert anhalt. Die einzige Figur, die 
lebendig und absolut glaubhaft ist, ist der morderische Konig. Er allein 
bleibt bis zum letzten Momente der Konig, der genau weiB, was eigent
lich um ihn vorgeht. Er bestimmt den Gang der Aktion. Die iibrigen 
Personen wirken dagegen verschwommen und zweideutig. Kein Wunder 
daher, daB JOHN FIELDING in seinem uniibertrefflichen Roman Tom Jones, 
den Schreiber Rebhuhn, den Begleiter Tom Jones, folgendes aussagen 
laBt: "Wer mir im Hamlet am besten gefallen hat 1 Nun, wer anders 
als der Konig!" - und er ist ob dieser merkwiirdigen Frage sichtlich 
erstaunt. Von Hamlet dagegen, der von GARRICK gespielt wurde, ist er 
nicht so erbaut. Er sagt: "Er, der beste Schauspieler 1 - Nun mein Seel, 
so gut spiele ich auch wie der! Wahrhaftig, wenn ich je einen Geist vor 
mir sahe, ich bin iiberzeugt, ich wiirde es ebensogut machen wie er und 
ebensogut aussehen!" 

In der Tat, im ganzen Hamlet gibt es nur eine Szene, in der die ganze 
furchtbare Schauerlichkeit der Situation tatsachlich menschlich dargestellt 
wird. Es ist die erschiitternde Stelle, die unmittelbar nach der explosiven 
Losung des auf dem Theater gespielten Schauspiels folgt. Es ist jener 
ergreifende Monolog des Konigs, der sich selbst anklagt und der deshalb 
so packend wirkt, weil hier keinerlei Geisterspuk oder Zauberei vorkommt. 
Hier steht ein verworfener Mensch in seiner ganzen nackten Klaglichkeit 
vor uns und dennoch wirkt seine Selbstanklage so elementar, so ungemein 
menschlich, daB der Horer wider seinen Willen das tiefste Mitleid mit 
seinem Leidensgenossen empfindet: 

,,0, meine Tat ist faul: Sie stinkt ZUlli Himmel, 
Sie triigt den iiltesten der Fliiche, 
Mord meines Bruders! Beten kann ich nioht, 
Ist gleich die N eigung dringend wie der Wille: 
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Die starkre Schuld besiegt den starken Vorsatz, 
Dnd wie ein Mann, dem zwei Geschiift' obliegen, 
Steh ich im Zweifel, was ich erst solI tun, 
Dnd lasse beides. - Wie, ware diese Hand 
Auch urn und urn in Bruderblut getaucht: 
Gibt es nicht Regen g'nug im milden Himmel 
Sie weill wie Schnee zu waschen! W ozu dient 
Die Gnad, als vor der SUnde Stirn zu treten Y 
Dnd hat Gebet nicht die zwiefache Kraft, 
Dem Falle vorzubeugen und Verzeihung 
Gefallnen auszuwirken f Gut, ich will 
Emporschaun, mein Verbrechen ist geschehn, 
Doch 0, welch eine Wendung des Gebets 
Ziemt meinem Fall f Vergib mir meinen schnoden Mord' 
Dies kann nicht sein; mir bleibt ja stets noch alles, 
Was mich zurn Mord getrieben: Meine Krone, 
Mein eigner Ehrgeiz, meine Konigin; 
Wird da verziehn, wo Missetat besteht f 
In den verderbten Stromen dieser Welt 
Kann die vergold'te Hand der Missetat 
Das Recht wegstollen, und der Sunde Lohn 
Erkauft oft das Gesetz. Nicht so dort oben! 
Da gilt kein Kunstgriff, da erscheint die Handlung 
In ihrer wahren Art, und wir sind selbst 
Genotigt, unsern Fehlern in die Zahne 
Ein Zeugnis abzulegen. Nun Y Was bleibt' 
Sehn was die Reue kann. Was kann sie nicht' 
Doch, wenn man nicht bereuen kann, was kann sie' 
o Jammerstand! 0 Busen, schwarz wie Tod! 
o Seele, die sich frei zu machen ringend 
N och mehr verstrickt. Engel helft! Versucht! 
Beugt euch, ihr starren Knie! Gestahltes Herz, 
Sei weich, wie Sehnen neugeborner Kinder! 
Vielleicht wird alles gut." - - - (Betet.) 

Jeder, der diese Szene von einem groBen Schauspieler auf der Btihne 
erlebt hat, kann die naive 'Behauptung des Rebhuhn verstehen, der im 
Konig offenbar eine menschliche Note versptirt hat, die allen andern 
Figuren des Dramas vollkommen abgeht. 

Die Gefahr, in die sich der Dichter des Hamlet-Geschehens begibt, ist 
in der Tat auBerordentlich groB, weil die Situation, in der sich Hamlet 
selbst befindet, so kompliziert und eigentlich so unmoglich ist, daB nur 
durch ganz subtile Mittel eine Identifikation des Autors mit dem HeIden 
vermieden werden kann. 

SHAKESPEARE hat diese Klippe dadurch in untibertrefflicher Weise 
umgangen, daB er das Drama sozusagen auf eine magische Stufe gehoben 
hat. Die Handlung wird nicht wie in anderen Dramen durch Menschen
werk in Gang gesetzt, sondern durch einen Geist. In dem Augenblicke, 
wo Hamlet die Nachricht seines Vaters aus einer anderen Welt empfangt, 
wird er seinerseits unwirklich: er stellt sich verrtickt. J a seine Verstellung 
ist dem Dichter so vollkommen und genial gelungen, daB es eine ganze 
Literatur gibt, die sich allen Ernstes damit befaBt, ob Hamlet wirklich 
geistesgestort sei oder ob er das nur spiele. Dadurch wird Hamlet von An
fang an in eine symbolische Beleuchtung gertickt und alles, was er tut, 
kann so oder so gedeutet werden. Der Dichter tiberlaBt dem Horer den 
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Kommentar, gena-a wie Phorkias im Faust es dem Leser iiberlaBt, sich 
das vorzusteIlen, was ibm beliebt, und einen Kommentar anbietet, der dann 
doch nicht gegeben wird. Es ist wie GOETHE sagt: "Es scheint, als wenn 
er aIle Ratsel offenbarte, ohne daB man sagen kann: hier oder das ist das 
Wort der Aufl{)sung." 

Aus diesem Grunde wird alles Geschehen eigentlich imIDer nur in Bildern 
geboten. Die Delegierung eines Teiles der Libido des Dichters wird so weit 
getrieben, daB die wichtigste und interessanteste Szene iiberhaupt als 
Schauspiel im Schauspiel dargestellt wird. Die Ermordung des K{)nigs, 
Hamlets Vaters, wird in eine romantische Vergangenheit verlegt; es wird 
angeblich die Liebesgeschichte des Gonzago dargestellt, die nichts mit 
Hamlets Vater zu tun hat. Und dennoch weill jedermann, um was es sich 
handelt! Nachdem die Trag{)die so auf einer zweiten Biihne vor unsern 
Augen abgerollt ist, begniigt sich Hamlet damit, einige vollkommen absurde 
Behauptungen aufzustellen, ohne daB man erfahrt, was er eigentlich meint 
oder fiihlt. Der Dichter aber wird iiberhaupt nicht sichtbar, seine Meinung 
oder seine Stellung kommt gar nicht in Frage! Dadurch wirkt gerade 
diese Szene in ihrer unmittelbaren Drastik so uniibertrefflich, der Zuh{)rer 
ist gezwungen, sich selbst damit auseinander zu setzen, genau wie Phorkias 
dem Publikum zum Schlusse nur die Fratze des Mephisto weist. 

Auch die Gestalt Ophelias wirkt wie unlebendig und daher unwirklich. 
Ob sie tatsachlich eine tiefe Neigung zu dem k{)niglichen Prinzen habe, 
oder ob es sich hier urn eine Art jungfraulicher Schwarmerei handle, wird 
nie ganz abgeklart. Ophelia wirkt als eine wesenlose Animafigur, der jeweils 
nur durch auBere Umstande die Richtung ihrer Handlungen suggeriert 
wird. Ihr Vater, der langweilige, eitle und geschwatzige Polonius ist nur 
zu leicht geneigt, die Liebesbriefe Hamlets ffir bare Miinze anzunehmen, 
obschon sie in ihrem ganzen Tenor den Stempel der Konstruktion zeigen. 
Dieser htichst uninteressante H{)fling wird, wie es sich gehort, bei giinstiger 
Gelegenheit umgebracht, und seine Ermordung durch Hamlet - durch 
die Tapetenwand hindurch - erregt h{)chstens einiges Erstaunen, sogar 
wenn der edle Prinz ihn nachher noch wie ein erstochenes Kalb auf seinem 
Riicken davonschleppt. Es ist schon SO, wie ein prezi{)ser englischer Freund 
von mir meinte, daB man denPolonius nur deswegen aushalten konne, weil 
er erstens mit Kilt und Sporren als SchottIander auftrete, was jeden Eng
lander versohnlich stimme, und weil man zweitens doch schlieBlich einen 
plausiblen Grund konstruieren muBte, damit Laertes, der Bruder Ophe
lias und der intime Freund Hamlets, in die Ermordung Hamlets einwilligen 
konne. Wegen Polonius regt sich niemand auf und die Szene seiner Ermor
dung zeigt die Grenzen zwischen dem Lacherlichen und dem Erhabenen. 
Beides ist wirklich nur durch eine kleine Niiance voneinander getrennt. 
Auch die beriihmte Totengraberszene wirkt, sogar wenn sie vollendet 
gespielt wird, nur als drastische Verzogerung der Handlung, und die 
Bemerkungen Hamlets iiber den Geruch eines noch nicht ganz verfaulten 
Totenschadels - wobei er{)rtert wird, ob jener Alexanders des GroBen 
ebenso gestunken habe - konnen nicht als besonders philosophisch bewertet 
werden. Sie erinnern zu sehr an iible Rauberromantik! Mit vollem Recht 
erklart daher der schon einmal erwahnte Schreiber Rebhuhn in "Tom 

29* 
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Jones", daB er noch nie einen so miserablen Totengraber gesehen habe, 
der offensichtlich das erste Mal einen Spaten in der Hand halte, so un
geschickt schaufle er das Grab. 

Die Handlung gerat erst wieder in FluB, wie der Konig die Ermor
dung seines Neffen beschlieBt, der ihm zu gefahrlich wird. Der einzige 
Moment, wo Hamlet Gelegenheit hatte, sich und die ganze Situation zu 
retten, wird unfehlbar von ihm verpaBt. Statt den wehrlosen Konig nieder
zustechen, als er in gotteslasterlichem Gebete vor ihm kniet, wird an diese 
Pose ein moralisierender Monolog gekniipft, wobei erklart wird: "Dies 
soll nur Frist den siechen Tagen sein!" 

Die Fechtszene, in der die Hamlets aller Niiancierungen durch gute 
Fechtkunst zu glanzen haben, wirkt im besten Falle hochtheatralisch, und 
die Todesfalle, die sich auf der Biihne iiberstiirzen, grenzen ans Komische, 
weil so viel Mord und Totschlag schlieBlich auch den empfindsamsten 
Zuschauer abstumpft. 

So bleibt es durchwegs dem unbefangenen Publikum iiberlassen, sich 
seine eigenen Gedanken und Moral zu dem Stiicke zu machen, und die 
Behauptung des gliicklicheren Nachfolgers des HeIden, des braven Fortin
bras, nach welchem Hamlet, "war er hinaufgelangt, sich unfehlbar hochst 
koniglich bewahrt hatte", laBt leichte Zweifel aufkommen, ob diese reichlich 
optimistische posthume Prognose richtig sei. Hamlet, bei allem Elan, 
bleibt der fragwiirdige, hochst undurchsichtige Traumer, der, durch einen 
Geist inspiriert, einem tragischen Schicksal entgegengeht und der nie den 
richtigen Augenblick erfaBt. 

Betrachtet man Hamlet von diesem hier skizzierten Standpunkte aus, 
dann bleibt die Frage: Was fesselt in diesem unvergleichlichen Werke, 
und warum hat es die ungeheure Wirkung 1 

Mir scheint, daB diese daraus zu erklaren sei, daB der Dichter hier alle 
Motive der menschlichen Seele, bewuBte und unbewuBte, in meisterhafter 
Weise zu einem groBen Geschehen zusammenfaBt. Die Personen werden 
ohne personliche Teilnahme, scheinbar vollkommen objektiv geschildert; 
ja die Frage wird iiberhaupt nicht beriihrt, ob sie sympathisch oder un
sympathisch seien. Gutes und Boses geht im Strom des menschlichen 
und magischen Geschehens unter; ahnlich wie im "Gyges" , wo zum Schlusse 
nur Einer iibrig bleibt, der aufs neue beginnen muB, sei es zum Guten oder 
zum Schlimmen - niemand kann es wissen. 

Wenn wir uns iiberlegen, wer denn eigentlich dieser Hamlet, Prinz von 
Danemark sei, von dem wir so viele gefliigelte Worte kennen - jener merk
wiirdige Mensch, der das Yolk verachtet, der wohl das richtige Wort genau 
weiB, sogar im kritischen Momente spricht: "Bereit sein ist alles", "Sein 
oder nicht Sein, das ist die Frage" -, der aber trotzdem nie etwas unter
nimmt, wenn es sich urn sein eigenes Sein handelt, dann werden wir zu 
unserm Erstaunen plotzlich inne, daB es ein ziemlich haltloser, blonder, 
pyknischer Mensch, ein Student von Wittenberg ist, den ein grausames 
Schicksal unvermutet in eine Situation gestellt hat, der er in keiner Weise 
gewachsen ist, und der mit seiner ganzen Verwandtschaft und Bekannt
schaft rettungslos einer Katastrophe zutreibt. 1st er sympathisch 1 Nein. 
1st er energisch 1 Nein. 1st er liebenswert 1 Vielleicht, gerade wegen seiner 
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groBen menschlichen Schwache. Wie stellt sich der Dichter zu ihm? 
Niemand kann es wissen, und der Dichter verrat mit keinem Worte, wer 
in diesem magischen Geschehen der Held seL Vielleicht der Konig, der 
in vielen Ziigen an Richard III. erinnert? Vielleicht Fortinbras, der seinen 
Wert aber gar nicht bewahren kann, denn er erscheint erst im letzten 
Momente, um Hamlet die konigliche Salve zum Begrabnis zu geben. -

Die beiden behandelten Dramen stellen natiirlich Grenzfalle der dra
matischen Gestaltung dar. Nur das Genie darf sich mit derartigen Fragen 
befassen und nur in den seltensten Fallen gerat das groBe Wagnis. Ich 
mochte in diesem Zusammenhange nun auf die GOETHESche "Iphigenie" 
hinweisen, wo eines der gewaltigsten mythologischen Probleme aller Zeiten, 
der Muttermord, dramatisch behandelt wird. DaB dieser Vorwurf bedeutend 
ist, geht schon daraus hervor, daB die groBten Geister des griechischen 
Altertums sich mit diesem Thema befaBten, aber ohne daB sie versucht 
hatten, die Losung im Menschlichen zu gestalten. Derartige Konflikte 
sind tatsachlich yom rein menschlichen Standpunkte aus unlosbar; in der 
griechischen Tragodie greift Pallas Athene helfend ein und spricht Orestes 
durch ihr Stichwort frei, wahrend der versammelte Aeropag geteilter 
Meinung ist. DaB die spatere Sage den Orest wohl frei spricht, ihn aber 
zum Schlusse durch einen SchlangenbiB totet, sei hier nur nebenbei erwahnt. 
Das Verbrechen ist eben geschehen und nur der Tod kann es siihnen. 

GOETHE hat nun in seiner "Iphigenie", die von unsern Vatern als klassisch 
vollendet gepriesen wurde, den Versuch gemacht, die Orestie ganz auf die 
menschliche Ebene zu verlegen, indem er das Drama nicht durch Gotter
spruch, sondern durch den Menschen selbst losen laBt. GOETHE selbst weiB 
zwar offenbar nicht recht, wie er sich eigentlich dazu stellen will, trotzdem 
es ihm seine Anima, namlich Iphigenie, klar und deutlich sagt. In dem 
erhabenen Gesang der Parzen sagt sie: 

"Es fiirchte die Gotter das Menschengeschlecht. 
Sie halten die Herrschaft in ewigen Hiinden 
Und konnen sie brauchen wie's ihnen gefiillt." 

Trotzdem also GOETHE esdurch seine AnimaIphigenie hatte wissen konnen, 
daB kein Mensch, stehe er noch so hoch, hier entscheiden darf, versucht er 
nun in ROUSSEAuscher Weise, im Sinne der Aufklarung, Orest selbst 
entscheiden zu lassen, indem er den Muttermorder sich aus eigenen Stiicken 
frei sprechen laBt. Orest verfallt in Wahnsinn und berichtet in seiner 
Vision, daB nun alles gut sei. Agamemnon, Klytemnaestra, vielleicht sogar 
Aegist, Tantalus und aIle Mitglieder der verfallenen Familie ergehen sich 
nach seinen Angaben im Elysium in vollkommener Harmonie. J a Orest 
erklart, daB er seIber auch unter ihnen weile. Welch klare Situation, 
die aber GOETHE nicht erkannt hat. Orest Bollte bei den Toten weilen; er 
sagt es uns ja selbst, daB dem so seL Aber in Wirklichkeit steht er lebend 
vor uns und ist nach der Meinung des Dichters durch ein Als-Ob gesiihnt. 
In derartigen Situationen ist SHAKESPEARE, wie B. z. im Hamlet oder im 
Konig Lear, konsequent bis zur fiirchterlichen Grausamkeit. Hier gibt 
es kein Entrinnen; und so sollte auch Orest verfallen sein, es sei denn, 
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daB die Gotter selbst helfend eingreifen, wie das die antiken Dichter dar
gestellt haben. 

Ich habe die GOETHESche "Iphigenie" hier ausschlieBlich unter dem 
Gesichtspunkte der "Kritik der reinen Psychologie" betrachtet, was eine 
bewuBte, aber notige Einseitigkeit war. Man kann dieses Drama natiirlich 
auch unter dem Gesichtspunkte der "praktischen Psychologie" behandeln, 
aber damit wird es eben in die menschliche Sphare geriickt. GOETHE war 
nicht Orest, und CHARLOTTE VON STEIN keine Klytemnaestra, die von 
GOETHE ermordet wurde; so tragisch war jene Seelenfreundschaft denn 
doch nicht. GOETHE hat sich in seiner Iphigenie selbst freigesprochen, 
was in seinem personlichen Falle moglich war. Dadurch aber wirkt seine 
Dichtung biirgerlich-menschlich. Sie stellt ein schones, aber zeitgebundenes 
Bekenntnis dar, welches nichts mit den Ewigkeitswerten der Orestie zu 
tun hat. "Schuf ich doch, sagte der Gott, nur das Vergangliche schon!" -
GOETHE konnte und durfte sich nicht vollig mit Orest identifizieren, sonst 
ware es wie bei KLEIST zur Katastrophe gekommen, aber GOETHE war dazu 
viel zu menschlich und lebenskraftig. Er hat hier ein personliches Erlebnis 
in einem leicht zu durchschauenden Gleichnis geboten. 

Auch die beriihmte "Emilia GaIotti" LESSINGS leidet an einem psycho
logischen Mangel. Genau wie GOETHE in seiner "Iphigenie " , hat auch 
LESSING sich zu wenig in seinen Stoff hineingelebt, sondern das Drama 
in einer Art und Weise geformt, die man nur als zu grofJe Distanzierung 
bezeichnen kann. Ohne Auseinandersetzung, bloB durch eine vorgefaBte 
Idee wird das Drama kiinstlich gestaltet. LESSING hat in der "Emilia 
GaIotti" ein sog. Musterdrama schaffen wollen, in welchem alles bis auf 
das kleinste Detaillogisch ausgedacht ist. Die in der "Emilia" dargestellten 
Figuren sind alle nach einem intellektuellen Schema erdacht. Sie sind 
Z. B. sehr schon, sehr keusch, auBerordentlich verliebt, sehr verworfen, 
sehr gewandt, sehr treu oder sehr bestechlich; aber gerade darum wirken 
sie sehr langweilig. Z. B. die Figur der Emilia interessiert uns von vorn
herein nicht, nachdem wir, schon bevor sie auf der Biihne erscheint, 
erfahren haben, daB sie vollendet schon, absolut keusch, sehr folgsam und 
sehr fromm sei. Solche Frauen gibt es iiberhaupt nicht, sie sind bloB recht 
uninteressante Animaprojektionen des Mannes. Dem Drama fehlt jede 
menschliche Note. J a, wenn diese Geschichte wenigstens einen hoheren 
Sinn hatte und uns etwas bedeuten wiirde, dann konnte man dariiber 
diskutieren. Wir erfahren aber lediglich, daB der verliebte Prinz von dem 
angeblich iiberirdisch schonen Portrat Emilias bezaubert ist, und daB er 
sie unbedingt sein eigen nennen miisse. Was der besondere Zweck dieser 
Tatsache sei, wird uns nicht klar gemacht. Wenn die Geschichte mit dem 
Bilde, welches den Prinzen zur Raserei bringt, auch nur etwas geheimnis
voll, etwas symbolisch ware, nur ein klein wenig bezaubernd wie das Bild 
Paminas, welches in der "Zauberflote" zum Schlusse bewirkt, daB Tamino 
durch Sarastro zu hoheren Weihen berufen wird, dann konnten wir uns 
befriedigt erklaren. So aber bleibt ein Eindruck, der an die perfekten 
Bilder Davids im Louvre erinnert, in denen kein Strich daneben geht, wo 
die Gruppierung untadelig, die Farbengebung vollendet ist, und die bestimmt 
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zum langweiligsten gehoren, was iiberhaupt je gemalt wurde. iller, wie auch 
in der "Iphigenie", hat ein Dichter seinen groBen Intellekt verwendet, 
seine ganze sprachliche Kunst gegeben - aber es fehlt der symbolische 
Gedanke, der allein das Tragische menschlich ertraglich machen kann. 

Die Dramen, die ich bis dahin behandelt habe, sind ohne Ausnahme 
Schuld-Tragodien, in denen zwei einander gegeniiberstehende Personen 
sich miteinander auseinandersetzen. Anima und Animus, Mann und Weib 
in ihrem seelischen Aspekte, werden in ihren problematischen Beziehungen 
dargestellt. Sie werden zur Tragodie, weil sie im Menschlichen stecken 
bleiben und daher nur der Tod eine Losung bringt. Wenn nun im Drama 
das Uberpersonliche, das Gottliche, das durch die Anima teilweise verkorpert 
wird, als solches irgendwie in Erscheinung tritt, dann hort die Schuldfrage, 
die nur im Personlichen gilt, auf und wird zum Schicksal. In dieser Hinsicht 
sind "Penthesilea" und "Gyges" auch Schicksalstragodien, und wenn der 
Dichter oder Komponist sich in dieses mythologische, iiberpersonliche 
Geschehen unerlaubterweise als Mensch hineinbegibt, dann scheitert er 
unfehlbar in seinem Kunstwerke. 

1m Schicksalsdrama braucht aber die dramatische Darstellung des Gegen
satzpaares Anima-Animus nicht nur in der Art zu erfolgen, daB zwei Men
schen diese Ziige tragen, wie es in den vorhergegangenen Beispielen der 
Fall war. Auch in den nun zu behandelnden Schicksalsdramen erkennt man 
allerdings meist diese beiden Pole, sogar wenn eine der beiden Hauptfiguren 
iiberhaupt nicht in Erscheinung tritt. Die Anima als innere Stimme kann 
als Person zwar dargestellt werden, aber so, daB man merkt, daB sie eigent
lich nicht das ist, als was sie zuerst erscheint. Sie tritt als Symbol auf, meist 
als das Volk, oder als das Unbewuf3te, das aus dem HeIden spricht. 

Zum Belege dieser Annahme habe ich die beiden Dramen "Egmont" 
und "Wilhelm Tell" gewahlt. In beiden tritt der Held als Vertreter des Vol
kes auf. Er handelt an Stelle der Masse: er leidet, siegt oder geht unter, 
und sein ganzes Sinnen und Trachten gilt der Idee des Volkes, der Kollek
tivitat. Besonders interessant ist es, wie GOETHE im "Egmont" diese Tat
sache symbolisch dargestellt hat. Egmont, der fiir sein Yolk eintritt, unter
halt Beziehungen zu einem einfachen Biirgermadchen, welches seine 
Anima darstellt. Dieses Verhaltnis kann uns aber wenig erwarmen, weil 
Clarchen zu farblos ist, um ein besonderes menschliches Interesse zu 
erwecken. Ihre Liebe zu Egmont, die unheroischen biirgerlichen VerhaIt
nisse, wie sie in der Liebessituation zu dem wesenlosen Brackenburg 
geschildert werden, wirken wenig iiberzeugend. In dem Augenblicke aber, 
wo Egmont durch seine strafliche Sorglosigkeit seinem tragischen Schicksal 
verfallt, wird auch die Gestalt des Madchens auf eine symbolische Stufe 
erhoben. Wenn Egmont erkennt, daB sein Tod zur Errettung seines 
Volkes notwendig sei, erscheint ihm in der groBartigen SchluBvision die 
vorangegangene Geliebte nicht als menschliches Wesen, sondern als die 
Vertreterin des ganzen Volkes, die ihm seinen und seines Volkes Sieg 
prophezeit. Dadurch daB Clarchen am Schlusse verklart erscheint, vertritt 
sie das Yolk als Ganzes, welches also an Stelle eines menschlichen, sterb
lichen Wesens die umfassende unpersonliche Anima bedeutet. 
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Analog ist auch Tell nicht nur der eigenwillige Mann, der aus Trotz 
und Uniib'erlegtheit in eine schwierige Situation gerat. Er reprasentiert 
ebenfalls das Yolk, und dieses hinwiederum ist sein Ideal, seine Anima, 
fiir die er aus eigenem Antrieb handelt. Wenn SCHILLER im Tell die 
Tat des zur Verzweiflung getriebenen einfachen Biirgers noch besonders 
zu rechtfertigen versucht - zuerst im groBen Monolog in der Hohlen 
Gasse und nachher noch einmal im bekannten Zwiegesprach mit dem 
Parricida -, so rennt er nach meinem Dafiirhalten eigentlich offene Tiiren 
ein. Jeder, der die ApfelschuB-Szene erlebt hat, braucht keine weiteren 
Erlauterungen. Dort hat SCHILLER durch geniale biihnentechnische Kunst 
es verstanden, im richtigen Momente die ganze Aufmerksamkeit des 
gepeinigten Zuschauers durch das Dazwischentreten des Rudenz abzu
lenken, so daB der Moment des Apfelschusses auch vom aufmerksamen 
Publikum jedesmal bestimmt verpaBt und dadurch nur um so realer wird. 
Nachdem Tell in sadistischer Weise zu dem ApfelschuB gezwungen wurde, 
ist jedermann mit ihm fest entschlossen, den bosen GeBler zu toten, und 
wenn es Tell schlieBlich tut, dann vollzieht er einfach das einstimmige 
Urteil des Volkes, die Zuschauer miteingeschlossen. 

Ich mochte darauf hinweisen, daB ROSSINI in seiner Oper Tell, als 
richtiger Italiener sich gar nicht auf die philosophischen Erorterungen 
SCHILLERs eingelassen hat. Sowie der Apfel gefallen ist, greift Tell zum 
zweiten Pfeile und erlegt den viehischen Gegner, worauf das ganze Yolk 
sich erhebt und befreit. Italiener machen nicht so lange wie die Deutschen, 
sondern rachen sich sofort, was auch eine gute Methode ist. Hier wie im 
"Egmont" stellt also das ganze Volle die Gegenseite des HeIden dar, und 
die auBerdem dargestellten weiblichen Figuren storen, streng genommen, 
den Verlauf der Aktion. 1m "Tell" wirken sie ganz iiberfliissig, im 
"Egmont" dagegen ist es dem iiberlegenen Kiinstler gelungen, sie im 
letzten Momente zu symbolisieren, so daB ein geschlossener Eindruck 
entsteht. Daher ware es auch undenkbar, daB man die SchluBapotheose 
des "Egmont" weglassen konnte, wogegen bekanntlich die Regisseure bei 
der Auffiihrung des "Tell" schwanken, was sie am Schlusse streichen sollen. 
Das kommt daher, daB SCHILLER im "Tell" zum Teil eine philosophische 
Abhandlung geschrieben hat, etwa im Sinne von ROUSSEAUS "De l'Etat", 
welche ihm aber bei der Darstellung auf der Biihne nicht von Vorteil ist. 
Die wichtigsten Akte des Volksdramas sind jedoch SCHILLER so glanzend 
gelungen, daB man die unbestreitbaren Mangel gerne in Kauf nimmt. 
Dazu kommt noch, daB wir Schweizer eben im Tell ein uns eigenes Volks
drama besitzen, das man unter keinen Umstanden missen mochte -
sogar, wenn man uns in der Schule weise berichtet, daB Tell eigentlich 
einen Sonnengott symbolisiere! 

Die Gegenfigur des HeIden kann im Schicksalsdrama aber auch ganz 
anders als durch das Yolk dargestellt werden. Das groBte Drama, welches 
uns SCHILLER gegeben hat, sein "Wallenstein", stellt den HeIden sozusagen 
ganz allein auf die Biihne. Er wird im Laufe der Handlung nach und 
nach von allen Freunden und von seiner Armee verlassen und ist vollig 
auf sich selbst angewiesen. Hier hat SCHILLER eine der groBten drama
tischen Taten aller Zeiten vollbracht, indem er die Gegenfigur des HeIden 



mer die psychologischen Granzen der dramatischen Gestaltung. 457 

in fun selbst, in sein Inneres verlegte. Dadurch erreicht er eine Wirkung, 
die nur mit den Dramen der Antike verglichen werden kann. Nicht 
umsonst hat GOETHE erklart, der "Wallenstein" sei so groB, daB in 
seiner Art nichts ahnliches vorhanden seil. Wallenstein, in Tat und Wahr
heit eine Art Condottieri, lebt und stirbt im Drama sein eigenes Schicksal. 
Seine Handlungen werden fum nicht von AuBen, sondern von seinem 
UnbewuBten diktiert. Die Schwierigkeiten einer derartigen Situation 
haben SCHILLER groBes Kopfzerbrechen bereitet, und es war GOETHE, der 
fum vorschlug, den astrologischen Aberglauben der Zeit als Spiritus rector 
zu verwenden. SCHILLER hat sich diesen Rat in groBartiger Weise zunutze 
gemacht. In dem Astrologen Seni, Wallensteins Schatten, wird der bloB 
praktische Astrologe dargestellt, der aus dem Gang der Sterne das Horoskop 
berechnet, wahrend Wallenstein selbst weill, daB die Sterne des Schicksais 
in seiner eigenen Brust sind. Er erhebt dadurch die Astrologie zu einer 
Weltanschauung und laBt sich von seinem Innern ganz unbeirrbar Ieiten, 
auch wenn das sein Ende bedeutet. SCHILLER hat damit ein psychologisches 
Drama par excellence geschaffen. Wer die beriihmten Verse schreiben 
konnte: 

"Des Menschen Taten und Gedanken, willt! 
Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. 
Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist 
Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. 
Sie sind notwendig, wie des Baumes Frucht, 
Sie kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln. 
Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, 
So weill ich auch sein Wollen und sein Handeln." -

der erhebt sein Werk in eine hohere Sphare, indem er ein Menschen
schicksal ganz von Innen aus darstellt. Im Wallenstein wird also die 
Gegenfigur des HeIden nach Innen projiziert; er selbst stellt eine in sich 
polare Zweiheit dar. SCIDLLER hat dadurch meiner Meinung nach als 
erster moderner Mensch das dramatische Problem Held-Anima in sym
bolischer Weise gelost. In dieser Hinsicht steht sein Wallenstein viel 
hoher als GOETHES Iphigenie, die uns in antikem Gewande Ideen der 
Aufklarung zu vermitteln sucht. 

Wenn ich mich nun zum Schlusse noch dem Lustspiele zuwende, so 
geschieht dies deswegen, well nach meiner Meinung das Lustspiel das 
genaue Gegenbeispiel zum Drama darstellt. Wenn die Motive der Tragodie 
aus dem UnbewufJten dem Dichter zustromen, so werden im Lustspiele 
und in der Komodie die Handlungen durch den bewufJten I ntellekt erfunden 
und dirigiert. Allerdings darf man keinen pedantischen MaBstab anlegen, 
well auch in der heiteren Handlung das Schopferische des Kiinstlers zu 
seinem Rechte kommt, und alles Schopferische stammt aus dem Unbe
wuBten. Ist jedoch das Drama im wesentlichen irrational, so darf man 
das Lustspiel als im wesentlichen rational bezeichnen. Wenn ein begnadeter 
Mensch wie SHAKESPEARE beide Aspekte des kiinstlerischen Schaffens 
gieichermaBen beherrschte, dann steht er in seiner Art unerreicht da. 

1 ECKERMANN: Gesprache, 25. Juli 1827. 
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Derartige auBergewohnliche Kiinstler treten wohl nur aIle tausend Jahre 
in Erscheillung, und ich wage sogar die Behauptung, daB SHAKESPEARE 
den Hohepunkt des westlichen Kunstschaffens uberhaupt bedeutet, weil 
seit seiner Zeit keiner gekommen ist, der sich mit ihm vergleichen lieBe. 

Da das Lustspiel aus dem Intellekte erzeugt wird, gibt es viele Dichter, 
welche uns ausgezeichnete Komodien und andere amusante Historien auf 
der BUhne vorgefiihrt haben. Ich halte es ubrigens fiir bemerkenswert, 
daB weder SCHILLER noch GOETHE ein wirklich gutes Lustspiel geschrieben 
haben. Vielleicht waren sie zu ernst, oder vielleicht waren sie durch ihre 
Begeisterung fiir die Antike behindert, sich so zu geben, wie sie waren. 
Oder vielleicht hatten sie keine hurnoristische Ader - wer kann es wissen ? 

1m Lustspiele stellt sich der Dichter ein bestimmtes Problem, das er 
in geistreicher Weise vor uns abwickelt. Dazu kommt ein sehr wesentlicher 
Punkt: 1m Lustspiele ist der Zuschauer fast immer vollig daruber im 
Klaren, wie es eigentlich urn die Sache steht. Er ist sozusagen im Komplott 
mit einigen der Charaktere auf der Buhne, wahrend wieder andere nicht 
wissen diirfen, urn was es sich handelt. Er hat mit dem Dichter zusammen 
an einer verwickelten Situation bewuBt seinen SpaB. 

Ich mochte an Hand einiger bekannter Stucke diese Behauptung 
belegen. In SHAKESPEAREs "Sommernachtstraurn" ist die Situation 
besonders klar. Die Rupel spielen den vornehmen Griechen ein lustiges 
Spiel vor, und wir aIle amusieren uns uber ihre Naivitat. Die Liebenden, 
welche durch Puck verzaubert werden, unterhalten uns deswegen so aus
gezeichnet, weil wir zusammen mit Oberon genau wissen, daB alles nur 
einen SpaB bedeutet. Wir bangen nie uber den bestimmt glucklichen 
Ausgang. 

Auch in "Viel Larm urn Nichts" wird mit geistreicher Kombination 
eine ganz analoge Situation geboten. Benedikt und Beatrice sind beide 
eigenwillige Charaktere, und beide behaupten, daB sie sich hassen, was 
wir natiirlich gar nicht glauben konnen, denn schon ihre gleichtonenden 
Namen lassen erwarten, daB sie ein gluckliches Paar abgeben werden. 
Der Dichter hat diese Selbstverstandlichkeit durch eine amusante Haufung 
von Verwirrungen zu einem Leckerbissen gemacht. Zuerst wird dem 
ahnungslosen Benedikt durch ein Gesprach, welches er seiner Meinung 
nach unbemerkt belauschen kann, vorgemacht, daB Beatrice ihn ganz 
furchtbar liebe, was vorlaufig gar nicht der Fall ist. Nachdem man ihm 
diese plumpe FaIle gestellt hat, in die er sofort hineintappt, sind wir 
gespannt, was er weiter unternehmen werde. DaB der hartgesottene Jung
geselle nun aber in einer ganz grotesken Art und Weise betrogen werden 
kann und sterblich verliebt wird, das haben wir doch nicht erwartet. 
Horen wir, was er in seinem groBen Monologe uns berichtet: 

Er tritt aus dem Gebusche, in welchem er sich versteckt hatte, hervor 
und laBt nun folgende Tirade los: 

"Das kann keine Schelmerei sein; das Gesprach war zu ernsthaft. Es scheint, 
ihre Leidenschaft hat die hochste Spannung erreicht. - In mich verliebt Y - 0, 
das mull erwidert werden. Ich hore, wie man mich tadelt; sie sagen, ich werde mich 
stolz gebarden, wenn ich merke, wie sie mich liebt. Sie sagen ferner, sie werde eher 
sterben, als irgend ein Zeichen ihrer Neigung geben. - Ich dachte nie zu heiraten, 
aber man soIl mich nicht fUr stolz halten. Gluckllch sind, die erfahren, was man an 
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ihnen aussetzt, und sich danach bessern konnen. Sie sagen, das Fraulein sei schon; 
ja, das ist die Wahrheit, die ich bezeugen kann; und tugendhaft: alierdings, ich kann 
nichts dawider sagen; und verstandig, ausgenommen, daB sie in mich verliebt sei; 
- nun - meiner Treu, das ist eben kein Zuwachs ihrer Verstandigkeit, aber doch 
kein groBer Beweis ihrer Torheit, denn ich will mich entsetzlich wieder in sie ver
lieben. - Ich wage es freilich darauf, daB man mir etliche a1berne Spasse und Witz
brocken zuwirft, weil ich selbst so lange fiber das Heiraten geschmalt habe; aber 
kann sich der Geschmack nicht andern' Es liebt einer in seiner Jugend ein Gericht, 
das er irn Alter nicht ausstehen kann: sollen wir uns durch Sticheleien und Sentenzen 
und jene papierenen Kugelu des Gehirns aus der rechten Bahn unserer Laune 
schrecken lassen Y - Nein, die Welt muJ3 bevOlkert werden. Als ich sagte, ich wolle 
als Junggeselle sterben, da dacht' ich as nicht zu erleben, daB ich noch eine Frau 
nehmen wiirde. - Da kommt Beatrice. Beirn Sonnenlichte, sie ist schon! Ich erspahe 
schon einige Zeichen der Liebe an ihr. -" 

Nun kommt Beatrice, und es entsteht daraus eine auBerordentlich 
verzwickte Situation, die urn so lustiger wirkt, als ja der Zuhorer genau 
informiert ist und die ganze Lacherlichkeit ermessen kann. 

Darauf wird der genau gleiche Trick mit Beatrice gemacht, die ihrer
seits nun ebenfalIs sterblich in Benedikt verliebt wird. Darauf darf ein 
boser gelber Don Juan alIe seine Kiinste spielen lassen, urn eine gliickliche 
Losung zu verhindern. Natiirlich werden seine finsteren Plane, ausgefiihrt 
durch ein paar blode, gekaufte, verlumpte Schelme , ans Tageslicht 
gebracht, und alIes endet in Lust und Freude. Der Zuhorer aber ware 
sehr erbost, wenn es dam Intriganten gelungen ware, die erwiinschte 
Verbindung zu hintertreiben; und wenn dieser zum Schlusse entlarvt wird, 
freuen sich Zuhorer und Schauspieler gleichermaBen iiber den erfreulichen 
Ausgang. 

LESSING hat in seiner mit Recht beriihmten "Minna von Barnhelm" 
ebenfalls das Mittel der absichtlichen Tauschung eines der Partner, namlich 
des Tellheim, verwendet, und auch in diesem FaIle ist der Zuhorer genau 
im Bilde, daB Tellheim einer lustigen List des verliebten Frauleins zum 
Opfer fallt. LESSING hat die beinahe tragische Verwicklung des Stiickes 
auf die liebenswiirdigste Art gelost, und da zum Schlusse die Liebenden 
beide einen hochst ehrenhaften Fehler zugeben miissen oder diirfen, bleiben 
keinerlei bittere Gefiihle zuriick. Die "Minna" steht als Kunstwerk sehr 
viel hoher als die "Emilia", weil der geistreiche und kritische Dichter 
hier seinen bedeutenden Intellekt spielen lassen konnte und nicht auf sein 
UnbewuBtes angewiesen war. Er hat die Situation mit klarem Kopfe 
geschaffen und uns ein Meisterwerk geschenkt, das in dieser Art GOETHE 
nicht geschrieben hat. 

Auch in dem reizenden Lustspiele OLIVER GOLDSMITHs "She stoops 
to conquer (Sie erniedrigt sich, urn zu siegen)" wird der Zuhorer von 
Anfang an in die Situation eingeweiht. Die Heldin, Kate Hardcastle, ist 
fest entschlossen, einen iiberschiichternen Freier zu fangen. Allerdings ist 
sie sehr enttauscht, zu erfahren, daB er so reserviert und blode (bashful) 
sei, was in dem lustigen Zwiegesprach mit ihrem Vater, der ihr das 
Kommen des Heiratskandidaten mitteilt, sehr drastisch dargestellt wird: 
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Hardcastle: Man sagt mir, daB er sehr verstandig sei. 
Kate: WirkIich! 

Hardcastle: Sehr freigebig. 
Kate: lch glaube, daB ich fun gerne haben werde! 

Hardcastle: Jung und tap£er. 
Kate: lch bin sicher, daB ich fun gerne haben werde! 

Hardcastle: Und sehr hiibsch. 
Kate: Nichts mehr, mein Vater! Er ist mein, ich will ibn haben! 

Hardcastle: Und um die Sache zu kronen, Kate, er ist einer der schiichternsten 
und reserviertesten Manner auf Erden. 

Kate: Ach! Sie haben mich ZUlli Erstarren gebracht. Dieses Won 
"Reserviert" loscht alIe seine guten Eigenschaften vollig aus. 
Ein reservierter Liebhaber, sagt man, gibt immer einen verdachtigen 
Ehemann. 

Der weitere Verlauf des Lustspieles ist der, daB der Freier und sein 
Freund in der falschen Meinung gelassen werden, daB das Raus der 
Zukiinftigen ein Landgasthof sei. Der schiichterne Reiratskandidat, der 
keine ihm ebenbiirtige Frau iiberhaupt ansehen kann, well ihn das voll
standig verwirrt, benimmt sich gegen seine kiinftige Braut alles andere 
als reserviert. Sie tritt ihm namlich als Dienstmadchen verkleidet ent
gegen, und man skandalisiert sich allgemein iiber seine frechen, zudring
lichen Manieren. Die Mutter aber, die eine widerwartige, geldgierige 
Frauensperson ist, wird zum Schlusse von dem burschikosen Tony Lumpkin, 
ihrem Sohn aus erster Ehe, zur Strafe mitten in der Nacht im Kreise 
herum um das Landgut gefahren, bis sie zum Schlusse in einem Graben 
liegt und die groBte Todesangst ausstehen muB, well sie meint, daB Rauber 
und Morder ihrem Leben nachstellen. Jedermann ist hocherfreut, daB 
dieses animusbesessene Weib eine gehorige Lektion bekommen hat, und 
daB der blode Freier zum Schlusse blamiert und erobert dasteht. 

Da der Dichter die Freiheit hat, seine Themen zum Lustspiele belie big 
zu wahlen, so kann er seinen Intellekt auch so verwenden, daB er nicht 
nur komische und witzige Aufgaben lost, sondern auch psychologische 
Probleme in liebenswiirdiger, untragischer Weise darzustellen versucht. 
Immer aber muB er den Stoff in iiberlegener Weise behandeln, da es nicht 
angeht, tiefe tragische Verwickelungen darzustellen, well der Zuhorer 
seinen Intellekt und nicht sein UnbewuBtes in das Gesehene hineinlegen solI. 

Als Grenzfall dieser angenehmen Gestaltungsart will ich zum Schlusse 
das beste Lustspiel BERNHARD SRA ws betrachten, well hier der Dichter 
in iiberaus feiner Weise das Problem des Animus behandelt hat. Es ist 
die Komodie "Candida", die SRA w in seinen Pleasant Plays als "a Mystery" 
bezeichnet, offenbar darum, well er anzunehmen scheint, daB diese Ehe
geschichte dem Englander etwas mysterios vorkommen werde. Die Rand
lung ist sehr einfach, denn aIle guten Stiicke sind im Grunde genommen 
primitiv. Candida, eine Pfarrersgattin, lebt ein auBerlich zufriedenes 
Leben. Ihr Mann ist ein ber"iihmter sozialistischer Prediger, der seine 
ganze Tatigkeit in extravertierter sozialer Fiirsorge erblickt und sozusagen 
ununterbrochen offentliche Reden halt, wobei ihm die Kollektivitat zu
jubelt. Nun tritt in dieses angebliche Idyll plotzlich ein junger unbekannter 
Mann, ein adeliger Kiinstler. Er heiSt Marchbanks, wie wenn er iiber die 
unsichtbare Schranke des UnbewuBten getreten ware. Candida findet ihn 
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nachts an der Themse am Wasser in bemitleidenswerter Lage und nimmt 
ihn zu sich in die Familie, wo er als Gast wohnt. Dieser junge Mann nun 
mischt sich in sehr energischer Weise in das Innenleben der beiden "gliick
lichen" Ehegatten, indem er jedem an seinem Orte die unangenehmsten 
Wahrheiten an den Kopf wirft. Den frommen sozialen Pfarrer klart er 
dariiber auf, daJ3 er seine Frau vollkommen vernachlassige, bis dieser ihn 
zuletzt am Kragen nimmt und wie einen jungen Hund schiittelt. Candida 
berichtet er, daJ3 sie kein verniinftiges Leben fiihre und sich selbst untreu 
werde; kurz, er macht sich in hochst peinlicher Art bemerkbar. Zum 
Schlusse verlangt er, daJ3 sich Candida entweder fiir ihn oder fiir ihren 
Gatten entscheide. Candida, eine sehr weibliche, sympathische Figur, 
wahlt als den Schwacheren ihren Ehemann, was fiir den eitlen selbst
bewuJ3ten Clergyman - der sich nur dadurch von einem Demagogen 
unterscheidet, daJ3 er, wie SHAW sagt, seinen Hemdkragen hinten statt 
vorne zuknopft - eine vernichtende Kritik seines wohlgefalligen Lebens
wandels bedeutet. Sowie Candida sich fiir das biirgerliche Leben ent
schieden hat, wobei der Zuhorer aber annehmen darf, daJ3 sich dieses 
neue Leben auf einer etwas andern Ebene als bisher abspielen werde, 
verschwindet Marchbanks mit den Worten: "Ich habe ein besseres Ge
heimnis in meinem Herzen. LaJ3 mich jetzt gehen. Die Nacht drauJ3en 
wird ungeduldig." Candida kiiJ3t ihn zum Abschied auf die Stirne und 
die zuriickbleibenden Gatten umarmen sich. 

So, wie diese Animusgestalt aus der Nacht hereingekommen ist, so 
verschwindet sie wieder in die N acht hinaus. Candidas Seele hat gesprochen, 
aber ohne daJ3 es zur Katastrophe gekommen ware. - SHAW hat hier 
sein bestes Stiick geschrieben, indem er das UnbewuJ3te in geistreicher, 
liebenswfrrdiger Art dargestellt hat, ohne zu tief in die Seele eindringen 
zu wollen. Seine Candida ist ein erfreuliches, in der Tat etwas mysterioses 
Spiel, welches zum N achdenken auffordert. 

Damit mochte ich meine Betrachtung der Aufgabe des Dichters ab
schlieJ3en. Ich konnte bei dem groJ3en Material natiirlich nur wenige 
Beispiele bringen, und diese sind selbstverstandlich rein subjektiv, da man 
bei der Behandlung derartiger Probleme ja nur seine eigene Meinung und 
nicht jene der andern Leute zu vertreten hat. Wenn es mir gelungen 
sein sollte, dem Leser meine Auffassung wenigstens einigermaJ3en klar 
zu machen und zu zeigen, inwiefern sich der Dichter, wie auch der Zuhorer, 
von dem dramatischen Geschehen distanzieren muJ3, damit ein richtiges 
Kunstwerk in Erscheinung tritt, dann ist der Zweck meiner Darlegungen 
erfiillt. 
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Frauen als Weckerinnen seelischen Lebens. 
Von 

LINDA FIERz. 

Der EinfluB, welcher auf irgendeinem Lebensgebiet von den Frauen 
ausgeht, ist nur sehr schwer zu erfassen, wenn man sich nicht mit der 
Oberflache begniigen will, hinter der Wesentliches sorgfaltig versteckt wird. 
Heute, wie zu Evas Zeiten, sind die Frauen wahre Kiinstlerinnen im 
Camouflieren ihrer Geschiitze; denn sie durchschauen nur selten fur eigenes 
Spiel und spielen es urn so vollkommener, je weniger sie wissen, was sie tun. 
Sogar, wenn ihnen ganz klar zu sein scheint, was sie bezwecken oder wohin 
sie zielen - wenn sie sich ausdriicken und ihre Beweggriinde zu erkennen 
geben konnen, bleibt immer etwas unerklart, und gerade dieses Uner
klarliche wirkt entscheidend. Will man daher von den Frauen sprechen, 
so ist vielleicht der Umweg der direkteste Weg, weil er der weiblichste Weg 
ist. Wahlt man aber den Umweg, so gerat man gleich abseits von der 
geraden StraBe der Vernunft in den Bereich der Phantasie, der ja den 
Frauen von jeher besonders vertraut war. - Fiir die Frauen war im 
Anfang nicht das Wort, sondern das Bild; daher solI auch hier an erster 
Stelle eine Legende stehen - ein Mythus der Hopi-Indianer, der ihre 
Schopfungsgeschichte enthalt: 

"Als die Welt neu war, lebten die Menschen und das Getier und waren 
die Dinge nicht auf der Oberflache der Erde, sondern darunter. Schwarze 
Finsternis herrschte so oben wie unten. Es gab aber vier Welten: die 
Erdoberflache und darunter drei HOhlenwelten, eine unter der andern 
gelegen. Und am Anfang lebten Menschen und Getier in der untersten, 
ersten Hohle, wo sie sich vermehrten, bis sie iiberfiillt war. 

Da sandten die Meister ,Die Zweie' urn nachzusehen, was dagegen zu 
tun sei. Diese ,Zweie' durchbrachen die Dacher der HOhlen und stiegen 
zu den Menschen in die tiefste Hohle hinunter. Sie pflanzten aIle Pflanzen, 
daB sie wuchsen, und fanden endlich ein Rohr, welches durch die Offnung 
des HOhlendaches reichte und wie eine Leiter gegliedert war. Viele 
Menschen und Tiere kletterten daran in die zweite Hohlenwelt empor, 
lieBen die anderen zuriick und zogen die Leiter nach oben. Aber nach einer 
langen Zeit wurde die zweite Hohlenwelt so iiberfiillt wie die erste;also 
stellten sie die Leiter wieder gegen das Dach und entflohen in die dritte 
HOhlenwelt. Hier fanden die ,Zweie' Feuer, daran sie Fackeln entzftndeten, 
so daB die Menschen Hiitten bauen und reisen konnten. 

Aber wieder kamen schlimme Zeiten, und besonders die Frauen wurden 
ganz verriickt. Da endlich stiegen die Menschen zu der vierten Welt 
empor, welche diese Welt ist. Hier fanden sie nur ein Wesen, den einen 
Herrscher der unbevolkerten Erde: Leichendamon oder Tod. Und diese 
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Welt war so finster wie die anderen und sehr feucht, denn sie schien von 
Wasser umgeben zu sein. 

Da versuchten die Leute ein Licht zu machen. Die Spinne wob zuerst 
einen Schleier von reiner weiBer Baumwolle. Der gab etwas Licht, aber 
nicht genug. Also machten die Leute aus einem ganz weiBen Rehfell einen 
Schildbehalter und malten ihn mit Tiirkisfarbe an. Dessen Licht war so 
glanzend, daB es die ganze Welt erleuchtete. Da sandten sie das Schildlicht 
nach Osten, wo es zur Sonne wurde, und das Schleierlicht nach Westen, 
wo es zum Mond wurde. Aber ein Wiistenhund hatte in der Hohlenwelt 
einen Krug gestohlen, und als er ihn offnete, £logen Funken heraus in den 
Himmel und wurden zu Stemen. 

Beim Schein dieser Lichter wurde erkannt, daB die Welt sehr klein und 
von Wasser umgeben war. Darum fachelte der Geier die Wasser, daB sie 
nach Osten und Westen £lnteten, bis die Berge sich zeigten. Und durch 
diese schnitten die ,Zweie' KanaIe, aus denen spater die Taler und 
Schluchten entstanden 1. " 

* 
Man kann diesen indianischen Mythus von der Erschaffung der Welt 

eine primitive Philosophie in Bildern nennen. 1m Zauberspiegel des 
Symbols spiegelt er eine Weltanschauung auf Grund eines allumfassenden 
Lebensgefiihls. Eine solche Anschauung durch das Mittel des Symbols 
hat Giiltigkeit weit iiber den Ort ihres Entstehens hinaus; sie ist allgemein 
menschlich, denn sie ist das Abbild der alten, ewig wiederholten Lebens
erfahrung der Generationen. Die Sprache des Hopi-Mythus ist auch uns 
Europaern nicht fremd. Das Bild der blinden Kreatur in finsteren Hohlen, 
das langsame Aufsteigen aus anfanglich dnnkler Gebundenheit zu einem 
immer helleren Lichte schildert ein Urerlebnis sowohl des Individuums als 
auch der Volker. Unser eigenes religioses Vorstellungsgut ist erfiillt von 
dem Gegensatz der urspriinglichen Finsternis zu dem zu erstrebenden 
Licht. Aus tiefstem Erleben heraus haben unsere Vorfahren Ausdriicke 
wie "Erdenwurm" oder "ErdenkloB" gepragt. Wir selbst sprechen jetzt 
noch von einer "Erleuchtung", um eine plotzliche Erkenntnis zu be
zeichnen. Wir bringen "Licht in dunkle Angelegenheiten", Verstandnis 
"dammert" oder "geht uns auf" wie Sonnenschein. Menschen, die ihre 
gesunde Vernnnft verloren haben, nennen wir "umnachtet"; die nicht 
gesellschaftsfahige Bevolkerung groBer Stadte bezeichnen wir als "Unter
welt", gerade als ob sie in einer Hohle unter uns lebte. 

Aile diese bildhaften Ausdriicke, gleich wie del' Mythus der Hopi
Indianer, meinen nicht das objektive Hellwerden einer vorher finsteren 
AuBenwelt. Die Symbole des Sonnenaufgangs und des Aufsteigens aus 
dem Dunkel der Erdentiefe veranschaulichen sinngemaB das subjektive 
Erlebnis der Bewuf3twerdung. Das erstrebenswerte Licht, das durch 
langsame und miihevolle Entwicklung gewonnen wird, ist das Licht des 
BewuBtseins - fiir den Einzelnen und fiir die Volker. Immer und iiberall 
ist damit der Gedanke einer intercessio divina verkniipft, wie sie in dem 
Hopi-Mythus durch die Gestalten der "Zweie" dargestellt wird. 

1 Aua P A.UL RA.DIN: The Story of the American Indian. New York: Boni and 
Liveright 1927. 
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Ganz unbefangen, in urspriingIicher Reinheit, wie das Symbol vor dem 
inneren Auge aufgetaucht ist, so schildert der Mythus des primitiven 
Indianerstammes das Erwachen des BewuBtseins als ein rhythmisches 
Ereignis, als Entfaltung von Stufe zu Stufe. Auf jede Entfaltung folgt die 
Beklemmung und Bedrangnis, die der Wende vorausgeht, bei der sich 
Zwang und Drang ffir das tastende Gefiihl so sehr vermischen, daB iiber
menschIiche Hille als die einzig noch mogIiche Hille erscheint, bis ein 
unerwarteter Ausweg zu neuem Anfang und neuer Entfaltung fiihrt. Auch 
wir kennen diesen Rhythmus - wir wissen aus eigenem Erleben und aus 
dem Erlebnis unserer Zeit, was die Bedrangnis der Wende bedeutet. 

Neben seiner im allgemeinen klaren SymboIik enthaIt aber der Mythus 
der Hopi-Indianer gewisse merkwiirdige Einzelziige, die zum Nachdenken 
reizen - Elemente, vor denen man stutzt und nach dem Lebensvorgange 
sucht, der ihnen entsprechen konnte. TIber das Leben in den beiden 
untersten Hohlen ist in dem Mythus zwar nichts besonderes ausgesagt, es 
wird nicht charakterisiert. In der dritten Hohlenwelt jedoch, wo die 
"Zweie" Fackeln anziinden, lernen die Menschen, Hiitten zu bauen und zu 
reisen. Das BewuBtsein, um dessen Entwicklung es sich handelt, fande also 
hier gewissermaBen Ordnung und eine klare Gestalt, wie die einer Hiitte, 
in der man sich aufhalten kann. Zugleich ist mit der Fahigkeit des Reisens 
auch eine gewisse Bewegungsfreiheit dargestellt, ein Zustand, in dem nicht 
nur das NachstIiegende, sondern auch das Entfernte erfaBt oder erkannt 
werden kann. Das Leben wird hier auf eine neue Weise interessant, weil 
man unter dem Scheine gottIicher Fackeln etwas davon zu verstehen 
anfangt und sich nicht mehr wie ein Wurm von der Geburt in den Tod 
hinein tastet. In dieser Hohle findet sich aber auch die seltsame Er
scheinung, daB bei ihrer Uberfiillung die Frauen verriickt werden. 

Um diese eigentiimIichen Bilder zu verstehen, miissen wir versuchen, 
sie zu interpretieren, d. h. wir miissen nach realen, uns vertrauten Tat
sachen suchen, denen sie entsprechen. Das Leben der dritten Hohlenwelt 
steht nun in einem deutIichen Gegensatz zu allem vorher Gewesenen. In 
den zwei untersten Hohlen herrschte nur das Dunkel, die Stille des Un
bewuBtseins. Man kann dabei an die vielen Ausdriicke denken, die wir 
gebrauchen, wenn wir vom Mittelalter sprechen. Wir sagen "das finstere 
Mittelalter", wir reden von seinem "bIinden Aberglauben", von seiner 
"dumpfen Unwissenheit" - ganz als ob das Mittelalter eine Zeit des 
Aufenthalts in einer Hohle gewesen ware, in der jene Fackeln der "Zweie" 
noch nicht gebrannt hatten. JAKOB BURCKHARDT spricht sich in seinem 
Werk "Die Kultur der Renaissance in ItaIien" auch in diesem Sinne aus, 
wenn er sagt: 

,,1m Mittelalter lagen die beiden Seiten des BewuBtseins - nach der 
Welt hin und nach dem Inneren des Menschen selbst - wie unter einem 
gemeinsamen Schleier traumend oder halbwach. Der Schleier war gewoben 
aus Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn; durch ihn hindurchgesehen 
erschienen Welt und Geschichte wundersam gefarbt, der Mensch aber 
erkannte sich nur als Rasse, Yolk, Partei, Korporation, Familie oder sonst 
in irgendeiner Form des Allgemeinen. In ItaIien zuerst verweht dieser 
Schleier in die Liifte; es erwacht eine objektive Betrachtung und Behandlung 
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des Staates und der samtlichen Dinge dieser Welt iiberhaupt; daneben 
aber erhebt sich mit voller Macht das Subjektive, der Mensch wird geistiges 
Individuum 1 und erkennt sich als solches." 

Mit diesen Worten beschreibt JAKOB BURCKHARDT sehr schon eine Zeit
wende, da in Europa eine neue Fackel des BewuBtseins entziindet wurde. 
In der Tat enthiillt die Renaissance blitzartig aIle Keime einer Entwicklung, 
fiir deren Verwirklichung Europa noch mehrere Jahrhunderte brauchte -
die Jahrhunderte bis zur Aufklarung. In diesem Sinne kann man die 
Renaissance als das lebendige Programm fur den Werdegang des modernen 
Europa betrachten. Eine Umwertung aller mittelalterlichen Werte bis zur 
kiihnen Durchbrechung des christlichen Dogmas ist in ihr vorweggenommen. 
Der geniale Historiker, der JAKOB BURCKHARDT war, hat dies intensiv 
gespiirt, daher hat er sich an der Renaissance zu seinem besten Werke 
begeistert und ihre programmatische Bedeutung in dem eben erwahnten 
Zitat seherisch klar zum Ausdruck gebracht. 

Das Programm der Renaissance, wie es JAKOB BURCKHARDT formuliert 
hat, ist jedoch in der folgenden Epoche nur zur Halfte erfiillt worden, nur 
soweit es die "objektive Betrachtung und Behandlung der samtlichen 
Dinge diesel' Welt" betrifft. Das Subjektive ist dariiber vernachlassigt 
worden, der Mensch der Neuzeit hat sich als Individuum noch nicht 
erkannt. Dariiber konnen auch gerade die individualistischen Tendenzen 
der jiingst vergangenen Zeit nicht hinwegtauschen; sie bedeuten im Grunde 
nur die Betonung eines nicht erfiillten und vielfach falsch verstandenen 
Postulates. Das Subjektive schlummerte bis zur Neuzeit unter dem 
"gemeinsamen Schleier" christlicher Formen, die das innere Erlebnis in 
allgemeingiiltiger Weise ausdriickten. Die modernen Menschen waren, ganz 
wie die mittelalterlichen, in bezug auf ihr Innenleben durch die Kirche 
bedingt. Ob sie sich zu dieser nun positiv oder negativ einstellten, ob sie 
Gott liebten oder haBten, ihn bewiesen oder wegbewiesen, machte dabei 
keinen grundsatzlichen Unterschied. Das Subjektive - wir konnten auch 
sagen, die samtlichen Dinge der inneren Welt - blieb doch nach auBen 
projiziert, das Individuelle war dogmatisch vorgeformt und den Gesetzen 
der christlichen Moral unterworfen. Diese Tatsache ist nur deshalb so 
leicht iibersehen oder vergessen worden, weil sich das allgemeine Interesse 
iiberhaupt mehr und mehr davon weg und der AuBenwelt zuwandte. 

Die Fackel, durch welche das Europa der Neuzeit den Menschen und 
seine Umwelt zu verstehen lernte, ist das Licht des Intellektes. Unsere 
Einsicht ist seit der Zeit del' Renaissance immer deutlicher als ein Ergebnis 
des begrifflichen Denkens aufgefaBt worden. Immer klarer ist im Laufe 
der Jahrhunderte die Forderung herausgestellt worden, daB alles, was 
durch dieses Denken nicht erfaBt werden konne, als nicht verstanden oder 
nicht zu Verstehendes zu gelten habe - immer klarer auch die Tendenz, 
sich aller Lebensgebiete durch denkende Methoden zu bemachtigen. Diese 
Methoden, als unser vornehmstes Mittel zur Erlangung bewuBter Ein
sichten, wurden endlich mit dem BewuBtsein vollstandig identifiziert -
BewuBtsein und Intellekt wurden nach und nach in Eins gesetzt. 

1 J. BURCKHARDT verweist hier auf die Ausdrucke "uomo singolare" und "uomo 
unico", die damals die hohere und hochste Stufe individueller Ausbildung bedeuteten. 
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Das war wohl deshalb moglich, weil sich kein Lebensgebiet der Be
arbeitung 'durch den denkenden Verstand zu verschlieBen schien. Selbst 
die Natur, die widerspruchsvolie und geheimnisreiche pflanzliche und 
tierische Schopfung, schien sich in ein liickenloses Gefiige von eindeutig 
bestimmbaren Ursachen und Wirkungen zu schmiegen. Es war, als hatten 
der unbelebte und der lebende Organismus nur darauf gewartet, sich dem 
ordnenden Geiste des Menschen aufzuschlieBen und zu unterwerfen. 

Das 19. Jahrhundert, welches als Kronung alier vorangegangenen Be
strebungen die groBartige Aufgabe iibernommen hatte, die Schopfung unter 
dem Gesichtspunkte der Kausalitat zu verstehen, sah alie seine Be
miihungen auf eine fast zauberhafte Weise tausendfach belohnt. Der 
menschliche Verstand lernte wirklich Riitten zu bauen und zu reisen -
ja, seine Riitten wurden zu auBerordentlich komplizierten Gebilden, wie 
diejenigen der Mathematik oder derPhysik, und seine Reisen schreckten 
nicht vor Weltraumen und J ahrmillionen zuriick. 

Wahrend das Mittelalter und noch die beginnende Neuzeit immer vom 
Zweifel ausgegangen waren, von der Unsicherheit und tiefstem MiBtrauen 
gegen das eigene Wesen und die eigene Erkenntnis, war das 19. Jahrhundert 
in Bezug auf alie menschlichen Moglichkeiten durchaus zuversichtlich 
gestimmt. Der Optimismus, der friiher mit der Idee des Gottlichen ver
bunden gewesen war, ging auf die Idee des Menschen selbst iiber. Die 
Menschen wurden die Gotter einer ganz diesseitigen Welt. 

Wenn man einen Abglanz finden wili von dem Gefiihl der trium
phierenden Lebenssicherheit, das um die Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Mehrheit der europaischen Menschen erfiillte, so muB man die Schriften 
derjenigen Forscher lesen, die sich damals nicht ffirchteten, ali das laut 
zu sagen, was ihre Zeitgenossen, wenn auch mit einigen angstlichen Vor
behalten, im Stillen auch dachten1• 

LUDWIG BUCHNERS "Kraft und Stoff"2 ist in seiner dithyrambischen 
"Oberschwenglichkeit ein glanzendes Beispiel ffir diese Einsteliung. Er sagt 
dort Z. B.: "Stiick ffir Stiick hat die Aufklarung suchende Wissenschaft 
dem uralten Kinderglauben der Volker seine Positionen abgewonnen, hat 
den Donner und Blitz und die Verfinsterung der Gestirne den Randen der 
Gotter entwunden und die gewaltigen Krafte ehemaliger Titanen unter den 
befehlenden Finger des Menschen geschmiedet." Oder: "Nirgends in diesem 
Raum (dem Weltenraum) gibt es einen Schlupfwinkel ffir die Phantasie, 
in welchem sie toIle Ausgeburten zeugen und eine von den gewohnten 

1 Es hat zwar damals - gerade auch unter den Wissenschaftern - genug 
Menschen gegeben, die sich der herrschenden Stromung nicht unbedingt anschlossen, 
und auch die von ihrer Zeit nicht anerkannten Werte in ihre Forschung einzubeziehen 
versuchten. Sie wurden vielfach als Pessimisten verschrieen oder als absonderliche 
Kauze und Originale etwas von oben herab betrachtet. Sie waren allerdings durch 
den gebieterischen Zwang des Zeitgeistes so beengt, daB sie sich nur mit Schwierig
keit ausdriicken konnten und dadurch selbst zu MiBverstandnissen AulaB boten. 
Zu ihnen gehort z. B. der Arzt CARL LUDWIG SCHLEICH, von dem eine Auswahl 
von Aufsatzen kiirzlich unter dem Titel "Die Wunder der Seele" wieder im Druck 
erschienen ist (Berlin: S. Fischer 1934). Auch auf einen sehr reizenden Aufsatz 
von Prof. G. E. ERDMANN (Halle): tJber: Das Traumen (Berlin: Willi. Hertz 1861) 
mochte ich in diesem Zusammenhang verweisen. 

2 Leipzig: Theodor Thomas (10. Aufl.). 
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Schranken emanzipierte, fabelhafte Existenz traumen konnte. Es ist nicht 
notig, daB wir die Mittel besitzen, fiir jede einzelne Naturkraft we All
gemeinheit und Unabanderlichkeit im einzelnen nachzuweisen. Der Um
stand, daB dieses fiir einige derselben mit Bestirnmtheit geschehen ist, 
ist vollkommen hinreichend und schiitzt uns vor jedem Irrtum." BUCHNER 
identifiziert die Seelentatigkeit vollstandig mit dem Denken und beurteilt 
daher auch den Schlaf folgendermaBen: "Infolge korperlicher Verhaltnisse 
wird die Funktion des Denkorgans im Schlaf fiir einige Zeit sistiert und 
damit die Seele irn wahren Sinne des Wortes vernichtet... Beirn Er
wachen findet sich die Seele genau da wieder, wo sie sich beirn Einschlafen 
vergessen hatte, die lange Zwischenzeit war fiir sie nicht vorhanden, sie 
befand sich im Zustand eines geistigen Todes." Der Traum ist fiir ihn nur 
ein Ubergang zwischen Schlaf und Wachen, ein Halbwachen. Aber: 
"Ganz gesunde Menschen kennen nicht einmal diesen lJbergang, sie traumen 
bekanntlich iiberhaupt nicht." 

Der Hauptvertreter fiir die Denkweise jener Epoche ist jedoch ERNST 
1iAECKEL gewesen, der Ritter ohne Furcht und TadeI, der selbst den 
Drachen des Unsinns nicht scheute, wenn es galt, die Gedanken seiner Zeit 
zu Ende zu denken. Dies ist sein Verdienst, daB er mit unermiidlichem 
Eifer Konsequenzen zog, die sonst niemand zu ziehen wagte, die aber auf 
der Hand lagen; denn man darf nicht vergessen, daB ihm das Material zu 
seinem naturwissenschaftlichen Materialismus von Forschern und Denkern 
Deutschlands, Englands und Frankreichs sozusagen gebrauchsfertig ge
liefert wurde. (Ich nenne nur LAMARCK, GEOFFROY DE ST. IfiLAIRE, 
DARWIN, HUXLEY, SPENCER.) Um seine Unerschrockenheit zu wiirdigen, 
muB man nicht seine "Weltratsel"llesen, wo er, schon vom Umschwung 
der Zeit erschiittert und in Verteidigungsstellung gedrangt, Resignation 
verrat. Seine "Natiirliche Schopfungsgeschichte"2, die 1868 erschien und 
in zwolf Sprachen iibersetzt wurde, ist fiir die Epoche charakteristischer, 
weil das Buch noch vollkommen unbefangen geschrieben ist. In der Ein
leitung sagt HAECKEL: "Das unklare Nebelbild mythologischer Dichtung 
(worin er auch die christliche Religion einschlieBt) kann vor dem klaren 
Sonnenlicht naturwissenschaftlicher Erkenntnis nicht langer bestehen." 
Das klare Sonnenlicht - man beachte die symbolische Ausdrucksweise -
ist der Intellekt, das kausale Denken: "Der naturwissenschaftliche Materia
lismus behauptet weiter nichts, als daB aIIes in der Welt mit natiirlichen 
Dingen zugeht, daB jede Wirkung we Ursache und jede Ursache we 
Wirkung hat. Er stellt also iiber die Gesamtheit aller uns erkennbaren 
Erscheinungen das Kausalgesetz oder das Gesetz von dem notwendigen 
Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Er verwirft dagegen ent
schieden jeden WundergIauben und jede wie immer geartete Vorstellung 
von iibernatiirlichen Vorgangen." 

Von diesem Standpunkt aus gesehen, werden die Lebensvorgange 
als entwicklungsgeschichtliche geordnet und verstanden, der Kausalnexus 
ist ein konkret zeitlicher. Die Deszendenz- und Selektionstheorie DAR
WINs (LAMARCK formulierte die gleichen Prinzipien als Vererbung und 

1 1. Auf]. Bonn: Emil StrauB. 
2 5. Auf!. Berlin: Georg Reimer. 
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Anpassung) ist, wie HAECKEL sagt "das Zauberwort, durch das wir alle 
uns umgebenden Ratsel losen oder wenigstens auf den Weg ihrer Losung 
gelangen konnen." 

Mit dem Losen moglichst aller Ratsel hat er und viele seiner Zeit
genossen es denn auch so eilig, daB sie nicht zu bemerken scheinen, welche 
eigenartigen Resultate die konsequente Anwendung des methodischen 
Denkens mitunter zeitigen kann. .AJlerdings gibt schon der alte KANT 
dafiir ein hiibsches Beispiel in seinen kostlichen "Beobachtungen iiber das 
Gefiihl des Schonen und Erhabenen". Er sagt dort von den "Negers in 
Mrika", sie hatten "von der Natur kein Gefiihl, welches iiber das Lappische 
stiege" (wobei aber der Begriff des Lappischen genau definiert ist). Dann 
erzahlt er einen sehr intelligenten Ausspruch eines solchen Negers und 
fahrt fort: "Es ist, wie wenn hierin etwas ware, was vielleicht verdiente, 
in LJberlegung gezogen zu werden, allein kurzum, dieser Kerl war vom 
Kopf bis auf die FiiBe ganz schwarz, ein deutlicher Beweis, daB das, was 
er sagte, dumm war." Eine solche "Denkfreiheit" durfte sich sein groBer 
Geist, dem der hochst subjektive SchluB offensichtlich SpaB machte, wohl 
einmal leisten. 1m Munde seiner weniger geistvollen Nachfahren wirken 
sich jedoch ahnliche Methoden weniger giinstig aus. Dafiir steht in 
HAEcKELs "Natiirlicher Schopfungsgeschichte" ein so treffendes Beispiel, 
daB ich nicht umhin kann, es zu erzahlen. AuBer HAECKEL sind noch drei 
weitere Forscher an der Geschichte beteiligt: DARWIN hat sie erfunden, 
K. VOGT und HUXLEY haben sie ausgebaut. Es handelt sich dabei um 
einen bestimmten roten Klee, der in England haufig vorkommt und als 
Viehfutter dient. Da die Englander groBe Fleischesser sind, worauf HAEcKEL 
das "lJbergewicht ihres Gehirns und Geistes iiber andere Nationen" zuriick
fiihrt, hat dieser Klee fiir sie eine besondere Wichtigkeit. Dieser Klee 
wird aber nur von den Hummeln befruchtet, seine Existenz hangt also 
von der Existenz der Hummeln abo Die Hummeln jedoch werden von den 
Feldmausen gefressen, daher ware der rote Klee in Gefahr, wenn es keine 
Katzen gabe, die ihrerseits die Feldmause fressen. Die Katzen wiederum 
sind in ihrer Existenz von den alten Jungfern abhangig, welche sie halten. 
Also sind letztendlich die alten Jungfern die ausschlaggebende Ursache 
fiir die Existenz des roten Klees in England. Oder, wie HAEcKEL sagt, 
die alten Jungfern sind "somit fiir die Befruchtung des roten Klees und den 
Wohlstand Englands von groBter Wichtigkeit". 

Durch derartige Argumentationen, die zwar nicht immer so plump, doch 
bis ins 20. Jahrhundert hinein in weiten Kreisen auBerordentlich haufig 
waren!, ist das ganze Leben zuletzt zur Plattheit geworden. Wahrend 
friihere Generationen sich lebenslanglich mit frommem Schauder von 
Wundern umgeben fiihlten, war nun jedes Geheimnis aus Reichweite. ver
bannt. BUCHNER verlegte das einzige Geheimnis in raumlich groBte Ent
fernung, namlich in die Sonne (!), von der er spricht wie von einem Deus 
ex machina. HAECKEL bannte sein Geheimnis in begriffliche Ferne, in 
die Idee der Urzeugung, der er als einer magischen Idee eine ganze Menge 

1 Man denke nur an die Versuche, die religiOsen Symbole - z. B. die Wunder 
Christi - "natiirlich" zu deuten, oder an die verbreitete Ansicht, Traume kamen 
von verdorbenem Magen oder von einer falschen Lage wahrend des Schlafens. 
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von zauberkraftigen Namen gab: Urzeugung, oder freiwillige, oder ur
spriingliche Zeugung, oder Archigonia, oder Generatio spontanea, oder 
aequivoca, oder primaria. 

Mit der Idee der Entwicklung wurde damals aus unerfindlichen GrUnden 
die Idee des Fortschritts gekoppelt, die es zum UberfluB erm5glichte, alle 
moralisch und geistig negativ bewerteten Eigenschaften kollektiv an den 
Anfang der Menschheitsentwicklung und individuell in die friihe Kindheit 
zu verlegen, wodurch die erwachsenen Europaer zur Krone der Sch5pfung 
wurden. Mit der geistigen ging die ethische Vollendung Hand in Hand; 
wie denn HAECKEL immer wieder betont, daB der naturwissenschaftliche 
Materialismus, dessen hehre G5ttinnen er das Wahre, das Gute und das 
Sch5ne nannte 1, auf die Sittlichkeit den wohltuendsten EinfluB ausiiben 
werde. Auch BUCHNER sagt: "Je h5her die Kultur (er meint natiirlich 
unsere Kultur) steigt, desto mehr erhebt sich die Sittlichkeit und mindem 
sich die Verbrechen." Das Zeitalter der Sittlichkeitsvereine war mit solchen 
Feststellungen durchaus einverstanden. 

Die Uberschatzung des Intellekts und iiberhaupt der besonderen Be
wuBtseinslage, die dem Europaer gerade damals eignete, beherrschte auch 
auBerhalb des naturwissenschaftlichen Materialismus die Epoche. Was an 
christlich-kirchlichem Leben noch iibrig war, beschrankte sich auf Sonn
und Feiertage oder driickte sich werktags in vorsichtiger Wohltatigkeit 
oder in weit weniger vorsichtiger Heidenmission aus. Die herrschende 
Religion in gebildeten Kreisen war aber wohl vielfach der Atheismus, zwar 
eine Religion mit ganz negativem Inhalt, aber doch als eine solche un
antastbar und fanatisch verfochten. Neben diesen Anschauungen war eine 
asthetische Einstellung dem Leben gegeniiber weit verbreitet. Intellektuell 
grUndete sie sich auf Ideen, wie die schon erwahnten des Wahren, des 
Guten und des Sch5nen, denen aber nicht mehr ein jenseitig G5ttliches 
zugrunde lag, sondern eine idealisierende Auffassung des Sch5pferischen 
im Menschen selbst. Hinter sol chen kautschukartig dehnbaren Ideen 
konnten sich die subjektivsten Vorstellungen verstecken, sie waren daher 
stark gefiihlsbetont oder affektgeladen und boten haufig den AnlaB zu 
schwer durchschaubaren Spannungen und Explosionen. 

Durch solche Anschauungen wurden auBer den Wissenschaftern haupt
sachlich die KUnstler zu den Verwaltem h5chster Giiter gemacht; sie waren 
Vermittler mit halbg5ttlichem Charakter. Die Art, wie damals GOETHE 
als Olympier, oder BEETHOVEN als Titan abgestempelt wurde, ist ein 
bekanntes Beispiel fiir die Einstellung einer Zeit, die das Irrationale nicht 
mehr verstand. 

* 

Wenn man iiber den frevelhaften Ubermut erschrickt, der sich in einer 
solchen Einstellung zum Leben kundtut, so darf man dariiber die groBe 
positive Leistung des 19. Jahrhunderts nicht vergessen. Durch die Inten
sitat, mit der das Denken sich der AuBenwelt bemachtigte und alles 

1 Siehe HAECKELS Schreibkarte, abgebildet in: DUISBERG: Meine Lebens. 
erinnerungen. Leipzig: Ph. Reclam. 
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Erforschli,che erforschte, sind die objektiven Erscheinungen von den sub
jektiven V Drstellungsinhalten weitgehend differenziert worden. Das be
deutet eine BewuBtseinskUi.rung, die als Notwendigkeit auf dem Wege des 
europaischen Menschen lag. Die Fahigkeit des rationalen Ordnens, der 
verstandigen Einsicht in das Wesen der Dinge ist die vornehmste Eigen
tiimlichkeit des europaischen Geistes. Wir diirlen nicht nur traumend oder 
ahnend mit halbgeschlossenen Augen in die Sonne blinzeln - der "faustische 
Drang" ist eine europaische Wirklichkeit. Selbst die Zerstorungswut des 
19. Jahrhunderts gegen die christliche Symbolik hat ihre positive Seite. 
Fiir sehr viele Menschen unserer Zeit hat die christlich-kirchliche Ausdrucks
weise ihre Giiltigkeit eingebiiBt, der intellektuelle "Bildersturm" der ver
gangenen Epoche hat fiir ein Neues, Kommendes Platz geschaffen. 

Zum Frevel wurde die konsequente Aufklarung nur durch ihre Ein
seitigkeit, weil sie alles seelische Leben vernachlassigte und verleugnete. 
DaB dies so war, sieht man vielleicht am deutlichsten aus der Stellung der 
Frauen im 19. Jahrhundert, welche ganz unnatiirlich und verschroben warl. 
MIT fiel das zum ersten Male auf, als ich als etwa 14jahriges Madchen 
SCHUMANNS "Frauenliebe und Leben" singen horte. "Als ich ihn gesehen, 
glaubt' ich blind zu sein ... ", "Er, der Herrlichste von allen ... ", usw. lch 
glaube, ich brauche die bekannten Lieder nicht in Erinnerung zu rufen. 
A1s ich dann weiter das Lied horte: "Du suBer kleiner Engel du ... ", das 
also von der Geburt des Kindes handelte, und gleich nachher: "Nun hast 
Du mir den ersten Schmerz getan ... " - es ist' der Tod des geliebten 
Mannes -, da faBte mich ein ganz unheimliches Gruseln. lch muBte immer 
denken: Was hat sie denn in der Zwischenzeit gemacht 1 1st der Mann 
sofort nach der Geburt des Kindes gestorben 1 Oder ist'ihr am Ende gar 
nichts mehr passiert 1 Das Gefiihl einer ungeheuren Leere tat sich in mir 
auf, und ich trostete mich zuletzt damit, daB eine solche Frau ganz gewiB 
eine Unmoglichkeit sei. Aber gerade dieser Liederzyklus gibt das Idealbild 
der Frau jener Zeit. 

Es ist, als sei die Streitfrage des Mittelalters, ob die Frau eine Seele 
habe, langsam durch den consensus omnium dahin entschieden worden: 
nein, sie habe keine. Die Frau hatte keine Seele, weil sie Seele war, und 
zwar Seele des Mannes. Man sprach so viel von Seelengemeinschaft 
zwischen Mann und Frau, weil eben Mann und Frau gemeinschaftlich 
wirklich nur eine - seine Seele hatten. So sagt auch JAKOB BURCK
HARDT in der "Kultur der Renaissance": "Weil das ausgebildete Weib 
(der Renaissance) dem Manne gleichstand, konnte in der Ehe das, was 
man geistige und Seelengemeinschaft oder hohere Erganzung nennt, nicht 
so zur Blute gelangen, wie spater in der gesitteten Welt des Nordens." 

Eine Mhere Erganzung des Mannes konnte die Frau der Neuzeit werden, 
weil sie gar nicht seine wirkliche Seele darstellte, sondern die Seele, wie sie 

1 Die Romantik, in deren Kreisen die Frauen eine groBe Rolle spielten, wird 
von dieser Kritik nicht beriihrt. Sie kann in diese Betrachtung aber nicht ein
bezogen werden, denn nicht ihre Weltanschauung, sondern die des Materialismus 
hat sich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts im praktischen Leben durch
gesetzt. Dall und warum dies so war, wird beispielsweise deutlich aus dem schonen 
Aufsatz von RICARDA HUCH fiber die "Romantische Ehe" (in: Das Ehebuch. CelIe: 
Niels Kampmann 1925), 
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sein sollte - das Jdeal seiner Seele. Da das Psychische durch sittliche 
Ideen, wie die des Wahren, des Guten und des Schonen, weitgehend vor
geformt war, wurden die Frauen zu Verkorperungen von ganz bestimmten 
Eigenschaften, oder auch, ihre Eigenschaften hatten sich in einer von 
vornherein gegebenen Richtung auszuwirken. Da aber gerade fiir Frauen 
z. B. das Wahre oder das Schone gar nicht einfach zu verkorpern sind, gab 
es bis ins 20. Jahrhundert unendlich viele gute Frauen - Frauen, die wie 
in SCHUMANNs Liedern einen geliebten Mann heirateten, ihm Kinder 
gebaren, dann gut waren und gut blieben, auch wenn er starb. Die hervor
ragendste Verkorperung einer solchen Idealseele des Mannes im letzten 
J ahrhundert war bekanntlich die Konigin Victoria von England. In dieser 
Rolle ging sie vollkommen auf, alle ihre Handlungen waren von den 
Ansichten oder Bestrebungen ihres Gatten bestimmt. Daher konnte er 
auch, solange sie - seine Seele - lebte, fiir sie nicht sterben. Sie hat 
seinen Tod nie wirklich anerkannt und bis zu ihrem eigenen Ende seine 
Zimmer, wie fiir einen Lebenden und Anwesenden, bereitgehalten. Die 
Treue und Sorgfalt, mit der sie all dies tat, hat mit Recht die Bewunderung 
ihrer Zeitgenossen erweckt. AuBerdem wirkte sie weit iiber die Grenzen 
ihres Landes hinaus als ein Vorbild, weil sie gerade diejenigen Anspriiche 
vollkommen erfiillte, die damals an die Frauen gestellt wurden - nicht 
nur von den Mannern, sondern auch von den Frauen selbst. Denn die 
Frauen dieser lichterfiillten Zeit wuBten es auch nicht besser. Wie ihre 
Manner ahnten sie nicht, daB sie gar nicht ihrer eigenen Seele gemaB lebten, 
oder dann nur ganz stiickweise. Insofern Frauen durch Bezogenheit leben
Bezogenheit auf Manner oder auf Kinder - ist es ein echter Ausdruck ihrer 
selbst, wenn sie denAnderen mitleben und das darstellen, was dieBeziehung 
zu ihm in ihnen erweckt. So miissen gewiB die Frauen (unter anderem) 
der Seele des Mannes leben und das in die Wirklichkeit gebaren, was als ein 
notwendiger innerer Anspruch in ihm liegt. Aber sie diirfen nicht die Seele 
des Mannes sein, nicht sich mit dem Anderen in eins setzen, ihn - den 
Mann oder das Kind - besitzen, nur darum, weil sie, als die Seele dieses 
Anderen, anscheinend alles kennen oder fiihlen, was er nicht kennt oder 
fiihlt. Denn dadurch artet der echte Ausdruck der Bezogenheit in Macht
einstellung aus, wie es so vielen Frauen der vergangenen Jahrzehnte ge
schehen ist, die mit der aufrichtigen Empfindung, sich riickhaltlos hinzu
geben, tyrannisch herrschten. Oder sie wurden auf unfaBbare Weise sich 
selbst entfremdet, Werkzeuge, Spielzeuge und Puppen, die man nicht ernst 
nehmen konnte, so wie es IBSEN in seiner "Nora" geschildert hat. Eine 
zermiirbende Unbefriedigtheit war die Folge, denn die eigene Seele der 
Frau hat einen echten Anspruch, urn den jede Frau in ihrer Tiefe weiJ3, 
weil die Frauen ihrem Wesen nach nahe verkniipft sind mit dem psychischen 
Leben. Sie beziehen ihre Normen nicht in erster Linie aus dem Geist, 
sondern aus dem Seelischen, und die Entfremdung der eigenen Seele be
deutet daher fiir sie chaotische Richtungslosigkeit. 

Die Identifizierung mit einem einseitig beschrankten BewuBtsein, die 
im 19. Jahrhundert vorherrschte, war daher fiir die Frauen am schwersten 
zu ertragen und fiir sie am schadlichsten. Alles Naturhafte, Irrationale -
alles, was aus dem Seelenhintergrunde quillt, war ja mit samtlichen 
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negativen WesensauBerungen aus dem personlichen Blickfelde verbannt, 
und fristete ein Scheindasein auf dem Theater, dem Kabarett und in Witz
blattern. Der Mangel an Phantasie und Humor des durch den Intellekt 
bestimmten Lebens wurde nur durch einen ungeheuren Verbrauch an 
gedrucktem Material - der Mangel an Gefiihl durch Sentimentalitat 
ersetzt. Mit Hille eines wissenschaftlich oder asthetisch beobachtenden 
Standpunktes hielt man sich eigene oder fremde Emotionen und Konflikte 
yom Leibe; man nahm am liebsten die Einstellung eines verstandnisvollen 
Zuschauers ein. Wenn aber in Familien oder unter Nationen etwas Un
vorhergesehenes passierte, wurde es entweder intellektuell verbramt oder 
als ein ganz unverdienter Schicksalsschlag empfunden. 

Es war, als hatten die Menschen die alte Wahrheit vergessen, daB da, 
wo viel Licht ist, auch viel Schatten ist. Sie sahen die Schatten nicht, die 
sie seIber warfen. Daher bemerkten sie auch nicht, daB der Schatten, von 
dem sie sich, wie der Mann im Marchen, abgetrennt hatten, ein Eigenleben 
fiihrte. Dieses seltsame Leben, welches der Schattenseite eignet, ergriff 
besonders die Frauen, und daher ist das 19. Jahrhundert reich an Frauen 
gewesen, die ihrer Zeit die groBten Ratsel zu knacken gaben. Das waren 
die "verriickten Frauen", von denen der Hopi-Mythus erzahlt. 

* 
So steht z. B. dem naturwissenschaftlichen Materialismus eine Be

wegung entgegen, die diesen als seine Schattenseite kompensiert, und 
die durch eine Frau ins Leben gerufen wurde, welche aus ihrer "Ver
riicktheit" nie ein Hehl gemacht hat. Die Bewegung ist die der Theosophie. 
Ihre Griinderin war HELENA PETROWNA BLAVATZKY (1831-1891). Sogar 
das auBere Leben dieser Frau, die unermiidlich zwischen Osten und Westen 
schweifte, hat einen ganz irrationalen Charakter, und es ist meines Er
achtens nur schwer auszumachen, was sie in Wirklichkeit erlebte und was 
sie sich traumte. In alles, was sie betraf, hat sich das wuchernde Ranken
werk ihrer Gesichte gedrangt, bis ihr Leben zur undurchdringlichen Wirrnis 
wurde. Der Kommissar HODGSON, der von der englischen Gesellschaft 
fiir psychische Forschung beauftragt war, in Indien ihren Fall zu unter
suchen, mag daher auch ein leichtes Spiel gehabt haben, sie des Betrugs 
zu iiberfiihren. Sie hat sicher haufig betrogen, wie ein Wilder oder ein 
kleines Kind betriigt; denn personlich war sie beides - primitiv und 
infantil. N ur waren ihre Betriigereien von einer unheimlichen Art, weil 
sie unzertrennbar verfilzt waren mit den Manifestationen ihrer groB
artigen medialen Fahigkeit. Die Medialitat der BLAVATZKY war echt 
und ungelogen, sonst ware sie gar nicht imstande gewesen, ihr Lebenswerk 
durchzufiihren und in allen Landern einen so auBerordentlichen Anhang 
zu erwerben. Auch ihre ungeheuerliche schriftstellerische Tatigkeit ist 
nur verstandlich, wenn man sie als parapsychologisches Phanomen auffaBt: 
die BLAVATZKY wuBte nicht, was ihre Hand automatisch schrieb. Daher 
war sie ganz ehrlich, wenn sie ihre Schriften als Offenbarungen bezeichnete, 
die ihr durch nur fiir sie erkennbare Fiihrer (sie werden als die "Meister" 
oder die "Briiderschaft der Adepten in Tibet" mit geheimnisvollen N amen 
benannt) eingegeben worden seien. In diesem Punkte funktionierte sie ganz 
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gleich wie andere bekannte Medien. Sie hatte es auch am eigenen Leibe 
zu spiiren, wie sehr sie das erste Opfer ihrer Eingebungen war. Zu einem 
normalen Leben im landlaufigen Sinne war sie untiichtig, korperlich 
krank, von ihrer "Verriicktheit" bestandig gequalt. Der Ort, wohin sie 
entriickt worden war, scheint mir nun eben die Nachtseite jener bewuBten 
Einstellung zu sein, die man naturwissenschaftlichen Materialismus nennt. 
Die BLAVATZKY war ganz auf den Seelenhintergrund, das UnbewuBte 
ihrer Epoche bezogen. Sie sah nichts als den Abgrund, der, von dem Leben 
der Tiefe erfiillt, hinter dem BewuBtsein des 19. Jahrhunderts gahnte. 

Da alles Subjektive von den Menschen ihrer Zeit so durchaus verdrangt 
worden war, waren alle, das rationale BewuBtsein kompensierenden 
seelischen 1nhalte und die natiirliche Geistigkeit, die sich im Symbol 
darstellt, regressiv in diesem Abgrund versunken, und prasentierten sich 
als ein undifferenziertes, urzeitliches Chaos. 

Diesen urzeitlichen Aspekt der vollkommen abgespaltenen psychischen 
1nhalte hat die BLA VATZKY richtig genug empfunden. Es kommt ihr 
vor, als sei die Lehre, die sie vertrete, "die allgemeine Religion der pra
historischen und alten Welt" oder "die angehaufte Weisheit der Zeitalter"1. 
Sie spricht von der "Geheimlehre" als von einer "archaischen Wissenschaft", 
von "aus der grauesten Vorzeit mitgeteilten Tatsachen", von "ante
diluvianischen und postdiluvianischen Meistern". Die Spriiche, an welche 
sie die weitschweifenden Kommentare ihrer "Geheimlehre" ankniipft, 
will sie einem "archaischen Manuskript" entnommen haben, "einer Samm
lung von Palmblattern, durch ein besonderes, unbekanntes Verfahren fiir 
Wasser, Feuer und Luft undurchdringlich gemacht". Was sie in dieser 
Weise bildlich vor sich sah, scheint mir ein Symbol fiir die menschliche 
Seele zu sein, die undurchdringlich gegen alle auBeren Einfliisse die Summe 
innerer Erfahrung in archetypischer Gestalt bewahrt, die aber dem BewuBt
sein der zeitgenossischen Menschen so ferne lag, als sei sie eine in einem 
abgelegenen Lande ausgegrabene Antiquitat. 

Weiter sagt sie: ,,1st Theosophie eine neue Religion? fragt man uns. 
Keineswegs, sie ist weder eine ,Religion', noch ist ihre Philosophie ,neu', 
denn, wie bereits gesagt, sie ist so alt wie der denkende Mensch." Der 
denkende Mensch, das ist eben der Mensch der Aufklarung, der seine Welt 
denkend erfaBt. Nur fiir ihn ist die ganze "angehaufte Weisheit der 
Zeitalter" im UnbewuBten begraben. 

Dieser Tatsache entsprechend enthalten die Schriften der BLAVATZKY 
auf einen Wust gehauft alle moglichen Bruchstiicke aus allen esoterischen 
Lehren aller Zeiten, ferner die Mythologien der verschiedensten Volker, 
ein Chaos aller gestiirzten Gotter und alle iiberhaupt vorstellbaren Symbole. 
Aus ihrem ahnungsvollen Gefiihl heraus versucht sie leidenschaftlich, die 
Symbole wieder in ihren Wert einzusetzen, dem Publikum ihren Sinn 
verstandlich zu machen. 1hre Symboldeutungen sind manchmal von 

1 Die Zitate, die ich erwahne, stammen samtlich aus dem Hauptwerk der 
BLAVATZKY: Die Geheimlehre. Leipzig: Theosophisches Verlagshaus. Andere 
Schriften, wie etwa die "Entschleierte Isis", haben grundsatzlich die gleichen Themen 
zum InhaIt, sind aber womoglich noch verworrener abgefa13t. tJber ihr Leben s. 
HANS FREIMARK: Helena Petrowna Blavatzky. Leipzig: Th. Griebens Verlag. 
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einer erstaunlichen Treffsicherheit; aber das fruchtet ihr seIber nichts, 
da sie gar keinen bewuBten Standpunkt hat, der ihr zur Unterscheidung 
he1fen konnte. Ganz mit dem Seelenhintergrunde ihrer Zeit identisch, 
iiberschiittet sie sich und ihre Anhanger nur mit dem feurigen Lavastrome 
einer unverstandenen und ganzlich unverstandlichen Enthiillung. Ich 
bin iiberzeugt, daB es unmoglich ist ihre Schriften zu verstehen. Man 
kann nur darin schwimmen wie in einem aufgewiihlten Meere und sich 
von den groBen Fischen am Bauche kitzeln lassen. Das ist es auch, was 
ihre Anhanger wahrscheinlich heute noch tun. Die Schriften der BLA v ATZKY 
appellieren namlich gerade da, wo sie echt und tiefempfunden sind, an 
das emotionale Element im Menschen. Wenn sie haufig das Zwerchfell 
erschiittern, so gehen sie doch auch sozusagen an die Nieren, d. h. sie wecken 
das BewuBtsein des sympathischen Nervensystems, das dem Wissen des 
Kopfes entgegengesetzt ist und sich im Symbol darstelit. Daher ist das 
ganze Weltbild der BLAVATZKY ein abgrundtiefes Geheimnis, jedes Ja 
ist bei ihr auch ein Nein, und sie widerlegt sich bestandig selbst. 

DaB der naturwissenschaftliche Materialismus und die Theosophie 
zusammengehoren, wie die Vorder- und Riickseite der gleichen Medaille, 
geht iibrigens auch aus der Gleichheit ihrer grundsatzlichen Einstellung 
hervor. Beide haben das gemein, was ich als "Pseudo-Monismus" be
zeichnen mochte; d. h. sie vertreten eine Anschauung, fiir die alies aus 
einem einzigen, unpersonlichen Prinzip hervorgeht. Sie sind aber nicht 
konsequent, also Pseudo-Monisten, deshalb, weil sie das personliche Leben 
in ihr System nicht einbeziehen. So ist die "hohere Sittlichkeit", die der 
Materialismus als Postulat in jeder Weise betont hat, in Wirklichkeit 
nicht gelebt, sondern nur geheuchelt worden. Auch die Theosophie schlieBt 
in analoger Weise das Leben yom System aus. Die Anhanger der ge
heimen Wissenschaft haben diese keineswegs in ihrem taglichen Leben 
betatigt, sondern ausgesprochen materialistisch gelebt - einschlieBlich 
der BLA v ATZKY, die durch ihre Zeitungsgrundungen und eine groBziigige 
Reklametatigkeit sich als eine aufgeweckte Schiilerin des Zeitgeistes aus
gewiesen hat. 

Beide Bewegungen haben ferner die Idee der fortschreitenden Ent
wicklung bis zur hochsten Perfektion gemeinsam. Fiir den Materialismus 
fiihrt sie zu einer koliektiven BewuBtheit, die entweder durch sittliche 
Ideale bestimmt wird und sich dann praktisch als liberale Demokratie 
verwirklichen laBt, oder aber nach Aufgabe der Ideale in den Bolschewismus 
ausmiindet. Fiir die Theosophie geht der Weg ins koliektive UnbewuBte, 
zu dem theosophischen Astrallicht, das, wie die BLA VATZKY schreibt, "die 
Weisheit des Chaos" ist. Beide Bewegungen sind in bezug auf sich selbst 
optimistisch eingestelIt, daher gegen alies Andersdenkende in hohem Grade 
polemisch. Beideneignetfernerder HaB gegendie zu iiberwindende christliche 
Kirche, der sich bei der BLAVATZKY nebenbei besonders drollig in ihrer Wut 
gegen die "ungebildeten" und "unwissenden" Kirchenvater auBert. Auch 
die Theosophie geht sehr weit in der Vergottlichung des Menschen, zu
allererst in bezug auf die Person der BLAVATZKY selbst. Und man weiB 
ja, daB eine der Gemeinschaften, die sich von der Theosophie herleiten, einen 
ganz ahnlichen Kultus mit GOETHE treibt, wie die Materialisten. 
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DaB sich die BLAVATZKY nicht so durchgesetzt hat, daB ihre Verkiin
digung das BewuBtsein der Zeit erreicht hatte, kommt wahrscheinlich 
daher, daB diese groBartige Seherin doch ihrer Sendung nicht treu blieb. 
Sie ist selbst dem Intellekt, den sie bekampfte, zurn Opfer gefallen und 
hat ihr Werk schon im Aufbau zerst6rt, indem sie es intellektuell von 
auBen her iibertiinchte. Ihre sklavische Anlehnung an die indische Philo
sophie hat ihre Zwecke ganz wesentlich verfalscht. Wenn sie die ostliche 
Weisheit der europaischen Wissenschaft gegeniiberstellte, so geschah dies 
zwar aus der intuitiven Erkenntnis, daB der Osten ein Wissen urn die 
Wirklichkeit des Psychischen besitzt, das uns weitgehend fehltl. Aber die 
indische Philosophie als solche bleibt ohne eine tiefeindringende ana
lytische und vergleichende Bearbeitung mit Hille unseres eigenen Er
fahrungsmaterials fiir den Abendlander ein nur mit dem Intellekt zu 
fassender Fremdkorper, der unserer seelischen Eigenart nicht entspricht. 

Zwar hat gerade die Verwendung der indischen Philosophie der 
BLAVATZKY viele Anhanger zugefiihrt. Es gab und gibt viele Europaer, 
die sich besonders gegeniiber den Dingen des Fernen Ostens in der Rolle 
des verstandnisvollen Zuschauers gefallen und Kenntnisse mit Erfahrung 
verwechseln. Dieser Tendenz hat die BLAVATZKY mit der indischen Maske, 
die sie aufsetzte, leider Vorschub geleistet. Man mochte sich fragen: 
Warum hat sie das getan 1 MIT kommt vor, es sei deshalb, weil sie aus 
kindischer personlicher Eitelkeit nicht einsehen F()Mte, daB der Weg, 
den sie wies, nicht nach oben in geistige Herrlichkeit, sondern nach unten, 
zum Erlebnis der Tiefe fiihrt. Wer die Weisheit, die sich im Chaos des 
UnbewuBten versteckt, erschlieBen will, darf nicht nach den Sternen 
oder dem Ather blicken und sich mit holden Illusionen gottahnlicher 
Vollendung betauben; denn es wird nichts dadurch gewonnen, daB man 
die psychischen Inhalte, statt in eine archaische Vorzeit, in den Himmel 
und in den Geist projiziert. Der Weg zur Erfahrung des UnbewuBten 
geht fiir den heutigen Europaer iiber die Erkenntnis der eigenen irdischen 
Wirklichkeit, es ist der Weg der Erde. Die Einseitigkeit des Intellektes 
kann nicht durch "vergeistigtes" Wachstum in einem fremden Treibhaus, 
sondern nur durch neue, feste Verwurzelung im eigenen Boden iiberwunden 
werden. Da der Theosophie diese Einsicht fehlte, blieb sie als ein un
~ormlicher Gotze neben dem Materialismus stehen, aber seine Umwandlung 
bewirkte sie nicht. 

Ein gleiches Schicksal hatte eine zweite Bewegung, die von Westen 
her in den europaischen Kulturkreis drang, und die auch von einer "ver
riickten" Frau ins Leben gerufen wurde. Das ist die "Church of Christ 
Scientist" der MARy BAKER EDDY (1821-1910). Auch diese Frau rang, 
wie von einem groBen Weh befallen, mit den Schatten der materialistischen 
Welt (mehr in der Form des sog. Kapitalismus). Was sie seherisch ent
deckte, war auch eine urtiimliche Weisheit, diesmal als eine Ver
korperung, wie sie noch jetzt in den Dorfern von primitiven Stammen lebt: 
namlich den Medizinmann. Sie war ganz eingestellt auf eine abgriindige 

1 Die gleiche Intuition war noch fUr andere Kreise wegleitend; siehe die Be
wegungen des Neo-Buddhismus, Mazdaznan u. a. m. 
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Welt der Zauberei, von der ihre Zeitgenossen zwar am Tage nichts wissen 
wollten, die sie aber unbewuBt in sich trugen. Daher muBte Mrs. EDDY 
ihr Leben lang die Damonen der NachtI unter Einsatz ihrer ganzen zahen 
Krafte bekampfen - sie, als die alleinige Vermittlerin zwischen einem 
unheimlichen verborgenen Gott und der leidenden Menschheit. Was sie 
auf diese Weise lebend darstellt, scheint mir die psychologische Tatsache zu 
sein, daB in der Seele des modernen Menschen als subjektiver Vorstellungs
inhalt eine dem Medizinmann entsprechende Gestalt existiert, die natiir
liche Weisheit verkorpert, und die, wenn sie bewuBt gemacht wird, zur 
rechten Einstellung gegeniiber allgemein menschlichen Leiden und Kon
flikten fiihrt. Mrs. EDDY lebte nicht ihre Weiblichkeit, trotzdem sie mehrere 
Manner und sogar einen Sohn hatte, sondern sie war ein Medizinmann, 
d. h. sie war vollstandig identifiziert mit einer Personifikation, die den 
"Meistern" oder "Briidern" der BLAVATZKY entspricht. Aber auch Mrs. 
EDDYs Botschaft ist ohne bleibende Wirkung verhallt, denn auch sie ist 
ihren Eingebungen nicht treu gewesen. Wie sie ihr Gesicht bis zu ihrem 
Tode bemalte und schminkte, genau so hat sie ihre "Bibel" ("Science and 
Health, with Key to the Scriptures") wahrend Jahrzehnten immer wieder 
mit der ganz minderwertigen intellektuellen Schminke ihrer verdrehten 
Christlichkeit verfalscht. 

lch mochte hier eine grundsatzliche Bemerkung einschalten. lch weiB 
selbstverstandlich, daB nicht aIle Anhanger der Theosophie oder der 
Christian Science Frauen gewesen sind. DaB sich im Gegenteil von Anfang 
an und auch spater sehr viele Manner daran beteiligt haben, widerspricht 
jedoch meiner Anschauung nicht; denn in jedem Manne ist ein weibliches 
Element verborgen, durch welches er Zugang zu denjenigenLebensseiten hat, 
die primar seiner Mannlichkeit entgegengesetzt sind. Das zeigt sich gerade 
in den Mannern, welche die seltsam mystischen Bewegungen des 19. Jahr
hunderts mitmachten. Z. B. der Mitarbeiter der BLAVATZKY, COLONEL 
OLCOTT, zeigt auf den Photographien hinter seinem Barte auffallend 
hiibsche, weiche, etwas weibliche Ziige; auch RUDOLF STEINERS Bild hat 
einen ausgesprochen weiblichen Zug. lch mochte mit dieser Feststellung 
kein abschatziges Urteil verbinden. Es hat immer Manner gegeben, welche 
mit mehr oder weniger starker Betonung das weibliche Seelenbild, das sie 
in sich trugen, im Leben verwirklichten. Ein hervorragender Graphologe 
hat mir noch kiirzlich versichert, daB die medial begabten Manner, welche 
er kennt, meist "bisexuell" veranlagt seien. Hierdurch wird auch rein 
physiologisch die Tatsache zum Ausdruck gebracht, daB bei solchen 
Mannern das weibliche Element starker im Vordergrund steht, als dies 
gewohnlich der Fall ist. Das kann sich natiirlich ebenso in der geistigen 
Einstellung auBern und wird dann am deutlichsten sichtbar, wenn ein 
Mann sehr unbewuBt ist und dadurch zum Opfer seiner psychischen 
Gegebenheiten wird. Seine Denkweise wird in diesem Fall, wie die einer 
Frau, entweder erdhaft undifferenziert oder rein intellektuell an Traditionen 

1 Sie gab ihnen den apotropaischen Sammelnamen "tiickischer animalischer 
Magnetismus" - d. h. sie bannte sie alIe zusammen in einen Begriff, von dem man 
8cheinbar wuBte, was er hiell, und den man "schwarz auf weill getrost nach Hause 
tragen" konnte. 
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gebunden sein; seine Einstellung zurn Leben ist gefiihlsmaBig bedingt, 
oder sie kann sich auch durch eine krampfhafte Betonung der Mann
lichkeit auszeichnen, die ein aus dem mannlichen Zentrum lebender Mann 
nicht notig hat. Solche Manner konnen wir teilnehmen sehen an Be
wegungen, die ganz aus dem weiblichen Prinzip, dem Irrationalen, stammen, 
wie etwa die Theosophie und Christian Science oder andere Hintergrunds
stromungen, die noch zu besprechen bleiben. 

Das sind die Phanomene der Parapsychologie, d. h. Vorgange, die sich 
an die Gegenwart eines Mediums kniipfen, und diejenigen der H ypnose. 

Die ersten Medien, auf deren Hervortreten sich der Spiritismus griindete, 
waren wieder Frauen, namlich die beiden Schwestern Fox, welche im Jahre 
1847 in Hydesville, USA., zuerst von sich reden machten. 1852 zahlte 
man nach einem Bericht des "Courier des 1!.:tats Unis" aus St. Louis in 
den Vereinigten Staaten schon mehr als 10000 Medien, was die Bevolkerung 
so beunruhigte, daB eine Petition von 14000 Unterzeichnern an die gesetz
gebende Behorde eingereicht wurde, um eine Untersuchung der okkulten 
Phanomene zu erzielen. Um die gleiche Zeit wurde in Europa das Tisch
riicken geradezu epidemisch, und Medien wurden zu Seancen sogar an 
die Hofe geladen. 

Soweit die medialen Phanomene vom Spiritismus aufgenommen wurden, 
waren sie allerdings auch nicht geeignet, vom BewuBtsein der Zeit akzeptiert 
zu werden. Der Spiritismus, als eine der Theosophie analoge Bewegung, 
ist der objektiven Betrachtung ebenso wie diese unzuganglich, weil er fiir 
seine eigenwillige Deutung der okkulten Phanomene ebenfalls einen 
absoluten Wahrheitsanspruch erhebt. Unter den medial begabten Personen 
selbst aber gab es nicht wenige, die sich einer genauen wissenschaftlichen 
Beobachtung unterstellten und dadurch an der Sammlung eines umfang
reichen Tatsachenmaterials mithalfen. Denjenigen Forschern aber muG 
man Bewunderung und Teilnahme zollen, die unbekiimmert urn den Hohn 
und die Verachtung einer ganz auf den "gesunden Menschenverstand" 
eingestellten Welt sich bewuBt dieser Schattenseite zuwandten und die 
Geister, die hinter den Kulissen des BewuBtseins ihr Wesen trieben, 
unvoreingenommen untersuchten. 

Die objektiven Berichte1, die iiber die Tatbestande der Medialitat 
aufgenommen worden sind, fiihren iibereinstimmend zu der Konstatierung, 
daB es sich dabei (bei Klopfgerauschen, Eigenbewegung von Objekten, 
Telepathie, Botschaften oder Erscheinungen von Lebenden und Ver
storbenen) um die Wirksamkeit eines psychischen Elementes handle, das 
in eigentiimlicher Weise vom IchbewuBtsein unabhangig zu funktionieren 

1 Sie sind niedergelegt zum Teil in den Berichten der europaischen und ameri
kanischen Gesellschaften fiir psychische Forschung. Vbersichtliche, verhiiltnisma£ig 
einfache Biicher iiber den Gegenstand sind: JAMES H. HYSLOP: Science and a Future 
Life (Boston: Turner & Co.) und Probleme der Seelenforschung (Stuttgart: J. Hoff
mann); TH. FLOURNOY: Des lndes It la Planete Mars (Geneve: Ed. Atar); J. MAXWELL: 
Les phenomenes psychiques (Paris: Ed . .A.lcan); E. OSTY: La connaissance supra
normale de la realite (Etampes: lmprimerie Ferrier Freres). Ferner die sehr auf
schluBreiche Autobiographie des Mediums E. D'EsPERANCE: 1m Reiche der Schatten, 
Licht aus dem Jeuseits (Berlin: K. Sigismund). 



478 Psychologie. 

scheine. l\'1AxWELL (1. C.) nennt dieses Element ein "allgemeines" oder 
"unpersonliches BewuBtsein"; er sagt, "es scheine ihm heute festzustehen, 
daB dieses unpersonliche BewuBtsein imstande sei, unabhangig von den 
Sinnen exakte Eindriicke zu empfangen". OSTY (1. c.) schreibt: "Medien, 
die mit auBernormaler Erkenntnisfahigkeit begabt sind, zeigen eine Art 
der Wahrnehmung, die yom gewohnlichen Gebrauch der fiinf Sinne ver
schieden ist ..... ". Ihre Erkenntnis scheint aus zwei Quellen zu stammen: 
1. "Aus der Psyche der anderen Menschen - eine reiche Quelle, aus der 
sie mit Vorliebe alle vorhandenen Vorstellungsinhalte zu entnehmen 
scheinen, welche viel verschiedenartiger und reichhaltiger sind, als die 
begrenzten Annahmen der klassischen Psychologie glauben lassen. Wenn 
eine Personlichkeit zum Objekte auBernormaler Wahrnehmung wird, so 
wird im allgemeinen alles, was sie betrifft, durch einen verwickelten geistigen 
Austausch von groBartiger Subtilitat ergriffen." 2. Aus einer Quelle, die 
OSTY vorlaufig als Quelle X bezeichnet, da sie den Forschern noch 
kaum bekannt sei, die er aber als eine transzendente Ebene ("plan trans
cendant") im Seelenganzen bezeichnet. Auch HYSLOP (Science and a 
Future Life) schlieBt aus seinen Untersuchungen, daB das "normale 
BewuBtsein die Fahigkeiten und Verrichtungen des Geistes oder des 
Organismus nicht erschopft". Er ist zwar der Meinung, daB aIle medialen 
Phanomene durch "eine und dieselbe Hypothese erklart werden konnen". 
Aber: "Was fiir eine Hypothese das ist, weiB ich nicht." Es ist ein Ver
dienst der parapsychologischen Forschung, daB sie sich mit einem solchen 
"Ich weill nicht" vielfach begniigt hat und die Sammlung von einwand
freiem Material in den Vordergrund stellte. Dadurch wurde ein wichtiges 
Ergebnis urn so klarer, namlich die Tatsache, daB der Begriff eines ein
heitlichen normalen und rationalen BewuBtseins im wesentlichen eine 
Illusion ist. Der im 19. Jahrhundert herrschende Glaube an den Normal
menschen, unter dem jedermann im Grunde wohl sich seIber verstand, 
wurde auf diese Weise durchbro()hen. MAXWELL schreibt: "Ich kann 
mich eines Lachelns nicht enthalten, wenn ich die Abhandlungen gewisser 
zeitgenossischer Gelehrter lese, welche jede Abweichung yom Normalen 
als einen Makel betrachten. - Der Normalmensch ist nur eine Durch
schnittsgroBe: es gibt Individuen, die sich unter dem Mittel halten, und 
solche, die es iibersteigen. - Es ist nur die illusorische Einheit unserer 
Personlichkeit, die uns veranlaBt, die natiirlichen Erscheinungen und die 
Menschen selbst zu vereinheitlichen und zu rubrizieren. - Die nervose 
Beschaffenheit eines vorgestellten Durchschnittsmenschen ist nur eine 
Abstraktion - in Wirklichkeit variiert die nervose Empfindlichkeit der 
verschiedenen menschlichen Individualitaten in sehr weiten Grenzen." 

Leider hielten sich dennoch die meisten Forscher, welche auf dem Gebiet 
der Parapsychologie tatig waren, nicht immer an diese vorsichtige Haltung, 
welche sie vor iibereilten Schliissen bewahren sollte. Einerseits lieBen sie 
sich leicht verleiten, das AuBernormale, welches sie konstatierten, als 
ein ,;Ubernormales" zu bezeichnen, so, als ob es dem sogenannten Normalen 
iibergeordnet werden miiBte, wofiir keinerlei Beweis vorliegt. Zweitens 
bezeichneten sie die medialen Phanomene gerne als "geistige", und machten 
sich dadurch bis zu einem gewissen Grade mitschuldig an den Begriffs-
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und Wertverwirrungen, die schon durch die Theosophie und den Spiritismus 
auf diesem Gebiete geschaffen worden waren. Viele der medialen Er
scheinungen - so die oft sehr abgeschmackten Botschaften der "Geister", 
das Klopfen oder das Herumfliegen von Gegenstanden - sind so flagrant 
ungeistig, daB man sie nur verfalscht, wenn man ihnen irgendeinen geistigen 
Sinn beilegen will. 

Neben der Untersuchung der okkulten Phanomene widmete die Para
psychologie ihre Aufmerksamkeit auch den Personen der Medien seIber, 
wodurch deren haufige Betriigereien oft gliicklich aufgedeckt werden 
konnten. AuBerdem aber wurde festgestellt, daB der Zustand eines 
Mediums wahrend der Arbeit, oder wie man sagt, in Trance, eine weit
gehende Ahnlichkeit mit den Zustanden der Hypnose zeigt. 

Der Ausdruck Hypnose stammt von dem englischen Arzte Dr. JAMES 
BRAID. Er definiert die Erscheinung als einen nerv5sen Schlaf, welcher 
von BewuBtseins- und Willensverlust begleitet ist und durch welchen 
Veranderungen des Organismus, Sinnesillusionen, Halluzinationen und 
Veranderungen der Gedanken und Gefiihle herbeigefiihrt werden. BRAID 
er5ffnet die lange Reihe der Arzte, die, ausgehend von den phantastischen 
Intuitionen MESMERs und auf das Studium der hypnotischen Zustande 
gestiitzt, spater die Neurosenlehre begriindet hat. 

Es ist meines Erachtens bezeichnend ffir die Menschen des 19. Jahr
hunderts, daB sie das Psychische als einen Krankheitszustand akzeptieren 
muBten. Das Interesse, welches weite Kreise an den Erscheinungen der 
Hysterie zeigten, war nur zu begriindet; denn Hysterie, d. h. eine krank
hafte Pers5nlichkeitsspaltung, war das geheime Leiden der "Normal
menschen", die auBer ihrem IchbewuBtsein keine Wirklichkeit anerkannten. 
Das Ergebnis ihrer Einstellung - eine durch diese Abspaltung bewirkte 
latente Neurose - ist wiederum von den Frauen in erster Linie iiber
zeugend zum Ausdruck gebracht worden. Wie viele drangten sich nur 
z. B. ZU CHARCOT, um an seinen beriihmten Vorlesungen in der Salpetriere 
beim Surren von riesigen Stimmgabeln und unter der grellsten Beleuchtung 
alle Phasen der "grande hysterie" darzustellen! Diese Frauen lebten seine 
Lehre, noch ehe er sie aussprach, und sie verfiihrten vielfach den Fiihrer, 
indem sie mit unheimlicher Sicherheit gerade diejenigen Symptome wirklich 
hatten, die er zur Bestatigung seiner Ansichten brauchte. Sie konnten so 
sein, wie er und sein Publikum sie sehen wollten, well ihnen - und auch 
ihm - der unsichtbare Krankheitsstoff aus der Psyche der Kollektivitat 
zugetragen wurde, weil Hysterie in der Luft der allzu verstandigen Zeit 
lag. CHARCOT muB sich manchmal wie der Zauberlehrling in GoETHEs 

Gedicht vorgekommen sein, der die Geister nicht mehr los wird, die er 
gerufen hat. 

Auch sein Schiiler, SIGMUND FREUD, ist - in seinen Anfangen zum 
mindesten - von einer Frau nachweisbar beeinfluBt worden. Die Patientin 
seines alteren Kollegen BREUER, Anna 0., ein Madchen von "iiberflieBender 
geistiger Vitalitat", erfand wahrend ihrer Behandlung das, was sie selbst 
"talking cure" (Erzahlkur) oder "chimney sweeping" (Kaminfegen) 
nannte 1 • Sch5pferisch, in origineller Form griff sie auf das alte Heil-

1 Siehe BREUER u. FREUD: Studien iiber Hysterie. Leipzig: Franz Deuticke. 
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und Erlosungsmittel der Kirche zuriick, auf das riickhaltlose Bekenntnis 
vor dem' Ohre eines hohergestellten Verstehenden. Der schone naive 
Ausdruck "Kaminfegen" zeigt, da8 sie wohl fiihlte, was fiir Inhalte durch 
die Beichte vor dem Arzt das Licht des Bewu8tseins erreichen sollten: 
der schwarze Riickstand, der von dem reinen Feuer zuriickbleibt, d. h, 
unannehmbare, negative, yom Verstand verworfene Lebens- und Wesens
seiten. FREUD hat dieses Verfahren der Erzahlkur aufgegrif£en und seine 
psychoanalytische Methode daraus aufgebautl. Er hat dadurch die 
Neurosenbehandlung von dem gefahrlichen Mittel der Hypnose weit
gehend befreit und den seelisch Erkrankten aus unheilvoller Passivitat 
und Abhangigkeit von dem bewu8ten Willen des Arztes zu einer aktiv 
teilnehmenden Einstellung gegeniiber ihren eigenen Leiden verholfen. 
Auf dieser Grundlage erwuchs ihm dann auch im Gegensatz zu friiheren 
Anschauungen die Erkenntnis, da8 Hysterie nicht, wie noch P. JANET 2 

meinte, auf "psychische Minderleistung" zuriickzufiihren sei. Schon in 
seiner ersten Abhandlung (1. c.) wies er darauf hin, da8 "Hysterie schwerster 
Form mit der reichhaltigsten und originellsten Begabung vereinbar ist" ... 
"da8 die Hysterie auch tadellose Charakterentwicklung und zielbewu8te 
Lebensfiihrung nicht ausschlie8t". An einer anderen Stelle spricht er 
auch von "einer sehr verbreiteten Neigung, Hysterie zu akquirieren", 
d. h. er erkannte den unbewu8ten Zug der Zeit, gleichzeitig aber auch die 
Tatsache, da8 sich hinter den Krankheitssymptomen, um in seiner eigenen 
Sprache zu sprechen, "verdrangte" , aber lebenswichtige Inhalte ver
steckten. Er ist der erste, der die Au8erungen des Unbewu8ten unvor
eingenommen genug betrachtete, um dessen vornehmsten Ausdruck, den 
Traum, fiir die moderne Zeit wieder entdecken zu konnen. 

Dennoch war FREUD den Frauen, die ihm als seine Patientinnen in 
erster Linie das Erfahrungsmaterial fiir seine Theorie lieferten, nicht ganz 
gewachsen. Besonders im Anfang seiner Laufbahn wurde er von ihnen 
recht eigentlich irregefiihrt, indem sie ihn verlockten, ihre Phantasien fiir 
bare Miinze zu nehmen. FREUD betrachtete damals die menschliche 
Gesamtwesenheit gewisserma8en wie ein algebraisches Gleichungssystem. 
Seine Heilmethode bestand darin, durch Abreagieren oder Aussprechen 
die unbekannten Gro8en zu ermitteln, wodurch die Gleichung gelost - der 
Patient geheilt werden konnte. Den einzelnen Gro8en des Systems waren 
als Faktoren Erregungsmengen zugeordnet, deren Summe als konstant 
gedacht war. 1m ganzen System kam fiir ihn keine Gro8e vor, die nicht 
direkt oder indirekt erschlossen und eingeordnet werden konnte - daher 
z. B. seine Idee der absichtlichen Verdrangung. Die Zeit kam als Gro8e 
fiir ihn kaum in Betracht. Dieses Gleichungssystem war an sich als gelost 
gedacht, Storung oder Wirrung trat erst infolge eines "Trauma" von 
au8en hinein. In dieser Ansicht wurde er von allen den unbewuBten 
Frauen bestarkt, denen es nur zu gut pa8te, sich als Opfer zu imaginieren, 
und die ihm daher ihren Lebensgang bereitwillig als eine Serie der 

1 BREUER selbst hat sich nachher nicht mehr aktiv damit beschiiftigt. 
2 Siehe das Buch PIERRE JANETS: L'Automatisme Psychologique (Paris: 

Librairie Alcan), welches die Erscheinungsweisen del' Hysterie sehr iibersichtlich 
zusammenfaBt. 
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unglaublichsten Traumata schilderten, die man sich vorstellen kann. Wenn 
man in seinen ersten Schriften hin und wieder liest, was manchen Frauen 
alles passiert sein solI, bevor sie zu ihm kamen, so kann man nicht be
greifen, wie er diese phantastischen Schilderungen als reale Tatsachen 
miBverstehen konnte. Es wurde allerdings FREUD selbst hie und da un
gemiitlich dabei. So schreibt er schon in seinem obengenannten Buche: 
" . .. es beriihrt mich selbst noch eigentiimlich, daB die Krankheits
geschichten, die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind, und daB sie 
sozusagen des ernsten Geprages der Wissenschaftlichkeit entbehren. Ich 
muB mich dabei trosten, daB fUr dieses Ergebnis die Natur des Gegen
standes offenbar eher verantwortlich zu machen ist, als meine Vor
liebe ... ". Die Verantwortung traf aber eigentlich die Natur der Frauen, 
welche ihm die N ovellen erzahlt hatten, ohne unterscheiden zu konnen, 
was dabei Phantasie und was Realitat war. FREUD erkannte das spater 
und gab die Traumatheorie zugunsten der Idee des Inzestwunsches auf. 
Aber die Frauen selbst begriff er deshalb noch lange nicht, erstens weil er 
das Irrationale nicht verstand, und zweitens, weil er von dem Psychischen, 
durch welches diese Frauen bedingt waren, nur so viel verstand, als in 
seinem System Platz hatte. 

Trotzdem ist FREUDS Lebenswerk bahnbrechend gewesen. Es ist 
dariiber ungeheuerlich viel gesprochen und geschrieben worden, und seine 
Fachausdriicke haben eine Popularitat erreicht, die deutlich zeigt, wie 
sehr die Menschen nach einer neuen Begriffsbildung diirsteten, um eine 
andere als die "normale" Erfahrung nur irgendwie ausdriicken zu konnen. 
DaB seine Begriffsbildung nicht geniigte, hat sich seither auch deutlich 
genug herausgestellt. In der FREuDschen Sprache ist das seelische Erlebnis 
allzusehr fiir die Bediirfnisse des BewuBtseins formalistisch vereinfacht, 
in ein neues Prokrustesbett des Verstandes gezwangt. Es war ein Anfang, 
der iiberwunden werden muBte und konnte, wei! es offenbar der den 
Moglichkeiten des ausgehenden 19. Jahrhunderts entsprechende Anfang 
war. Bevor die Seele wirklich entdeckt werden konnte, muBte der Mensch 
sich zuerst wieder mit allen seinen Schattenseiten und Schwachen, mit 
seinen unheimlichen Bindungen an andere Menschen, mit seinen trieb
haften Forderungen sehen. 

Man hat viel dariiber gelacht und gespottet, daB es hauptsachlich 
Frauen waren, die sich zu den Konsultationen der seit FREUD wie Pilze 
aus dem Boden schieBenden Psychoanalytiker aller Richtungen drangten. 
Ganz sicher sind viele Frauen zu den Arzten gelaufen, einfach wei! es 
Mode war. N och viel mehr Frauen aber haben sich einer psychoanalytischen 
Behandlung zugewandt aus dem instinktiven Wissen, daB dieser dunkle 
und unerfreuliche Weg, wenn man Ernst damit mache, am Ende doch 
zu der noch immer unentdeckten Seele fUhren werde. Sie haben recht 
behalten, weil die moderne Psychologie nach manchen Schwankungen 
aus der Beschranktheit auf die nur-personliche Problematik den Zugang 
zu einem allgemein menschlichen Standpunkte fand. 

* 
Komplcxc Psychologic. 31 
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Die modeme Psychologie sucht vomehmlich die Hintergriinde, die 
an der Oberflache nicht sichtbaren Grundlagen des menschlichen Wesens 
zu erfassen. Daher wird sie auch Tiefenpsychologie genannt. Ganz im 
Gegensatz aber zu den Bestrebungen der Theosophie oder der anderen 
oben erwahnten Bewegungen, hat die moderne Psychologie von Anfang 
an darauf verzichtet, die Dinge, die sie entdeckte, irgendwie zu bemanteln 
oder sich ihnen blindlings zu iiberlassen. Durch Einhaltung der wissen
schaftlichen Objektivitat, durch eine der europaischen Mentalitat ent
sprechende Einstellung des unerschrockenen Verstehenwollens hat sie, 
stufenweise nach innen vordringend, die subjektiven Vorstellungsinhalte 
freigelegt und unter neuen Gesichtspunkten zu ordnen versucht. 

Damit hat die modeme Psychologie den zweiten Teil des Entwicklungs
programms, das JAKOB BURCKHARDT aus den Bestrebungen der Renaissance 
fiir die moderne Zeit ableitete, in Angriff genommen: daB der Mensch 
das Subjektive erlebe und sich als Individuum erkenne. Dabei hat sich 
schlieBlich gezeigt, daB die Angst und der Abscheu, mit denen sich das 
vergangene Jahrhundert von dem Seelischen abwandte, nicht gerecht
fertigt sind. Die menschliche Seele ist nicht nur eine Abfallgrube, in der 
unziichtige Wiinsche oder bose Machtgeliiste zusammen mit den eigenen 
unangepaBten Eigenschaften vermodern. Das war nur die Illusion der 
in ihren kollektiven Rationalismus verstrickten, sich selbst entfremdeten 
Menschen der viktorianischen Zeit. 

C. G. JUNG hat das rationalistische Vorurteil endgiiltig weggeraumt 
und die eigentliche Bedeutung psychischer Wirkungen erkannt. J UNGs 
Anschauungen spiegeln das menschliche Leben als psychisches Geschehen 
so, wie es wirklich ist, mit all seiner Vielfalt und Gegensatzlichkeit. Daher 
ist seine Theorie kompliziert und schwer zu verstehen, aber gleichzeitig ist 
sie jedem einzelnen Menschen auf die einfachste Weise zuganglich: namlich 
durch die eigene Erfahrung; denn sie ist eine Deutung der Grundtatsachen 
jedes menschlichen Lebens, des Kindseins, Erwachsenwerdens, des Alterns 
und Sterbens, und der dadurch entstehenden Konflikte und Wandlungen. 
JUNG sagt in seiner Einfiihrung zum "Geheimnis der Goldenen Bliite"l: 

"Ich hatte namlich inzwischen einsehen gelemt, daB die groBten und 
wichtigsten Lebensprobleme im Grunde genommen aIle unlosbar sind; 
sie miissen es auch sein, denn sie driicken die notwendige Polaritat, welche 
jedem selbstregulierenden System immanent ist, aus. Sie konnen nie 
gelost, sondern nur iiberwachsen werden. ... Wenn ich den Entwicklungs
gang jener betrachtete, welche stillschweigend, wie unbewuBt, sich selbst 
iiberwuchsen, so sah ich, daB ihre Schicksale insofem aIle etwas Gemein
sames hatten, namlich das Neue trat aus dem dunkeln Felde der Moglich
keiten von auBen oder von innen an sie heran; sie nahmen es an und 
wuchsen daran empor .... Nie aber war das Neue ein Ding aIlein von 
auBen oder allein von innen. Kam es von auBen, so wurde es innerstes 
Erlebnis. Kam es von innen, so wurde es auBeres Ereignis. Nie aber 
war es absichtlich und bewuBt gewoIlt herbeigeschafft worden, sondern 
es floB vielmehr herbei auf dem Strom der Zeit." 

1 Zu den Zitaten verweise ich auf das Verzeichnis der Schriften am SchluB 
dieses Buches. 
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Da fiir die modernen Europaer aber das Leben ganz in der Beschaftigung 
mit der Au.Benwelt und im Rahmen ihres rationalen BewuBtseins aufgeht, 
sind nur wenige unter ihnen noch so beschaffen, daB sie wie unbewuBt 
sich selbst iiberwachsen konnten. Der Strom der Zeit flieBt unbemerkt 
an ihnen vorbei, das Neue, das aus dem Grunde der Seele quillt, bleibt 
ihnen verloren. Daher setzt JUNG hier mit allem Nachdruck ein und 
versucht auf aIle Weise und immer wieder seiner Zeit die Welt der sub
jektiven Vorstellungsinhalte, oder des UnbewuBten, nahezubringen. 

In seinem Buche "Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Un
bewuBten" schreibt er: "Insofern es nun hochst wahrscheinlich ist, daB 
wir noch ziemlich weit davon entfernt sind, den Gipfel absoluter BewuBt
heit erklommen zu haben, so ist jedermann noch einer weiteren BewuBt
heit fahig, weshalb man auch annehmen kann, daB die unbewuBten Vor
gange immer und iiberall Inhalte an das BewuBtsein heranfiihren, die, 
wenn erkannt, den Umfang des BewuBtseins vergroBern wiirden. In dieser 
Weise betrachtet erscheint das UnbewuBte wie ein Erfahrungsgebiet von 
unbestimmter Ausdehnung. Ware es bloB reaktiv zum BewuBtsein, so 
konnte man es passend als eine psychische Spiegelwelt bezeichnen. In 
diesem Fall lage die wesentliche Quelle aller Inhalte und Tatigkeiten im 
BewuBtsein, und es ware im UnbewuBten schlechterdings nichts anderes 
aufzufinden als bestenfalls verzerrte Spiegelbilder bewuBter Inhalte. Der 
schopferische ProzeB ware im Bewu.Btsein eingeschlossen, und alles Neue 
ware nichts anderes als bewuBte Erfindung oder Erkliigelung. Die Er
fahrungstatsachen sprechen dagegen. Jeder schopferische Mensch weill, 
daB Unwillkiirlichkeit die wesentliche Eigenschaft des schopferischen 
Gedankens ist. Weil das UnbewuBte nicht bloB reaktive Spiegelung, 
sondern selbstandige, produktive Tatigkeit ist, so ist sein Erfahrungsgebiet 
eine eigene Welt, eine eigene Realitat, von der wir aussagen konnen, daB 
sie auf uns wirke, wie wir auf sie wirken, dasselbe, was wir yom Erfahrungs
gebiet der auBeren Welt aussagen. Und wie in dieser die materiellen Gegen
stande die sie konstituierenden Elemente sind, so sind die psychischen 
Faktoren die Gegenstande in jener Welt." .... "Stehe ich aber auf dem 
Standpunkt, daB die Welt auBen und innen sei, daB Realitat dem AuBen 
wie dem Innen zukomme, so muB ich auch folgerichtigerweise die Storungen 
und Unzutraglichkeiten, die mir von innen zustoBen, als Symptom einer 
mangelhaften Anpassung an die Bedingungen der inneren Welt auf
fassen .... Nichtanpassung an diese innere Welt ist eine ebenso folgen
schwere Unterlassung wie Ignoranz und Unfahigkeit in der auBeren Welt." 

Die Anpassung an diese innere Welt ist aber kein einmaliger oder 
willkiirlicher Akt, sondern die fortgesetzte Erfahrung von, undAuseinander
setzung, mit den immer neu auftauchenden unbewuBten Inhalten person
licher und allgemeiner Natur, wie sie dem BewuBtsein durch Traume 
und Phantasien vermittelt werden. Es ist ein lebendiger psychischer ProzeB, 
das Wachstum und Werden unserer Wesenheit, das Erkennen all dessen, 
was wir sind und was uns umgibt. Die Auseinandersetzung mit den 
psychischen Faktoren bedeutet daher gleichzeitig die Erfiillung des 
Renaissanceprogramms JAKOB BURCKHARDTS, daB das Individuum sich 
als solches erkenne. JUNG nennt diesen Vorgang - das Erwachen des 
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inneren Menschen, welches die Erkenntnis der samtlichen Dinge der AuBen
welt erst wertvoll macht - die Individuation. Dadurch, daB er das 
Problem der Individuation in einer, den Bediirfnissen unserer Zeit 
adaquaten Form aufgeworfen hat, hat er zum ersten Male den Schleier 
der seelischen Blindheit gelmtet, der den modernen europaischen Menschen 
noch in die mittelalterliche Sphare der UnbewuBtheit tiber sich selbst 
bannte. Er hat damit einen neuen Lebenssinn definiert, welcher unserer 
Vergangenheit nicht widerspricht noch sie verwirft, sondern der sich aus 
der Vergangenheit selbst als organische nachste Entwicklungsstufe ergibt 1. 

Das Problem der Individuation ist das die moderne Welt im Tiefsten 
bewegende Problem der subjektiven Entwicklung, der bewuBten Aus
einandersetzung des Ich mit den auBer ihm wirksamen psychischen Kraften, 
welche JUNG das kollektive UnbewuBte nennt. Unter dieser Idee des 
kollektiven UnbewuBten kann das Individuum sich in seiner Bedingtheit 
durch psychische Faktoren begreifen, die allen Menschen gemeinsam sind, 
und durch die BewuBtheit tiber die eigenen Grenzen eine neue Einordnung 
in das Menschheitsganze von innen her anstreben. 

Die Idee des kollektiven UnbewuBten beantwortet tibrigens auch am 
besten die Frage HYSLOPs nach einer Hypothese, welche die medialen 
Phanomene erklaren kann 2. Was dem BewuBtsein als Personifikation von 
Geistern oder als geheimnisvolle Beeinflussungen aus dem "Jenseits" 
erscheint, sind die Abbilder der Wirkungen eines Psychischen, welches 
jeder menschlichen Erfahrung archetypisch zugrunde liegt. Irgendein 
Einzelner kann dafiir zum Empfanger werden, kann ergriffen werden von 
einem Bilde oder einer Erscheinung aus dem groBen Bilderbuche, an dem 
die ganze Menschheit gezeichnet hat. Er ist dann ein Denker, ein Seher, 

1 "Man kann hier die Frage aufwerfen, warum es denn wUnschenswert sei, daB 
ein Mensch sich individuiere. Es ist nicht nur wunschenswert, sondern sogarun
erHWlich, weil durch die Vermischung (mit der Welt innen und auBen) das Indi
viduum in Zustande gerat, die es uneinig mit sich selbst machen. ... Eine Erlosung 
aus diesem Zustand aber ergibt sich erst dann, wenn man so sein und so handeln 
kann, wie man fiihlt, daB man ist. . .. Wenn man von seinen Zustanden und Hand
lungen sagen kann: ,das bin ich, so handle ich', so kann man damit einig gehen, 
auch wenn es einem schwer fallt, und man kann Verantwortung daflir ubernehmen, 
auch wenn man sich dagegen straubt. Es muB allerdings anerkannt werden, daB 
man nichts schwerer ertragt, als sich selbst. (,Du suchtest die schwerste Last, da 
fandest du dich.' NIETZSCHE). Aber auch diese schwerste Leistung wird moglich, 
wenn man sich von den unbewuBten Inhalten unterscheiden kann. Der Intro
vertierte entdeckt diese Inhalte in sich seIber, der Extravertierte aber als Projektion 
im menschlichen Objekt. In beiden Fallen bewirken die unbewuBten Inhalte ver
blendende Illusionen, die uns seIber und unsere Beziehungen zum Mitmenschen 
verfalschen und unwirklich machen. Aus diesen Grunden ist die Individuation fiir 
gewisse Menschen unerlaBlich, nicht nur als eine therapeutische N otwendigkeit, 
sondern als ein hohes Ideal, eine Idee vom besten, das man tun kann. Ich darf 
nicht unterlassen zu bemerken, daB es zugleich das urchristliche Ideal ist vom Reiche 
Gottes, das ,inwendig in Euch ist'. Die diesem Ideal zugrunde liegende Idee ist, 
daB aus rechter Gesinnung das rechte Handeln hervorgehe, und daB es keine Heilung 
und keine Weltverbesserung gibt, die nicht beim Individuum seIber angefangen hat." 
JUNG: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem UnbewuBten. 

2 Vgl. den Aufsatz "Instinkt und UnbewuBtes" in JUNG: tJber die Energetik 
der Seele. 
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ein Dichter - oder ein Medium, je nach der Art oder dem Grad der 
BewuBtheit, mit der er die Erscheinung gestaltet. 

Das Uberwiegen der Medien als Empfanger kollektiv unbewuBter 
Inhalte wahrend des letzten J ahrhunderts scheint mir daher zu riihren, daB 
in jener Zeit gar keine bewuBte Einstellung fiir das Empfangen von Bot
schaften aus dem Innen, d. h. gar keine entwickelte Introspektion vor
handen war. Empfanger konnten daher nur in einer besonderen ·Weise 
unentwickelte Menschen werden, deren Introspektion wie fiir sich allein 
funktionierte. Der Mediumismus erscheint mir wie eine durch Vernach
lassigung ins Primitive verzerrte oder illegitime Form der Introspektion 
zu sein. Er hat etwas AbstoBendes, das man immer wieder empfindet, 
denn er ist kein natiirliches Wachstum, sondern die Abnormitat einer 
verkriippelten Zeit. Die Wendung zur bewuBten Introspektion, deren 
Notwendigkeit JUNG in seinen Schriften immer wieder betont, wird auch 
in dieser Beziehung heilend wirken konnen, weil sie der natiirlichen Be
gabung des Menschen fiir das Erlebnis des Psychischen wieder Raum 
schafft. 

JUNG hat auch die folgenschwere Beschrankung aufgehoben, durch die 
JAKOB BURCKHARDT gleich wie seine Zeitgenossen die Erkenntnis des 
Individuellen prajudizierte, als er das Individuum ein geistige8 nannte. 
Geist ist nur eine Seite des seelischen Lebens, die andere ist die der 
irdischen Gebundenheit. So sagt JUNG in der Einfiihrung zum "Geheimnis 
der Goldenen Bliite": "Geist ist etwas Hoheres als Intellekt, indem er 
nicht nur diesen, sondern auch das Gemiit umfaBt. Er ist eine Richtung 
und ein Prinzip des Lebens, das nach iibermenschlichen, lichten Hohen 
strebt. Thm aber steht das Weibliche, Dunkle, das Erdhafte (Yin) ent
gegen mit seiner in zeitliche Tiefen und korperliche Wurzelzusammenhange 
hinabreichenden Emotionalitat und Instinktivitat. Zweifellos sind diese 
Begriffe rein intuitive Anschauungen, deren man aber wohl nicht entraten 
kann, wenn man den Versuch macht, das Wesen der menschlichen Seele 
zu begreifen." 

Die Einsicht in das Vorhandensein dieses weiblichen Prinzips ist 
zugleich auch der einzige Zugang zu einem wirklichen Verstandnis der 
Frauen selbst, deren Natur mit der weiblichen Tiefe der Seele besonders 
verkniipft ist. Nur von hier aus sind die Frauen, so wie sie wirklich sind, 
zu begreifen - und zu durchschauen. Nichts ist wohltatiger fiir eine 
Frau (auch wenn sie es nicht zugibt), als wenn sie von einem Manne 
wirklich durchschaut wird. Erst dann versteht sie sich selbst und findet 
sich zu der ihr eigentiimlichen Realitat, die so ganz anders ist als der idea
listische Schein, der ihr vom Manne so oft zugedichtet wird. Sie braucht 
dann nicht mehr seine Seele zu sein - es gelingt ihr doch nur schlecht -, 
sondern sie darf ihre eigene Seele und ihre eigene Natur leben. Und diese 
ist von dem zauberischen Bilde, das der Mann aus seiner Seele auf sie 
projiziert hat, durchaus verschieden. Sie ist z. B. weder wahr, noch gut, 
noch schon. Diese und so manche andere Vorstellungen, mit denen das 
"schwache Geschlecht" von den Mannern ausgeschmiickt worden ist, 
beruhen auf einer Ideenwelt, die ganz aus dem mannlichen Geiste stammt, 
und der jede Frau als Frau entgegengesetzt ist. Yom mannlichen Geiste 
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aus geseh,en sind die Frauen allerdings ein schwaches Geschlecht. In 
ihrem eigenen Lebensraum aber sind sie stark, instinktsicher, unbeein
fluBbar und manchmal von einer monumentalen Objektivitat. Oder sollte 
ich besser sagen, sie waren es, wenn sie sich selbst zu leben wiiBten ~ Sich 
selbst zu leben aber ist ffir die modernen Frauen, die so energisch die 
Gleichberechtigung mit den Mannern anstreben, wirklich die schwerste 
Last. Die meisten sind ganz abgeneigt zuzugeben, daB sie psychisch eben 
nicht gleich-, sondern andersberechtigt sind als die Manner; denn der 
Gedanke des Frauenrechtes beherrscht das BewuBtsein sehr vieler Frauen, 
die der eigentlichen Bewegung gar nicht angehoren, viel ausschlieBlicher als 
man glauben konnte. Er steht als ein erstes Hindernis auf ihrem Wege 
zur Selbstverwirklichung. 

Urspriinglich beruhte das Frauenrecht zwar gewill auf dem begriindeten 
Verlangen der Frauen, die Kerkermauern, in die sie das viktorianische 
Zeitalter gesperrt hatte, zu sprengen und ihren eigenen Notwendigkeiten 
gemaB zu leben. Aber der Versuch der Befreiung artete vielfach in eine 
ganz merkwiirdige AnmaBung mannlicher Freiheiten aus. Die unerfreu
lichen Erscheinungen des Frauenrechtes sind jedoch verstandlich, wenn 
man sie als ein Symptom der Zeitwende, als ein weiteres, verwirrtes Streben 
"verriickter" Frauen nach einer neuen Lebensform ansieht. Es ist begreif
lich, daB in einer Zeit, die alle Werte in die AuBenwelt verlegte, sehr viele 
Frauen das Neue vorerst als eine soziale Erneuerung auffassen muBten. 
Soweit eine solche notig war, haben sie sich auch durchgesetzt. Die 
Frauen sind heute sehr viel unabhangiger als friiher. Damit ist aber der 
symptomatische Charakter der Frauenrechtsbewegung noch nicht erklart. 
Man muB sich doch immer noch fragen, was es eigentlich heiBen sollte, 
daB die Frauen so leidenschaftlich darnach strebten, den Mannern gleich
berechtigt zu sein. DaB diese Gleichberechtigung im AuBen gesucht wurde, 
erscheint mir wie ein MiBverstandnis des BewuBtseins. 1m Grunde handelt 
es sich darum, daB die Frauen gleich wie die Manner vor dem Problem 
standen, sich als Individuen zu erkennen. Es ist diese Gemeinsamkeit der 
Problematik, welche die Verfechterinnen des Frauenrechtes vorausgespiirt, 
aber mit Gleichheit verwechselt haben. 

* 
Immer ist es das innere Erleben, die seelische Aufgabe, welche eine 

Zeit stellt, die die Menschen am innigsten und festesten verbindet. Aber 
wir sind in diese Aufgabe so tief verwickelt, daB es vielleicht das Aller
schwierigste ist, sie nur einigermaBen klar zu sehen. Wir konnen nur auf 
die auBeren Anzeichen des gemeinsamen inneren Geschehnisses achten, 
die uns das Leben selbst darbietet. Wenn wir nun zuriickschauen, so 
finden wir in der vergangenen Zeit .als deutlichstes Symptom eines zukunft
trachtigen Leidens eben die Notschreie der "verriickten" Frauen, die ich 
zu schildern versuchte. Ver-riickt kann man alle diese'Frauen mit einer 
gewissen Berechtigung nennen, weil sie das, was sie lebten, gar nicht 
verstanden, sondern als wehrlose Instrumente entriickt worden waren in 
ein Geschehen, das sich iiber ihre beschrankten Kopfe hinweg an ihnen 
vollzog. Man muB daher ihr Erleben interpretieren, um es verstehen zu 
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konnen. In diesem Sinne kann man sie am ehesten mit den Pythien 
und Sybillen des Altertums vergleichen, bei deren zwiespaltigen Orakeln 
auch alles auf die richtige Interpretation ankam. Die modernen "Prophe
tinnen" waren aber ihren Schwestern des Altertums gegeniiber dadurch 
benachteiligt, daB sich niemand verstehend oder interpretierend zu ihnen 
einstellte: entweder nahm man ihre zweideutigen Lehren blindlings an, 
oder man lehnte sie ebenso blindlings abo Und sie selbst erschwerten 
ihren Mitmenschen das Verstandnis auf jede Weise, da sie als echte Kinder 
einer ganz irreligiosen Zeit alles, was sie ahnten, fiihlten oder taten, auf 
sich selbst bezogen und sich gebardeten wie leibhaftige Reilande, denen 
man Glauben schenken muB. Fiir aIle "Frauenbewegungen", die ich 
geschildert habe, ist dieser Zug charakteristisch - fiir Theosophie, Christian 
Science, Mediumismus und Frauenrechtlertum1. Sie wahnten aIle, sie 
hatten den Schliissel zu einem Geheimnis oder das Allheilmittel fiir ein 
Grundiibel. Sie besaBen aber weder Schliissel noch Reilmittel - d. h. kein 
bewuBtes Verstandnis - sondern nur Geheimnisse und Ubel, oder viel
mehr, sie waren davon so besessen, daB sie sich selbst nicht mehr kannten. 
Sie hatten es allerdings schwer, sich durch ihre unfreiwillige Mission nicht 
zur Gottahnlichkeit hinreiBen zu lassen, denn was sie darstellten, war 
wirklich wichtig, enthielt hochste Werte: sie spiegelten ja die Seele 
ihrer Zeit. 

Die meisten, die in diesen Spiegel schauten, empfanden Widerwillen 
und Grauen, oder sie steckten schnell den Kopf in den Sand. Es half 
ihnen am Ende nicht viel, denn der Weltkrieg zerstorte die "Riitten", 
die der Verstand des europaischen Menschen so kunstreich gebaut hatte. 
Es bleibt daher nichts anderes iibrig, als dem sehn-siichtigen Rufe des ewig 
Weiblichen zu folgen und die Schranken einer briichig gewordenen Welt
anschauung zu iiberwinden. Was finden wir dann 1 

"Da endlich stiegen die Menschen zu der vierten Welt empor, welche 
diese Welt ist", sagt der Mythus der Ropi-Indianer. "Rier fanden sie 
nur ein Wesen, den einen Rerrscher der unbevolkerten Erde: Leichen
damon oder Tod - - -." 

Es laBt sich nicht leugnen, daB der Materialismus sogar dem Problem 
des natiirlichen Todes verstandnislos gegeniibersteht. Die prinzipiell 
optimistische Auffassung yom Menschen sieht im Tode nur das eine groBe 
Nein, das dem iiber alles wichtigen diesseitigen Leben schroff entgegen
steht. Diesem Tode gegeniiber, als einem Tode, den man wirklich besser 
Leichendamon nennen sollte, kann man nur aIle irgend moglichen Abwehr
maBnahmen ergreifen; daher raumt der Materialismus den Arzten logischer
weise eine unangefochtene Rerrscherstellung ein. Sie sind die Einzigen, 
die berufsmaBig zum Tode eine bewuBte Einstellung haben, indem sie ihn 
solange als moglich hinausschieben und sich erst im allerletzten Augen
blick unterwerfen. Dieses Verfahren wird bei jedem Todesfall - bei 
Kindern und Greisen, bei Lebensfrohen und Lebensmiiden ohne Unter
schied angewandt. Dadurch wird die Tatsache des Todes aus dem Leben 

1 Es gibt au1ler diesen noch manche -, ich nenne nill die verschiedenen 
Suggestions., Naturheil· oder Diatmethoden; aber der beschrankte Raum. verbietet 
darauf einzugehen. 
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aufs griindlichste hinausgedrangt. Die Materialisten sind in dieser Hinsicht 
nicht vier besser daran als die Australneger, welche den Tod auch nicht 
als ein allgemein menschliches Ereignis begreifen, sondern in jedem ein
zelnen Todesfall ein personliches MiBgeschick infolge von feindlicher Magie 
sehen, das eigentlich nicht hatte passieren sollen. Mrs. BAKER EDDY hat 
diese Auffassung, die unausgesprochen dem Materialismus zugrunde liegt, 
in ganz folgerichtiger Weise zum System gemacht. In ihrer Weltanschauung 
figuriert der Tod nur als Folgeerscheinung menschlicher Schwache odeI' 
Torheit, prinzipiell wird er jedoch negiert. Sie hatte mit diesel' Auffassung 
auch in weiten Kreisen groBen Erfolg. 

Del' natiirliche Tod ist aber nul' der physiologische Aspekt des viel 
allgemeineren Problems del' Verwandlung und Erneuerung, welche aus dem 
naturhaften Menschentier erst den Menschen macht. Fiir diese Wandlung, 
welche den ganzen Menschen ergreift und im Symbol der Gottheit den 
hochsten Wert in ihm belebt, ist del' Tod das archetypische Bild. Als 
solches war er von je der vornehmste Betrachtungsgegenstand jeder ent
wickelten Religion und der Inhalt aller Mysterien und Initiationen. Wenn 
die europaischen Menschen das Renaissanceprogramm JAKOB BURCK
HARDTs verwirklichen und sich als Individuen erkennen sollen, so miissen 
sie sich mit dem Problem des Todes, als eines zum Leben selbst gehorigen 
Problems, aufs neue auseinandersetzen. Mit anderen Worten: sie werden 
wieder lernen miissen, den Tod nicht als Negation, sondern als Ziel des 
Lebens zu betrachten1. 

Eine solche Betrachtung braucht keineswegs triibsinnig oder schauerlich 
zu sein. Das geht deutlich schon aus der alten Weisheit unseres Hopi
Mythus hervor. Die Menschen, die dort auf der Erdoberflache dem 
Herrscher Tod begegnen, sterben ja nicht. 1m Gegenteil, sie fangen auf 
eine neue Weise zu leben an. Sie ziinden ihre eigenen Lichter, ihren Mond 
und ihre Sonne an. D. h. der Gedanke an das Ziel des Lebens weckt im 
Menschen neue, unverbrauchte Krafte, er bewirkt Helle, BewuBtseins
erweiterung. Die Bilder, die am Schlusse des Hopi-Mythus stehen, driicken 
fiir uns die Bewufjtwerdung des Psychischen geheimnisvoll aus. 

* 

Wenn man dies in die Sprache des Alltags iibersetzt, so bedeutet es 
einfach, daB die Menschen beginnen, bewuBt zu werden iiber die Hinter
griinde ihres Seins und Tuns, libel' die irrationalen Faktoren, durch die sie 
bewirkt werden und selbst wieder wirken. Durch die BewuBtwerdung des 
Psychischen lernen Manner und Frauen so zu leben, wie sie von Natur 
aus sind, indem sie sich zugleich auch unterscheiden von dem, was sie 
nicht sind. Wie sieht das abel' aus in der Realitat? Und - hier erhebt 
sich die Frage, ist eine Frau, die so lebt, wie sie wirklich ist, dann nicht 
mehr "verriickt"? Oder, was wird aus den Frauen, wenn sie sozusagen 
aus ihren bisherigen Rollen fallen und zu sich selbst kommen ? 

Del' Ausdruck des "Aus-der-Rolle-Fallens" ist hier sehr am Platz. 
Frauen spielen wirklich meistens, ganz ohne es zu wissen, irgendeine Rolle, 

1 Vgl. den .Aufsatz: Seele und Tod. In JUNG: Wirklichkeit der Seele. 
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und zwar nicht nur, weil ihr etwas vages BewuBtsein von einem AuBen 
so leicht bestimmbar ist, sondern hauptsachlich darum, wei! in ihnen 
selbst ein Etwas ist, welches ihr Spiel mit unheimlicher Kraft fordert. 
Sie sind "betrogene Betriiger", auch wenn der Quell des Trugs in ihrem 
eigenen Wesen verborgen liegt. 

Trotzdem hat schon manche Frau im Laufe der Zeit herausgefunden, 
daB das, was sie lebt, in beunruhigender Weise nicht so ganz richtig ist 
und ihr nicht entspricht. Ihre Rolle wird ihr uninteressant, ihr Eifer 
erlahmt. Es kommt fiir sie eine Zeit der Mauserung - etwas Altes fallt 
ab und etwas Neues will wachsen. So haben, wie schon gesagt, auch im 
19. Jahrhundert viele Frauen gemerkt, daB sie den Prinzipien, welche sie 
als richtunggebend anerkannten, eigentlich gar nicht nachleben konnten. 
Ihr Mann war vielleicht gut und gerecht - sie selbst aber waren im 
Grunde parteiisch und ungerecht. Ihr Freund war vielleicht ein Kiinstler -
sie selbst aber spielten sich als sogenannte "femmes inspiratrices" bloB auf. 
Da warfen sie ihre Rollen wie alten Plunder fort. Wurden sie nun sich 
selbst ? Oh nein, sie fielen einfach in die nachste Rolle hinein. Sie entdeckten 
z. B. ihre "schwarzen Seelen" und wurden stolz auf ihre Damonie. Oder 
etwas spater, nachdem man FREUD gelesen hatte, benahmen sie sich 
ostentativ sehr schlecht, trotzdem sie meistens gar keine oder nur eine 
sehr maBige Freude daran hatten. So versuchten sie immer wieder etwas 
Neues, aber jeder Versuch blieb irgendwie eine Ralbheit - irgend etwas 
Wesentliches fehlte stets darin. Daher resignierten die meisten und retteten 
sich wieder in den Intellekt, in ein Programm, auf irgendein Platz chen 
in dem weitbauchigen Schiff kollektiven Daseins. 

Ahnlich geht es auch jetzt jeder einzelnen Frau auf ihrem Lebensweg 
zu sich selbst. J ede tanzt gewissermaBen einen Schleiertanz wie eine 
Salome, sie wirft eine Riille um die andere ab und ergreift immer die 
nachste. Aber ganz ungleich jenem unverschamten jungen Weibe wird es 
jeder rechten Frau angst und bang, wenn sie die letzte Riille abstreifen 
solI. Sie spiirt voraus: dann wird sie vor dem Quell ihres Trugs stehen -
und lieber als in diese Tiefe zu blicken, will sie weiter betriigend betrogen 
sein, sogar wenn sie ganz mit sich selbst allein ist. So fehlt ihr immer 
das Letzte, weil sie dieses Letzte vorahnend fiirchtet. Denn eine Frau, 
die aIle Riillen abgeworfen hat, steht vor dem Problem des weiblichen 
Prinzips, und das ist heute zwar das brennendste, aber auch das aller
fremdeste und unheimlichste Problem. 

Es ist ein Ergebnis der Kultur, daB heute die Frauen nur auf so 
schwierigen und krummen Wegen zu ihrem Eigentlichen zuriickgelangen 
konnen. Und welche jetzt lebende Frau hatte gar keine Kultur? Wir 
sind aIle zum mindesten zivilisiert und insofern etwas "unweiblich" 
geworden. Das ist uns geschehen, indem wir den Mann in seiner Ent
wicklung begleiteten. Die ganze europaische Vergangenheit war mann
lich - nach patriarchalischen Gesetzen, nach dem BewuBtsein, dem 
Geiste zu - orientiert. In der Versammlung hatte die Frau zu schweigen. 
Der Protestantismus kennt keine weibliche Gottheit. Das heiBt also: 
gerade im Wesentlichsten hat bei uns das Weibliche keinen Ausdruck 
gefunden. Dadurch sind ihm sogar die Frauen entfremdet worden. J edoch 
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heute mfu}sen sie sich, und zwar wiederum aus Kulturgriinden, zum weib
lichen Prinzip zuriickfinden, sie miissen fiir sich selbst und fiir den Mann 
die Erde, die Tiefe als einen "unbekannten Gott" aufs neue entdecken. 

Ich mochte hier noch einmal die Worte C. G. JUNGs zitieren: "Thm 
(dem Geist) aber steht das Weibliche, Dunkle, das Erdhafte (Yin) entgegen 
mit seiner in zeitliche Tiefe und korperliche Wurzelzusammenhange hinab
reichenden Emotionalitat und Instinktivitat" (s. S.485). iller ist etwas 
gesagt; aber wissen wir, was es heillt 1 Wir wissen es so wenig, daB 
J UNG sich sogar bewogen sah, den chinesischen Ausdruck Yin zur Ver
deutlichung herbeizuziehen. RICHARD WILHELM hat in seiner Ubersetzung 
des chinesischen "Buches der Wandlungen" Yin mit dem Worte "das 
Empfangende" wiedergegeben. Und auch hier muB man sich fragen, ob 
man wirklich genau weill, was das heillt 1 

Wie immer, wenn man interpretieren soll, ist man leicht geneigt zu 
idealisieren und hier z. B. zu denken, Yin, "das Empfangende" , sei so 
etwas wie liebende Miitterlichkeit. Wir gehen vom Mutterbild aus, um 
uns das weibIiche Prinzip vorstellen zu konnen; aber gerade das diirfen 
wir nicht tun, denn das weibliche ist ja dem gei&tigen Prinzip, also auch 
jedem Ideal, entgegengesetzt. Yin ist der Mutterscho/J der Seele -
empfangend und gebarend. Was in ihn hineinfallt, tragt er, reift er und 
stoBt er aus. Es ist das Tragende, aber auch die Tragheit, selbst im 
Empfangen gleichgiiltig, unbewegIich, kalt und blind. Es riihrt sich nie 
von seinem Ort, gebarend erschiittert es sich nur wie die vulkanische 
Erde, die zu Zeiten bebt, man weill nicht wann. 

Dies zu reaIisieren ist in einem gewissen Sinne wirklich gefahrIich; 
denn obwohl das "tiefe WeibIiche" der SchoB ist, aus dem alles psychische 
Leben quillt, ist es infolge seiner Inertie doch aller Aktivitiit und damit 
aller BewuBtheit und aller Kultur feindIich entgegengestellt. Wie die 
auBere Natur ohne das Dazwischentreten des Menschen in gleichgiiltiger, 
sinnloser Stetigkeit erschafft und zerstort - wie sie Friichte reifen und 
faulen, Tiere wesen und verwesen laBt -, so ist das weibIiche Prinzip 
ohne die Dazwischenkunft des bewuBten Geistes der ungerichtete, ebenso 
gebarende wie zerstorende Ablauf. Das WeibIiche ist also nicht etwa 
primitiv, denn auch das Primitive hat relative Kultur und relative BewuBt
heit, sondern es ist auBermenschlich und ungeistig. 

Das Erschreckende dabei ist, daB dieses ungeistig UnmenschIiche doch 
ein Born der Menschheitserfahrung ist - ahnIich etwa einem uralten, 
tragen Tier, das jahrtausendelang das Leben der Menschen betrachtet hat, 
und daher alles davon schon weiB, lange bevor es geschieht. Es ist fiir 
uns ein beinahe emporendes Paradoxon, daB das Ungeistige weise sein 
soll, und doch ist es so. Aber es ist keine freundIiche Weisheit, denn sie 
paBt nie auf eine bestimmte Zeit oder auf einen bestimmten Menschen, 
sondern nur auf die kahle, nackte Ewigkeit des unbewuBten psychischen 
Lebens. Und wie auch das organische Leben trotz seiner unabanderlichen 
Dauer nie still steht und in der Zelle selbst den Organismus unablassig 
erneuert, so umfaBt das weibIiche Prinzip den immerwahrenden Kreislauf 
psychischen Geschehens, den unentrinnbaren Wandel in jeder festen Form. 
So ist es erhaltend und vernichtend in einem, es ist unerschiitterIiche 
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Dauer und erschiitternder Umsturz zugleich. Es auBert sich im Zwang 
des Geschlechts, in der Anpassungsfahigkeit des Instinkts, in der Er
schiitterung der Emotion und in einer, durch ihre Unbezogenheit wahrhaft 
teufIischen Weisheit. -

In ihrer innersten Weiblichkeit ist jede Frau durch dieses weibliche 
Prinzip, das Yin, bedingt. Abgesehen von aIlem, was sie sagt oder tut, 
abgesehen von jeder noch so innigen Verbundenheit mit Menschen und 
geistigen Werten, auBert es sich in ihr als ein ganz Fremdes, das unbeirrbar 
seine eigenen Wege geht. Rier ist sie von allem eigenen Bediirfnis und 
vom Bediirfnis ihrer Nachsten weggekehrt, und nur der zwingenden Not
wendigkeit des Kreislaufs zugewendet. iller kennt sie nicht die auBere 
Zeit und deren Forderungen, sOlldern nur die unfehlbaren Gezeiten einer 
inneren Ebbe und Flut. Ganz unbewuBt und unbezogen ist dieses Tiefste 
in ihr einzig auf den Wachstums- und ReifeprozeB des Lebens bedacht, 
der von dort aus gefordert werden mu(J, ob sie es nun will oder nicht. 

Dies ist es, was die Frauen im Grunde fiir sich selbst und fiir die anderen 
so unerklarlich macht. Das Yin in ihnen will das Unerklarliche, das Unbe
kannte: immer den nachsten Schritt ins Unbetretene des Lebens, zu jedem 
BewuBten das noch UnbewuBte, in jeder Situation den Keim des Neuen. 
Darum ist es unaussprechbar, und aIle Worte, die man dazu macht, aIle Er
klarungen, die man dariiber gibt, sind schon uneigentlich, sind Trug und Fal
schung. Das Eigentliche daran ist nur die mit Leben schwangere Dunkelheit. 

Den Menschen unserer Zeit erscheint jedoch alles Dunkle so verdachtig 
oder sogar lebenswidrig, daB sie sich nach Moglichkeit davon abwenden. 
Daher wird die lebendige Dunkelheit des Yin gerade von modernen, 
gebildeten Frauen selten erkannt, wo sie sich natiirlich auBert in impulsiven 
Gefiihlen oder in Emotionen, welche die Bewegungen der unbewuBten 
Tiefe dem BewuBtsein vermitteln konnten. Oder wenn sie erkannt wird, 
so wird sie schnell zugedeckt und verbramt mit Meinungen, Auffassungen 
und Begriindungen, die das Unerklarliche schon im Entstehen verdrehen. 
Was nur durch Erleben erfaBt werden konnte, wird auf diese Weise schon 
im Keime geknickt. Dann staut sich der unterirdische Strom des psychi
schen Lebens und iiberschwemmt in unbewachten Augenblicken das 
BewuBtsein in der Form von iibermachtigen Affekten, die in weitem 
Umkreis alles verheeren. Oder das Yin setzt sich heimtiickisch in den 
Frauen durch als ihre bewuBten oder unbewuBten Intriguen und Ver
dachtigungen, mit denen sie sich selbst und ihre Umgebung unwissend 
vergiften. Frauen, welche auf diese Weise ihrer unbewuBten Weiblichkeit 
verfallen, sind genau so "verriickt" wie die "Sybillen" des 19. Jahrhunderts 
oder wie die Frauen jener obersten hellerleuchteten "Rohlenwelt" in dem 
Mythus der Ropi-Indianer. Aus dem grellen Licht eines einseitigen und 
starren BewuBtseins wirft es sie hiniiber in die Finsternisse des Yin. 

In diesem Sinne ist der Mythus der Ropi-Indianer auch fiir das 
Schicksal der einzelnen Menschen ein treffendes Bild: 

Aus jugendlicher UnbewuBtheit ringen sich Manner und Frauen 
gemeinsam zum klaren IchbewuBtsein des erwachsenen Menschen durch. 
Dann haben sie - um in der Sprache des Mythus zu bleiben - ihre 
"oberste Rohlenwelt" erreicht. Rier bauen sie ihre "Riitten" - sie lernen 
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zu sagen: s<? und nicht anders bin ick. Und sie machen "Reisen" sie 
begreifen den Lebensraum, der sie umschlieBt. Diese BewuBtwerdung des 
Ich und seine Anpassung an die Anforderungen der Umwelt ist eine so 
groBe Leistung, daB aIle Krafte des Individuums gesammelt nach einer 
Richtung streben miissen, bis der Mensch sein "sum cognitans" endlich 
aussprechen kann. Daraus ergibt sich fiir den erwachsenen Menschen die 
unumschrankte Herrschaft des Ich. Sie bedeutet eine unvermeidliche 
Einseitigkeit, und dennoch erscheint sie dem Individuum wie ein stolzer 
Hohepunkt - ein Triumph des BewuBtseins iiber das unbewuBte Kind 
und das Tier. Diese beiden sind durch das "Aufsteigen aus den zwei 
untersten, finsteren Hohlenwelten" iiberwunden und zuriickgelassen worden. 
Aber - das UnbewuBte, welches auf diese Weise unten und bezwungen 
zu sein schien, es erscheint von neuem und diesmal oben, d. h.: als das 
nachste zu erreichende Ziel. Was wie ein undurchdringliches Dach die 
hell beleuchtete Hohle des IchbewuBtseins zudeckt, ist das UnbewuBtsein 
des erwachsenen Menschen iiber die Seele, welche das Ich in seiner 
Beschranktheit und Einseitigkeit nicht kennt. 

Wenn nun auf dem scheinbaren Hohepunkte der "obersten Hohlen
welt" eine Frau affektiv und sehnsiichtig wird, so ist dies ein erstes 
Zeichen, daB die tyrannischen Schranken des IchbewuBtseins gesprengt 
werden miissen, weil der reife Mensch in ihr sich dem Psychischen zuwenden 
will. So wird die Frau zur Weckerin seelischen Lebens in ihr selbst; wie 
durch einen Notschrei leitet sie die BewuBtwerdung des Psychischen ein. 
Sie wird anscheinend wieder unbewuBt; aber nicht weil sie zuriicksinkt, 
sondern weil sie nach dem Gesetz des natiirlichen Kreislaufs vorwarts, 
dem Ziele entgegenstrebt. Daher braucht es in diesem Augenblick vielleicht 
manchmal ein "Verriickt"- oder Entriicktsein der Frauen, damit das 
V orurteil des Ich besiegt werden kann. 

Dann kommt im Leben der Frau und des Mannes die Zeit tiefgreifender 
Wandlung; denn nun erfahren beide das Seelische, welches groBer ist als 
sie sind, und das sie enthalt. Kraft ihrer unbewuBten Weiblichkeit deutet 
die Frau zuerst auf dieses Seelische kin. Aber der Mann begreift es zuerst 
und beleuchtet es mit dem Licht seines mannlichen Geistes. Daher kann 
keine Frau das psychische Leben, welches aus einem Jenseits des Ich
bewuBtseins in sie eindringt, ohne die Hille eines Mannes verstehen. 
Darum darf sie auch iiber ihren ahnungsvollen Erregungen den Mann, 
auf den sie liebend bezogen ist, nicht vergessen. Sie muB seine Reaktion 
zu ihren Affekten sehen, seine Stimme dariiber anhoren, sonst bleibt sie 
das blinde Opfer ihrer Weiblichkeit. 

So gehoren Mann und Frau untrennbar zusammen, wenn die "Hohlen
welt" des IchbewuBtseins iiberwunden und die "Erdoberflache" der 
psychischen Wirklichkeit erreicht werden solI. Dann konnen beide ihr 
eigenes Licht leuchten lassen - die Erkenntnissonne ihrer eigenen Er
fahrung, das geheimnisvolle Mondlicht der eigenen Frommigkeit und den 
Sternfunken der echten, spontanen Emotion. Dadurch erfiillen sie ver
einigt die Aufgabe, die J AROB BURCKHARDT in der Kultur der Renaissance 
erspiirt, und die C. G. JUNG uns erfaBbar nahe gebracht hat: sie leben 
als Individualitaten aus sich selbst. 
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Vom Werdegang des inneren Menschen. 
Von 

IDA BIANCHI. 

Der innere Werdegang, den ich schildern werde, urnfaBt beinahe 
20 Jahre. Auf Wunsch meines friih verstorbenen katholischen Vaters 
hatte ich, trotzdem ich Protestantin bin, ein J ahr in einem Kloster ver
bracht. Meine friihere Absicht, Lehrerin zu werden, fiel dort dahin, denn 
im Kloster fiihlte ich die Berufung Nonne zu werden. In jener Zeit war ich 
problemlos und zufrieden und versuchte das Leben einer Heiligen nach
zuleben. lch erstrebte Erlosung durch heilige Werke und Entsagung, um 
damit eine Vollkommenheit zu erreichen, wie sie mir in der Klostererzie
hung angelernt wurde. Diese Vollkommenheit sollte rein sein von Leiden
schaften, von Gier und Lust, welche nach der kirchlichen Lehre hier 
auf Erden der Quell allen Unrechts und aller Siinde sein sollen. AuBere 
Verhaltnisse brachten es jedoch mit sich, daB ich in meine Familie 
zuriickkehren muBte. lch konnte hierdurch aber wenigstens meine 
friihere Absicht verwirklichen, padagogisch zu arbeiten. Dann kamen die 
Kriegsjahre. Von neuem drangte sich in mir das Bild der Nonne auf. 
Als Krankenschwester konnte ich es endlich, wie mir schien, dem Sinne 
nach verwirklichen. Durch die Ausiibung des Berufes bekam ich einen 
ersten Einblick, was hinter jeder korperlichen Erkrankung bei meinen 
Patienten und in mir selbst verborgen lag. Als aber die Patienten in 
ihrer inneren Not mich zur Seelsorgerin stempeln wollten, geniigte das 
berufliche Konnen und die menschliche Teilnahme der iibergroBen An
forderung nicht mehr. Die Einseitigkeit eines solchen Opferdienstes brachte 
mich in eine Verwirrung, aus der heraus kein Weg mehr sichtbar war, 
denn in der Einfalt meiner Einstellung als barmherzige Schwester fehlte 
das BewuBtsein von einem eigenen Leben mit Licht und Schatten. lch 
wurde in Zweifel gestiirzt, die mein ganzes Dasein verdunkelten. Das 
plotzliche Unversohntsein mit dem im Beruf Erreichten, das ich doch so 
heiB ersehnt hatte, konnte von meinem BewuBtsein nicht mehr bewaltigt 
werden. Die Versohnung konnte nur gesucht werden in dem Schaffen an 
der eigenen Menschwerdung durch aIle Wirrnis und Tragheit hindurch. 
Es war ein langer Weg, dessen Stationen durch Traume und Visionen 
bezeichnet werden. Eine Analyse dieser Traume beabsichtige ich nicht, ich 
gebe nur verbindende Gedanken, die mir dazu aufgestiegen sind. Die ersten 
Traurne fallen in die Krankenschwesterzeit, als ich noch ohne aIle psy'cholo
gischen Kenntnisse war. Die letzten Traume erreichen beinahe die Gegen
wart und sind das Ergebnis einer jahrelangen Arbeit. 

* 
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Wenn das nach auBen schauende Auge von der Innenwelt zum ersten 
Male beansprucht wird, so sieht es vorerst ein Chaos, gleich einer Schopfung 
im Urzustand. Alles ist ungeordnet und zugleich unbelebt und starr, so 
wie ich es in folgendem Traumbild wahrgenommen habe: 

1. "Ich bin in einem groi3en, vornehmen Haus, etwa wie ein italienischer Palazzo . 
.Alles scheint verschlossen zn sein. Armselige Gestalten jammern und wehklagen, 
obschon liber all dem Elend auch ein tiefschlafender Friede ist. Um mich den Weg 
durch dieses Dunkel zu fiihren, kommt ein kleines Madchen mit brennender Fackel. 
1m Madchen selbst ist ein verborgenes Licht, das mit der Fackel in Verbindung steht. 
Bettelarm und heimatlos suche ich den Weg im Innern dieses Hauses." 

Durch dieses Traumbild sind Fragen aller Art im BewuBtsein geweckt 
worden. Die armseligen Gestalten waren in Wirklichkeit opferwillige Wohl
tater. Das groBe Haus, durch das ich den Weg kaum finden konnte, 
wurde von meinem BewuBtsein als swrend empfunden, denn es war ein 
Haus, in dem ich in Wirklichkeit jeden Raum kannte. Das Kind mit der 
brennenden Fackel erweckte ein groBes Mitleid in mir, uber seine traurige 
Mission, den Menschen ihr Elend zeigen zu mussen. Wie das verborgene 
Licht die ganze Dunkelheit zu erleuchten vermochte, konnte mein BewuBt
sein kaum erfassen. Ich hatte verstehen wollen, weshalb die opferwilligen 
Wohltater so sichtbar Armut und Elend im Herzen trugen, warum im Palast 
jammernde, schlafende Gestalten herumsaBen. Ich hatte verstehen mogen, 
wie das verborgene Licht aus dem Kind heraus zu leuchten vermochte. 
Diese Fragen verfolgten mich Monate, sogar Jahre lang. Unendlich viele 
Traume schlossen sich an dieses Urbild an, es entstanden im Laufe der 
Zeit ganze Serien von Traumen, die immer versuchten, die Fragen meines 
BewuBtseins zu beantworten. -

Wir erahnen eine innerlich begrundete, naturgegebene Ordnung, welche 
die von auBen her kommenden Gesetze der Korrektheit von Sollen, Mussen 
und Diirfen irgendwie zersprengen wird. Irgendwie ist das im Traum Ge
schaute wie ein Ganzes mit unbekannten Moglichkeiten,die sich dem 
BewuBtsein fremdartig aufdrangen. Sob aid wir aber einen Zustand von 
neuer innerer Ordnung ahnen, ergibt sich auch ein Weg, den wir betreten 
mussen, um sie zu verwirklichen. Ostliche Religionen haben fertige Metho
den, welche diesen Weg zeigen. Der ProzeB, den ich hier zu beschreiben 
versuche, wird jedoch ganz einfach in der Natursprache des Traumes geschil
dert werden. Es ist ein im Innern langst geahnter WachstumsprozeB, der 
weder durch Gebet noch durch Willensanstrengung, wie sie die verschiedenen 
Sekten und Religionen ausuben, erzwungen werden kann. In der Bhaga
vadgita, im Gesang des Heiligen, heiBt es: "Besser ist es, die eigene Pflicht 
ohne Tuchtigkeit, als die fremde Pflicht mit Erfolg zu betreiben, ja, es 
ist besser in der Erfiillung der eigenen Pflicht zugrunde zu gehen. Befassen 
mit fremder Pilicht bringt Gefahr." 

Der Europaer in seinem Dogmenkerker steht zuerst vor der Schwierig
keit, wie er die "Welt des Teufels" in sein BewuBtsein einordnen soli, 
vor der er sich doch mit allen Mitteln und Kraften schutzen mochte. Dieses 
Einordnen der von der Kirche verworfenen Welt des Bosen bedeutet ein 
jahrelanges Ringen und Bemiihen. Alle unsere sogenannten Tugenden, wie 
Bescheidenheit, Geduld und Nachstenliebe, alle Begriffe von Treue, Liebe 
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und Glaube stfirzen dartiber zusammen, wie ein Haus im Erdbeben. Auf 
die Frage: "Was ist der rechte Weg 1" gibt uns dann keine Religion mehr 
eine befriedigende Antwort. Diese Antwort muB aus dem eigenen Erleben 
gestaltet werden, denn jeder Mensch braucht eine Wahrheit, die aus ihm 
selbst kommt und nur ffir ihn selbst gilt. Der heutige Mensch ruht nicht, 
bis er seine eigene Tiefe und seinen eigenen Inhalt leben und erleben darf, 
damit er die von auBen gegebenen Gesetze tiber sein biirgerliches Tun und 
Lassen mit dem eigenen Herzen priifen kann. Damit will er sich aber nicht 
von diesen Gesetzen frei machen, sondern sein innerstes Bediirfnis geht 
nach der Einheit, die AuBen mit Innen verbindet. 

Ich versuche nun meinen Weg weiter zu schildern. Die Traumbelege 
dazu ergeben zusammen ein jahrelanges Lauschen nach den innern Werten, 
die dem BewuBtsein einzureihen sind. Zuerst folgender Traum: 

2. "Ich bin in der Kirohe; jemand fragt: ,Saget mir den Unterschied von gliick. 
lich und von frohlich sein Y' Der Pfarrer sagt der }\Ienge: ,U nter euch ist eine Betende, 
die kann Auskunft geben.' Ich rufe laut: ,Mein Kopf weW das nicht.' Und gleich
zeitig tut sich iiber dem Herzen eine Klappe auf, das innere Auge schaut eine groBe 
Herrlichkeit, einen Dom in festlicher Beleuchtung voll von Wundern und Geheim
nissen. Vom Schauen der Gliickseligkeit ganz iiberwiiltigt, rufe ich aus einer mit 
unerklarlichen Furcht heraus: ,Gliicklich kann man nur mit dem Herzen sein.' 
Dann schlieBt sich die Klappe und aIle Herrlichkeit ist verschwunden." 

Um also glticklich zu sein, dachte das wache BewuBtsein, mtiBte die 
Klappe offen bleiben, aber warum schlieBt sie sich wieder? Dieser Traum 
verlangte Anerkennung, er beunruhigte mich, da ich ihn nicht verstehen 
konnte. Ich erzahlte ihn verschiedentlich, immer eine Deutung erhoffend, 
die mir die Ruhe hatte geben kOnnen. Aber der Traum erklarte sich durch 
keine Deutung; er blieb mir sehr lange im Sinn, gleich einem heiligen 
zu verbergenden Schatz. 

In anderen Traumen erschienen Gestalten meiner Vergangenheit, 
Freunde und Feinde, gleichsam als meine Licht- und Schattenfiguren. 
Ganz unerwartet entwirrten sie oft die Schwierigkeiten, in denen ich un
bewuBterweise steckte. Zum Beispiel: 

3. "In einer groBen Gesellschaft von zwei feindllch eingestellten Gruppen ver
langt ein Arzt, daB ich mit meinem Feinde kampfe. Der Feind, eine rundliche Dame, 
als Krankenschwester verkleidet, bedeutet die Tragheit. Meine nachsten Freunde 
wollen mir helfen, den Arzt zu bewegen, daB er mir den Kampf erlasse, weil ich doch 
ein zu zartes Aussehen habe, um diesen Kampf zu bestehen. Der Arzt geht nicht 
darauf ein, deshalb probiere ich es, ihn mit den Augen zu beeinflussen. Innerlich 
mull der Arzt dariiber lachen, aber er sagt zu mir: ,So beweisen Sie mir doch Ihre 
Schwache.' Dann kommt der Feind, gesund und stark an Korperkraften, zu unserm 
Ringkampf. Mein Eigensinn sagt: Jetzt beweise ich dem Arzt meine Schwache. 
Der Arzt kommandiert darauf: ,Los'. Statt daB ich nun meine Schwache beweisen 
kann, wird der Feind schwach und ich stark. Dennoch versuche ich yom Arzt ein 
Mitleid zu erzwingen, auf das er aber nicht eingeht. Ich bitte ihn: ,Glauben Sie es 
mir doch, daB ich zu schwach bin.' Darauf sagt er: ,NurlhrEigensinn will Schwache 
vortauschen. Wenn Sie den Kampf nicht kampfen wollen, dann haben Sie einen 
groBen Sieg fur immer verloren.' In mir entwickelt sich eine unbekannte Kraft und 
plOtzlich liegt mein Feind am Boden. Alles klatscht mir Beifall. Der Feind am 
Boden ruft aber: ,0, das ist noch lange kein Sieg.' Darauf hin verwandelt sich die 
Schwester in ein Tier und tragt mich auf dem Riicken fort. Das Tier ist kaum zu 
bandigen, es springt iiber Stock und Stein, an gefahrlichen Siimpfen vorbei. An 
besonders gefahrvollen Tiefen vorbei kommend, rufe ich: ,Wenn ich hier den Tod 
finde, dann bist du schuld'. Aber der Arzt lachelt nur dazu. Noch ist er nicht 
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zufrieden, was in mir wiederum unbekannte, gewaltige Krafte erzeugt, so daB es 
zu einem ehdlichen Sieg kommt. Das ermiidete Tier ist dann wieder die Kranken
sehwester, die mieh laeheInd begriiBt. Der Arzt sagt jn strengem Ton: ,Der Kampf 
ware schneller beendet gewesen, wenn Sie aufangs nieht immer lhre Sehwaehe 
betont hatten. lhr haIbtoter Feind ist lhre Urnatur, als Krankensehwester ver
kleidet. Sie haben noeh weitere Priifungen zu bestehen.' Hierauf kommt ein Ge
lehrter mit einem interessanten Buch herbei, gleiehsam urn mir mit seinem Wissen 
zu helien. Der Arzt aber, mit geringschatziger Handbewegung auf das Bueh deutend, 
sagt: ,All dies niitzt Ihnen gar niehts, Sie miissen es selbst erleben.'" 

Dieses Traumerlebnis der Zwiespaltigkeit mit seinem nachtlichen 
Ringen ergab im Wachzustand keine beneidenswerte Lage. Die Darstellung 
der Krankenschwester als Bild meiner Tragheit fiel in eine Zeit der auBeren 
Wirksamkeit hinein, welche die Vollkraft meines "Schwesterseins" in 
hohem MaBe beanspruchte. Dieser Traum benahm sich im Laufe der 
Zeit wie ein aufdringlicher Mahner, der immer wiederholte: Hor mich an, 
versuch mich doch zu verstehen! Das BewuBtsein war durch diesen Traum 
gedemtitigt und konnte sich nicht damit aussohnen, daB groBte auBere 
Tatigkeit gleichzeitig innere Tragheit bedeuten sollte. Ich war damals 
wie ein Lazarus, der sich eine Zeitlang von den Brosamen sattigte, die 
von des Reichen Tisch fallen. Aber irgendwie - so peinlich dies auch 
war - wurde der Inhalt des Traumes als die wahre Darstellung der 
Situation angenommen, und nach und nach beruhigte ich mich, da aus 
dem Dichterreich der Traume Schlichtung und Losung kam. Ja, dies 
erschien mir geradezu wie ein Wunder. 

Unser BewuBtsein ist zu armselig, den Reichtum des Innenbesitzes 
und der Innenschau ohne weiteres zu ertragen, aber langsam drangt er 
sich ihm als sein kostbarstes Gut immer klarer und deutlicher auf. Die 
anerzogenen Richtlinien der auBeren Lebensform werden dadurch sinnlos, 
weil sie nicht imstande sind, den aus dem UnbewuBten hervorbrechenden, 
unbekannten Gewalten eine Antwort zu geben. Dazu folgenden Traum: 

4. "leh bin mit meinem Fiihrer, dem Propheten Jeremias, auf einem Spazier
gang. Wir gehen iiber frische Saaten, die bereits im sehonsten Griin aus dem Boden 
sprieBen. leh spiire plotzlieh, daB wir diese junge Saat zertreten und frage den 
Begleiter: ,Spiirst nieht aueh du im Herzen, wie die Saat leidet f' Der Prophet 
aber antwortet: ,Nein; da du es aber mit deinem Herzen epiirst, so wollen wir es 
fortan nieht mehr tun.' leh frage ihn weiter: ,WeiBt du, was dann kommt, wenn 
die Vaterbeziehung zu Ende iet'?' Darauf lacht er und sagt: ,Nein, was naeh der 
Vaterbeziehung kommt, kann ieh dir nieht sagen.'" 

Die Gestalt des Propheten Jeremias, der in jenen Jahren immer als 
mein FUhrer auftrat, ist meinen Traumen wie ein weiser Berater. Aber 
er weiB nur die Vergangenheit, das Kindsein. Auf das, was nachher 
kommt, gibt es aber von hier aus keine Antwort, weder vom Propheten 
und Weisen, noch vom heutigen Pfarrer und Arzte. Was aus dem lebendigen 
Quell der Urwelt und Urtiefe stammt, wird von den Gesetzen der Ver
gangenheit nur zum Erstarren gebracht. Die von unseren Eltern tiber
nommene Welt ist gleichsam verloren gegangen, wir konnen nicht mehr aus 
ihr leben, und das Neue, das wir schaffen mochten, ist noch nicht da. Diese 
Erstarrung wird in dem folgenden Traumbild gesehen: 

5. "leh wandere zwischen Wald und Wiesen auf einer langen StraBe ohne em 
Ende sehen zu konnen. Uber mir seheint die Sonne und ich weW, daB ieh diese 
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StraBe zu wandern babe. Die untergehende Sonne wird mir zum Ziel. Die Sonne 
ist mein Wegweiser, dies bewirkt etwas in mir, aber ioh weiLl nioht was. Die Sonne 
untersteht dem Gesetz des Auf- und Untergehens. Dadurch entsteht in mir die 
Frage: 1st dieses Gesetz auch fUr mich giiltig Y loh mochte aber auBerhalb dieses 
Gesetzes stehen und auf den Berg hinaufsteigen, weil ich glaube, dort oben konnte 
ich gluckIich sein. lch uberschaue Taler und Hauser und erahne die Armut in 
meinem traumenden Herzen und zugleich die Armut der Menschen dort unten. 
Trotzdem ist in mir ein Glucksgefiihl, und in diesem Gefiihl erwache ich." 

1m Erwachen erscheint mir ein Gesicht: Aus einer Nebelmasse formt sich eine 
ubermenschlich groBe, mannliche Gestalt. lch werde von ihrer Stimme angesprochen, 
die mir den Befehl gibt: "Gehe zuruck zu den Menschen." U nd ich erahne mit 
Schaudern, daB das Herz im Menschen und die Gestirne uber mir demselben Gesetz 
unterworfen sind, und daB der Mensch so lange an das Leid gebunden ist, bis er 
dem Leben die Schulden alIe abbezahlt hat. 

Das vereinsamte BewuBtsein frug: Was verbindet denn die Innenwelt 
und ihre Macht mit der Vielfalt im AuBen ~ Wer baut die Briicke, die 
aus der Vereinsamung in die urspriingliche, doch verlorene Einheit mit 
dem Ganzen fiihrt ~ - Noch fehlt mir der Weg der inneren Erleuchtung. 
Was sich neu in mir entwickeln will, steht jenseits von meinen bewuBten 
Fahigkeiten und folgt seinen eigenen Gesetzen. Aber in mir muB ein 
Punkt sein, der mich bluthaft mit dem Werden der eigenen Entwicklung 
verbinden wird, nur kenne ich ihn nicht. Der Traum antwortet mir: 

6. "lch bemiihe mich, Gedanken aus meinem Kopf mit dem Herzen zu ver
binden, was in der Kindheit ungewollt geschehen ist. Diese Gedanken haben sich 
in mir verloren und ich mochte sie mit meinem Herzen wieder zum Echo bringen. 
Da spricht eine neue Stimme in mir und daduroh werde ich inwendig waoh. In diesem 
Wachsein sind Kopf und Herz verbunden, so daB kein Gedanke verloren gehen 
kann. Die Verbindung besteht aus unzahligen, feinen, zarten Seidenfaden. In 
dieser Verbindung kann ich wie aus eigenem Erleben heraus erkennen. loh begreife 
dadurch das Starke im Menschen, das Schwache aber noch nicht. Wenn sich die 
Verbindung zwischen Kopf und Herz formt, dann kommt es zu einem richtigen 
Erkennen, das wie ein Wunder wirkt. Dieses mir noch so fremde, innere Schaffen 
habe ich immer unterdrucken wollen, weil der Bescheidenheit ein Erhebungsgefiihl 
widerstrebt. Die Verbindung zwischen Kopf und Herz spricht wie aus sich selbst: 
,lhr seid das Salz der Erde'." 

Zu solchen Traurnerlebnissen verhalt sich das BewuBtsein vollstandig 
passiv. Leer und machtlos steht der Mensch da und nimmt seine Macht
losigkeit auf sich. 

Was erzahlen mir bis hieher diese Traume ~ Die darin auftauchenden 
Bilder und Gesprache geben den AnstoB, daB Erinnerungsliicken ausge
fiillt werden konnen. Dieses Ausfiillen geschieht aber nicht einfach so, 
daB ein Traum ohne weiteres dem BewuBtsein erklarlich erschiene, sondern 
die Form des Traumes erweckt eine Reihe von Bilderszenen, in denen sich 
das BewuBtsein zurechtzufinden versucht. Es muB sich fortwahrend 
bemiihen, den verworrenen Inhalt der Traume und Bilderszenen zu ent
wirren. Und wenn es sich dabei nicht mehr helfen kann, wartet es wieder 
auf die Brocken, die ihm zufallen werden, urn das noch Unverstandene 
durch neue Trauminhalte zu verbinden. Ich erzahle dazu folgenden Traum: 

7. "lch bin in einer Ortschaft, und plOtzlich lOst sich eine Erinnerung in mir, 
als ware das langst gesuchte Haus hier. lch treffe den friiheren Besitzer mit seinem 
Sohn, ich empfinde ihn als weltlich und bin verwundert, daB ein Geschlecht von 
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so hoher Herkunft weltlich und nicht geistlich aussehan kann. Er sagt, auf das 
Haus zeigend, ich konne ruhig ein Stockwerk aufbauen, die Fundamente seien so alt 
und so solid, daB dies gut moglich sei. Mit Grauen kommt mir die Erinnerung an 
den tiefen Keller des Hauses und an einen noch tiefer liegenden. In diesem Moment 
ist ein Wissan in mir, wie das groBe Haus im Traumland mit den vielen Raumen 
aufzuschlieBen sei." 

Dieser Trauminhalt verband sich ohne weiteres mit dem friiheren Bilde 
des Palastes, in dem Armut und Elend mich erschiittert hatten. Der Mann 
von "hoher Rerkunft", der mir zeigte, wie ich mit Sicherheit neue Bau
plane ausfUhren kanne, war nun kein vaterlicher FUhrer aus der Bibel mehr, 
sondern ein wirklicher Mann der Gegenwart. Er war der neue FUhrer, 
der mir die Briicke bauen half, welche AuBen und Innen verbinden sollte. 
Mein Leben, das sich bisher nur von Bildern und Idealen der Vergangen
heit genahrt hatte, wurde durch ihn dem eigenen Schicksal nahe gebracht, 
vor dem ich mich so lange gefiirchtet hatte. 

Dieser Traum stellt eine eigentliche Inventuraufnahme meiner seelischen 
Krafte dar und erschlieBt mir dadurch neue Aufgaben. Der einheitliche 
Sinn und Zweck des Traumes geht dahin, mir zu zeigen, wie ich in dem 
groBen Raus der Seele den Weg durch die Raume zu finden habe. Das 
wird noch durch eine Reihe von weiteren Raustraumen, die sich mit Unter
briichen monatelang folgen, dargestellt: 

8. "Ich sehe das neue Hans, das ich meinem innem Drange entsprechend bauen 
muBte. Ich stahe davor und rufe aus: ,Das kann nur ein Kiinstler gebaut haben.' 
Es ist einfach in den Linien und hat bloB die eine Aufgabe, die Wahrheit aus
zudriicken. Ich frage mich, was sagst du dazu, und wie beurteilst du es Y Eine Fiihrer
gestalt in mir sagt: ,Du hast recht, ja, es ist ein Haus von Bedeutung und von 
bleibendem Wert.' In den Worten liagt aber auch der Befehl, es zu beleben. Ich 
fiihle mich durch seine Bejahung sicher und dadurch entsteht die Ahnung eines 
klaren Ausblicks in die Zukunft. Wir sprechen kein Wort, aber inwendig spiire ich 
die Freude, das neue Haus bewohnen zu diirfen. Vom neuen Traumhaus komme 
ich zum Geburtshaus zuriick. Mein Fiihrer sagt: ,Hier hast du also all die Jahre 
gelebt, was fUr eine ungeheure Entwicklung hast du durchgemacht'!" 

Das BewuBtsein, das sich zuerst zu den Trauminhalten angstlich, ja 
sogar ablehnend verhalten hatte, - vielleicht noch mit der abschatzenden 
Redewendung: "Es ist ja nur ein Traum" - wurde nach und nach zum 
willigen Zuschauer, und je weniger es handelte, desto mehr stramte ihm 
das Lebendige in allen Formen zu. Das groBe Raus, das ja mein eigenes 
Inneres war, wurde ihm aufgeschlossen, es wurden neue Zimmer entdeckt, 
die vorher ungebraucht und verstaubt waren. Weiter erzahlen die Traume: 

9. "Ich stehe vor dem Haus und betrachte die Front und zugleich das Innere. 
Das Haus hat eine Weitsicht uber Land und Meer. An der Vorderseite werden 
zwei Raume durchbrochen und Fenster eingesetzt, so daB Innen und AuGen in· 
einander flieBen. Der eine Raum muB ehemals eine Kuche gewesen sein. Die 
Malereien und Stukkaturen der Saaldecke sind antik. Ich wundere mich, daB auch 
in der Kuche Dberreste von Deckenmalereien zu sehen sind. Dies Durcheinander 
sollte zu einer Einheit werden. Beriihmte Architekten machen Vorschlage dazu. 
Ich hore mit dem Ohr, dadurch verbindet sich Kopf und Herz, die Spannung lasse 
ich auf mich wirken und warte, bis das Herz, das sich zur Losung anstrengen muB, 
eine klare Antwort bekommt." 

10. "Ein andermal zeigte der Traum ein gut renoviertes SchloB. In der obern 
Wohnung, die vermietet ist, bin ich auf Besuch. Vom reizend ausgestatteten Turm
zimmer aus betrachte ich die Aussicht. Ich denke an alte Zeiten, wo die Schlosser 
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ringsum einen Graben hatten und splire, daB das Sicherheit bedeutet. Da erscheint 
ilie Besitzerin des Schlosses. Niemand weiB, daB sie adelig ist, und man halt sich 
daruber auf, daB sie dem eigenen Besitztum so viele Jahre fremd geblieben ist. War 
es ihr lastig, sich darum zu kummern oder war sie nnfahig dazu Y Nun zeigt mir 
der BeschlieBer des Hauses, der zugleich Kunstkenner ist, Gemiilde von Vollblut
Rasse-Pferden und sagt, auf die Besitzerin hindeutend: ,Auch ilie adeligen Pferde 
hat sie aus Bescheidenheit verheimlicht.' Die Gemalde sind alte Werte und Funde, 
durch deren Entdeckung die Besitzerin gezwungen wird, sich endlich zum Adel zu 
bekennen. Dann werden Wappen gezeigt, und iliese verraten die konigliche Her
kunft. Der BeschlieBer ist erst jetzt so weit, daB er die Bllder nach ihrem richtigen 
Wert einzuschatzen weiB." 

In anderen Traumen wurden Raume mit allerlei wertvollen Inhalten 
entdeckt, einmal wurde meine Aufmerksamkeit mehr auf einen ktinst
lerischen Inneilhof gerichtet. Wieder gab der Traum verschiedene Ent
wlirfe, in denen Raume sich zu einem Rundbau ordneten und sich zu einem 
Palast gruppierten. Oder die Traumsprache erdichtete ein Haus, das 
innen und auBen immer etwas Besonderes und Eigenes darstellte. Es 
waren aber auch Traume da, in denen die Hauser in Uberschwemmungs
gefahr waren oder von Erdbeben so erschtittert wurden, daB sie gesttitzt 
werden muBten. 

II. "Spater versetzt mich der Traum in einen tiefen Wald, dort komme ich zu 
einem Hauschen, das unvollendet geblieben ist. Nun fange ich an selbst zu schaffen; 
ich denke, wenn Jedes dabei hOO, so wird der Bau rasch beendet sein. Unsichtbare 
Helfer unterstutzen mich bei der Arbeit. lch baue den Vorhof und das lnnere des 
Hauses fertig, und dann weiB ich: das ist jetzt mein eigenes Hans." 

Der innere FUhrer, der mir in diesen Traumen als Stimme oder Traum
gestalt beim Bauen hilft, ist zugleich der neue Weg, die neugeborene Kraft. 
Diese Kraft tibernimmt nun die innere Verp£Iichtung, das bis jetzt schlecht 
verwaltete Pfund wirklich zu brauchen. Dadurch werde ich neuen Prii
fungen ausgesetzt, wie es folgendes Bild darstellt: 

12. "lch spaziere am stlirmischen Meer nnd hore Hillerufe. lch suche jemanden 
um ilie Rufende zu retten. Weit und breit ist kein Mensch zu finden. Dies notigt 
mich, der Hillerufenden, die immer beunruhigender schreit, selbst Rettung zu 
bringen. Unten am Ufer sehe ich eine halbtote Frau liegen. lch mache den Sprung 
hinunter, obschon ich weiB, daB an der stellen Wand an keine Ruckkehr zu denken 
ist. Meine Angst, meine Blirde konnte zu schwer sein, verliert sich, well ich mit der 
Ertrinkenden hinauf komme, wie von geheimnisvollen Kraften getragen. Nur weiB 
ich nicht wie." 

Dieser Traum veranschaulicht das Gefahrvolle von wirklich im Innern 
bestehenden, unbekannten Tiefen, die den Menschen beinahe vernichten 
konnen - dann aber auch die rettende Kraft, die aufbauen und ordnen 
hilft. So verlockt er trotz der Gefahr zu dem Schritt in diese geheimnis
vollen Tiefen, durch die der Weg der Menschwerdung ftihrt. In der Traum
reihe sind diese dunklen Tiefen wieder durch mannigfaltige Bilder darge
stellt. Zum Beispiel: 

13. "lch werde durch einen unterirdischen Gang zu einem Weiher gefuhrt. 
lch muB durch eine groBe eiserne Tlire, so daB ich von der AuJ3enwelt vollstandig 
abgeschlossen bin. lch habe endlos viele Stufen hinunterzugehen. Ein unsichtbarer 
FUhrer behutet meine Schritte. Am Wasser sehe ich urwuchsige Italienerinnen, 
auch Arbeiter und Kraftgestalten aller Art, die mich durch ihre Natlirlichkeit be
eindrucken. Die Stufen auiwarts angstigen mich. Wie wird wohl ilie geheimnis-
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volle Tiir "\fieder aufzumachen sein" Meine W andernng ist wie eine Prozession 
oder eine Vereinignng mit etwas Weihevollem, das mir aber ganzlich nnbekannt ist. 
Oben angelangt, tut sich die Tiire auf, obwohl ich keine schlieBende oder offnende 
Kraft bemerke." 

Oder in anderer Form: 
14. "Ich bin in einem Palast; vom ersten Stockwerk aus werde ich durch eine 

Geheimtreppe zum Meere gefUhrt. Sie ist steil und eng; ein jeder Schritt benotigt 
eine vorherige, sorgfii.ltige nberlegung. Ich trage in beiden Handen eine Schale mit 
kostlicher Flftssigkeit. Immer mochte ich mich anIehnen, bemerke aber, daB der 
HaIt, den ich mir suche, nur Schein ist." 

Der folgende Traum schildert die Furcht, welche das in die Tiefe
steigen begleitet. 

15. "Ich bin von zu Hause weggelaufen nnd fahre in der Welt umher. Dann 
bin ich zu einem Fest eingeladen nnd mein FUhrer sagt mir nach einer Weile: ,Komm, 
wir gehen noch ans Meer hinnnter.' Der Fiilirer kennt die Gegend, sie ist herab
fallend steil, eine Wildnis von Steinen nnd Baumen, gar nicht passend zur modernen 
Steintreppe, die durch die Wildnis ans Meer fiihrt. Links nnd rechts liegen Lowen, 
teils schauend, teils schlafend. Der Konig der Lowen begriillt nnn meinen FUhrer, 
liWt ihn aber sofort los nnd kommt auf mich zu. Ich weill, daB ich keine Angst 
haben sollte, aber ich habe sie doch. Die BegriiBnng des Lowen ist ein Umarmen. 
Der Druck ist aber so stark, daB meine Angst sichtbar wird. Ich sage zum Fiihrer: 
,Sprich doch mit ihm.' Wir gehen immer weiter, endlos erscheint meiner Angst 
der Weg, denn immer erscheinen neue Lowen. Doch sind sie haIb schlafend, denn 
der Lowenkonig hii.lt sie im Banne. Sie wissen, daB sie, wenn fur Konig eine Frau 
beschutzt, furer Kraft beraubt sind. Wir gehen wieder die steile Treppe hinauf 
und aIle Leute sind erstaunt uber mein Erscheinen, weil es noch niemandem gelungen 
ist, lebend dieser Gefahr zu entgehen. Der Fuhrer sagt der wartenden Menge: ,Es 
war wirklich fast ein Wnnder, wie diese Frau den Konig bezwuugen hat.'" 

Trotzdem dies ein Angsttraum war, bewirkte er. Vertrauen zu dem 
unsichtbaren Gefiihrtwerden auch durch neue Priifungen hindurch. Der 
innere Fuhrer, der mir schon als "Mann von hoher Herkunft" geholfen 
hatte mein Haus zu bauen und zu bewohnen, der mich nun auch in meine 
eigene Tiefe geleitet hatte, wird nun zu einer Fuhrung, die mir uber mich 
selbst hinaus in ein neues Erleben einzudringen hilft. Dieses neue Erleben 
wird in den Traumen durch lndien, das Land meiner Sehnsucht, darge
stellt. lndien ist fiir mich das Land der Weisheit und der Religion des 
Herzens. Dadurch daB die Traume, die nun folgen werden, mir das Bild 
von lndien zeigen, wird mir dargestellt, daB ich meine Sehnsucht nicht 
nach auBen, sondern wieder nach innen richten solI, urn meine eigene Reli
gion des Herzens aufzufinden. Es ist, als ob sich meine Traume bemuhten, 
mir zu verdeutlichen, wie die Verbindung mit diesem "I ndien" zu erlangen 
seL 

16. "So zeigte mir ein Traum zwolf Inder, und ich muBte wie in schwerer Arbeit 
suchen, mit welchem von ihnen mein Herz eine Verbindung finden konnte. Der, 
den ich fand, war dann fiir mich der Trager jener Religion des Herzens." 

In vielen anderen Traumen muBte ich auch nach lndien reisen. 
Meine Traumreisen dorthin waren oft mit groBer Gefahr verbunden. 
Es wurde Sturm auf dem Meere angesagt, oder eine Krankheit verhinderte 
mich, dorthin zu reisen. Einmal wurde mir der bestimmte Befehl gegeben, 
ins lnnere des Landes einzudringen. Alles kannte die Gefahr, denn die 
Bevolkerung war wild und heilig zugleich, und sie gab nur ungern Einblick 
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in ihre geheiligten Sitten und Gebrauche. lch merkte dann aber, daB es 
ein Gottesbefehl war, in dieses Land einzudringen, und daB in der graBten 
Gefahr ein Haherer wachte. Auf diesen Reisen war ich stets bettelarm. 
Diese Armut bedriickte mich, und dann erzahlte ein Traum: 

17. "Wegen dieser .Armut ist nirgends Unterkunft zu finden. NUT ein ZeIt ist 
da. Ein Inder, der meine Not sieht, fiihrt mioh in das ungeheuer reich ausgeschmiickte 
Zeltiunere. Ich fiirchte mioh vor der Pracht und dem Glanze in dieser fiir mich 
fremden Welt. In einem runden Raum, inmitten vieler angrenzender Raume, ist 
ein konigliches Ruhebett, auf dem die Fiirstin schlaft, oder sich doch schlafend 
steJlt. Es wundert mich, daB es der Inder wagt, mich durch diese Gemacher 
zu ruhren. Mir ist, als hatte ich darauf verziohten sollen, mir das ZeIt zeigen zu lassen. 
Der Inder errat mein inneres Erwagen und sagt: ,Ich habe die Erlaubnis der Fiirstin, 
die es auch gerne sieht, wenn man we Reichtiimer bewundert.''' 

18. In spatern Traumen empfangt mich die Fiirstin selbst. "Sie zeigt mir ihre 
verborgenen Schatze, die sie in prachtvollen Truhen aufbewahrt hat. Dieser Reich
tum beeindruckt mich, und sie erziihlt mir: ,.All diese Schatze hab ich alsMagd 
verdient. Wo aber hast du den Lohn fiir dein Dienen Y Wer war dein Meister, der 
dich hungrig und arm vertrieben hat Y' Wie aus einer Tiefe herausgeholt formen 
sich mir Worte, zur Fiirstin gewendet: ,Wohl hab ich als Magd gedient, doch ich 
wollte selbstlos dienen.' Nun kiiBt mich die Fiirstin, gibt mir aus wen Schatzen 
ein goldenes Herz und sagt: ,Trag es liber deinem Herzen, bis deine Wunde heilt. 
Dooh nie diene selbstlos.''' 

Die Begegnung von Magd und Furstin bewirkte eine entscheidende 
Wandlung in mir. "Nie diene 8elbatlo8" stand im Gegensatz zu der christ
lichen Heiligen in mir -, und mit dieser Weisung fiel die Einseitigkeit 
des Opferdienstes "Nur zu geben" dahin. Annehmen zu konnen bedeutete 
gleichsam innigste Hingabe an den Augenblick, so daB Geben und Nehmen 
zusammen eine neue Verbindung zu den Menschen ergaben. Der Sunder 
und der Gerechte in mir wurden eins und damit loste sich die "Armut im 
Herzen" auf. Wie es auch folgendes Bild darlegt: 

19. "Ich hore von aullen und innen zugleich eine Stimme, die sagt: ,Es ist 
hochste Zeit, daB der Geist der Frau durchbreche. Der Geist hat eine wichtige 
.Aufgabe, man mull auf ihn horen, denn er wird der Menschheit als ErlOser erscheinen. 
Der Geist und die Stimme sind in ihr eins.' Und die Umstehenden rufen: ,Ja, es 
ist hochste Zeit, du mullt gehorchen, tue es fiir uns alIe.' Und ich spiire, wie eine 
Geisteskraft in mich einstromt, und ich mochte noch rufen: ,Nein, nein, nicht mich 
soll es treffen.''' 

Aus dem UnbewuBten kommen so die Krafte des Vertrauens, und es 
entstehen gleichsam Bilder der Wahrheit, verbunden mit einem geheim
nisvollen Schaffen, welches bewirkt, daB die Bilder sich dem BewuBten 
wohltuend einreihen. Die friiheren Bestrebungen, die seelischen Machte 
zu verleugnen, verlieren sich ganz. Das Schwergewicht, das noch vor kurzem 
im bewuBten Tun und Handeln lag, verlegt sich ins unsichtbare und 
ungewollte Geschehen. Dazu ein Beispiel: 

20. "In einem groBen Kreise sind Menschen, von denen jeder tanzerisch etwas 
darstellen mull. Und nun geschieht etwas Seltsames: Ich gehe auf den Knien mit 
erhobenen Handen, und dann tanze ich, erfiillt von zustromenden Kraften. Ein 
mir unbekannter, gottlicher Hauch durchstromt mich und ich lasse mich von dieser 
Kraft fiihren . .AJle sind erstaunt iiber diese Darstellung, es herrscht .Andacht und 
Schweigen. N achher ausruhend liegen wir wieder im Kreise." 
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Durch,solche Traumerlebnisse gewohnt sich das BewuBtsein, die unbe
wuBten 1nhalte wie eine bestehende Wirklichkeit anzunehmen. Es wider
strebt mir nicht mehr, das "Tun wollen" aufzugeben, ich warte auf das 
fremdartige Wirken, wie es in dem folgenden Traumbild gezeigt wird: 

21. "leh bin an einem landliehen Kurort. Mit einem stnmmen Kindehen soIl 
ieh auf freiem Felde tanzen, denn ieh erahne, daB ihm dadureh sein Sprachvermogen 
gesehenkt wird. Die Eltern des Kindes nnd aIle andern Anwesenden werden wie 
von einem Wnnder beriihrt, denn die stnmm Gewesene sprieht nnn wie eine Er
waehsene. Es ist, als ob ihre Stummheit notig gewesen ware, um ihrem Spraehsohatz 
Zeit zu geben, sioh zur Reife zu entfalten." 

Durch die Wandlung, die in mir geschehen ist, kommt all das zum 
Sprechen, was bisher stumm in mir gewesen ist. Es ist, wie wenn ein Teil 
von mir, der vorher noch nicht leben konnte, nun auch in mein Schaffen 
einbezogen werden konnte. Wie dies im 1nnern geschieht zeigt folgender 
Traum: 

22. "Mit dem FUhrer fahre ieh auf einen hohen Berg. Dort weill ieh: von da an 
mnB ieh zu FuB gehen, sogar der FUhrer wird mioh verlassen. Der sonnige Berg 
liegt als groBe Terrasse uber der Stadt. Eingebaut steht ein groBes Hans. Wahrend 
ioh dies sehaue, weill ioh, daB der FUhrer auf der andern Seite auf mieh wartet. 
loh komme zu einer Geheimtiire, welohe den neuen Teil des Gebaudes mit dem alten 
verbindet. An dieser Geheimtiire steht die Pfortnerin, sie ist alt nnd jnng, schon 
nnd ha£Iieh zugleioh. Das ganze Leben war sie Pfortnerin in diesem Hause. Sie 
laohelt nnd ist auch ernst. Sie bemitleidet mioh, denn sie versteht, warum ieh, wie 
so viele, den schweren Weg gehen mnB. Sie sagt: ,Sie gehoren also zu den Bernfenen, 
aber auoh der Teufel hat Sie in den Handen.' Die Geheimtiire ist ein Quadrat. 
Die Pfortnerin steht daneben wie die Hexe im Marchen nnd lacht ihr zweideutiges 
Laehen. Dureh die niedrige Tiire muB ieh durohsohlupfen nnd naohher geht es duroh 
einen langen Gang. mit nnendlieh vielen ansehlieBenden Ranmen. leh werde duroh 
Werkstatten gefiihrt, die sind voll unvollendeter Werke: Statuen aus allen J ahr
hnnderten, Gemiilde, schweinsleder gebundene Bucher und wertvolle Handsohriften 
aus alter Zeit. All dies ist verstaubt. Unsichtbare Wesen geben mir zu verstehen: 
So bist du nun endlieh zu deiner Aufgabe zuruekgekehrt. loh moehte alles in 
MuBe betraehten, denn ieh ahne, daB ioh diese Arbeiten zu beenden habe. Diese 
Verantwortung bedruekt mioh, doeh es bringt mir Befreinng zu wissen, daB der 
FUhrer auf mieh wartet." 

All diese Bilder und Traume lassen sich weder deuten noch erkliigeln. 
Das Bemiihen, die Ahnungen zu erfassen, ergibt ein weiteres Traumbild, 
in dem sich Felsrisse offnen, daraus wilde Bergbache entstehen, die sich 
dann wieder zu einem Strom vereinigen. Das BewuBtsein fangt an zu 
verstehen, daB der innere WachstumsprozeB einen Kraftzuwachs bedeutet, 
durch den der 1nnenwert und die neue Verantwortung des Menschen erhoht 
wird. 

23. ,,1m naehsten Tranm fiihrt man mioh vor das jungste Gerieht. Angstlioh 
warte ieh, was mit mir gesohehen soIl. Stillschweigend gibt man mir zu verstehen: 
Hier gibt es kein Entweiehen mehr. Dieses Eingesperrtsein erzeugt eine groBe Angst 
in mir, nnd zugleieh spure ieh den Segen dieses Erlebens. In der Geriehtsverhandlung 
wird gesagt: Diesen setze ioh uber fUnf Stadte, den andern uber zehn Stadte. Dann 
auf mieh zeigend: Dieh setze ioh uber Vieles, denn du bist berufen. Darob sehwindelt 
mir nnd ioh hore eine Stimme in mir, die sagt: Hore, wer Ohren hat nnd was ihm der 
Geist sagt." 

Wie in diesem Traum erzahlt wird, packt mich eine innere Not. 1ch 
spiire deutlich und immer deutlicher: Nicht ich suche, ich werde gesucht. 
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Dieser ProzeB des ungewollten Werdens liegt fiir den, der ibn durchlauit, 
auf heiligem Gebiet, und dieses Werden und Wachsen kann durch kein 
auBeres Mittel, noch durch ein bIoBes Wissen vorgetauscht werden. Dadurch 
entsteht das selbstandige Suchen und Vordringen zum eigenen Ursprung. 
Dieses Suchen wird wieder in einer Reihe von Traumen geschildert. Zum 
Beispiel: 

24. "I ch komme an einen klaren Bach, der sich durch die Wiesen hindurch 
schlangelt. Aus diesem Wasser, wird mir gesagt, konne ich innere Kraft schopfen." 

25. Ein andermal: "lch gehe durch einen Wald und plotzlich stehe ich wie ge
bannt. leh schaue und sage: ,Das ist der Ort, den ich ewig suchen muBte.' Es 
ist eine Lichtung im Walde mit einer Quelle. Das Wasser ist gefaBt und tropft in 
gesetzmaBigem Rhythmus. Die Umstehenden konnen das nicht sehen und sind 
erstaunt, daB ich uber den wiedergefundenen Ort so gluckIich bin." 

26. Ein anderer Traum: "Es sind zwei Brunnen da. Den einen bedient das 
Madchen des Waldes, den andern habe ieh zu bedienen. leh unterhalte mich mit 
dem Brunnenmadchen, das sonderbar aussieht, arm und doch reich, jung und doch 
alt, weise und einfiiltig zugleich. Wir haben dieselbe Aufgabe. Wir mussen das 
Quellwasser von der Rohre Dahmen und zu einer neuen Bestimmung weiter tragen. 
Mit unerhorter Anstrengung mussen wir uns Jahrhunderte zuruckerinnern, als 
konnten wir damit das Schicksal meines Vaters und meiner Ahnen erkennen. Das 
Madchen ist seit Uranfang da und heillt Ratgeb. Sie muB die Quellen ewig bewohnen 
und hat eine Beziehung zum Wassermann. Der Name Ratgeb erinnert an J esaya 9. 5." 

Das BewuBtsein, das die geheimen Vorgange erst kaum fassen konnte, 
bleibt nun in steter Verbindung mit der sich neu bildenden Wirklichkeit 
und steht dem Geschehen ehrfurchtig gegenuber. Damit sind aber die 
Lebenskonflikte keineswegs beendigt. Es braucht noch ein geduldiges 
Warten, bis das innere Geschehen sich in der Realitat durchsetzen kann. 
Oft sieht es trotz allem aus, als ware es nicht moglich, das zu leben, was 
innerlich schon reif ist. Aber im Tragen und Auf-sich-Nehmen dieses 
Schweren liegt schon die Heilung. Von dieser Heilung durch Ertragen 
sprechen noch folgende Traume, die sich zu einer Reihe von Lichttraumen 
zusammenschlieBen: 

27. "lch liege in einem Grab von Kreuzform, eine Lichtkraft, die aus dem Herzen 
stromt, hebt mich und stent mich auf die FiiBe." 

28. Oder: "lch sehe eine dunkle Gestalt und bemiihe mich, das Dunkle naher 
zu betrachten. Ein wunderschoner Vogel, der aus sich heraus leuchtet, gibt dem 
Dunkel die genaue Farbe und Form. lch erkenne in der Gestalt die Erdmutter, 
sie haIt den leuchtenden Vogel in der Hand. Gleich einer Klosterfrau tragt sie ein 
Stirnband aus Leinwand. Unter diesem Stirnband leuchtet im Verborgenen ein 
goldenes Kreuz. Die Erdmutter ist tief gefurcht im Gesicht, die Hande sind sehr 
schon." 

In einem andern Traum umschlingen zwei Schlangen einen Leuchtturm. lch 
sehe mit Staunen, daB ihr Gift den Turm zum Leuchten bringt. 

29. Ein spaterer Traum: "Es wird mir eine Kirche in Kreuzform gezeigt, sie wird 
nur zu besonderen, geheiligten AnHissen benutzt. Unter der Kuppel ist eine Ver
tiefung, zu der vier Stufen abwiirts fUhren. Dort stehe ich. Vom Leuchter, der die 
dunkle Kirche erhellt, hangen vier Strange in Form von vier Saulen, um die sich 
griine Pflanzen ranken. lch schaue mit dem Herzen zu und bin in groBer Angst, 
die Pflanzen konnten zerreillen, wenn der Leuchter heraufgezogen wird. Es ist 
aber nicht der Fall, die Pflanzen dehnen sich und folgen der Bewegung." 
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DaB in dem Traum tatsachlich nichts zerreiBt, gibt mir Befreiung, denn 
ich fiihle darin das unsichtbare Walten. Dies Gefuhl ist Heilung, und es 
entsteht nach und nach eine Treue zu meinem eigenen Gesetz. Wenn dieses 
Durchbrechen der Urkrafte im Verlaufe nicht mehr aufgehalten wird, und 
die ewig gehende Uhr im Innenreiche nicht mehr stockt, so sind wir mit 
dem Schicksal einig. In all diesem Wirken gibt es kein Spielen mehr, 
kein "Wenn" und kein "Als ob", sondern ein ganz einfaches, lauteres, 
mit der Sprache des Herzens ubereinstimmendes "Es ist so". Dieses "Es 
ist so" ist unsere Tiefe und zugleich unsere Oberflache, es ist das, was mir 
zur Auswirkung gegeben wurde. Der Same erschlieBt im Werden nur die 
eine und eigene Pflanze und nichts, was ich mir von auBen stehlen mochte. 
Das heiBt, es gibt keine Illusion von einer idealen Personlichkeit mehr. Wie 
dieser Zustand zu erringen ist, ist nur durch innere Erfahrung zu erleben. 
Ein jeder erringt sie aus seiner eigenen Tiefe und aus seinem eigenen 
Schmerz. Die Brucke in der Neuwerdung heiBt nicht Glaube, sondern 
Erle1Jen: Ich erlebe die Wirklichkeit der inneren Schopfung. Diese Erfah
rung ist ein teuer erkauftes Gluck. Aber der Besitz dieser Erfahrung auf 
dem inneren Erkenntniswege wird nun zu einem kostlichen Schatz, gleich 
einer geistigen Kapitalanlage, die Erkenntnis in sich verborgen halt. Die 
Erkenntnisbriicke verbindet die ehemals feindlichen Krafte des Innen und 
des AuBen, die gefesselt lagen, zu einem Zusammenstromen, das jenseits 
des Urteils von gut und bose steht. Dies wird mit folgendem Traumerlebnis 
geschaut: 

30. "Ein Kranz aus Dornen formt sich, dessen Zweige sich wie Arme urn mich 
legen, als ware der Dornenkranz eine Gottheit, mit nnendlich vielen Armen. Die 
Arme selbst sind wieder Gottheiten und in einer solohen bin ich enthalten. Es ist 
ein nnsiohtbarer Ordner da, der die innere Gottheit von der auBeren lOst. MIT ist 
grauenhaft zumute. Die auBere Gottheit hat zwei lange Arme, die streokt sie mir 
zu. loh sohreie und schreie, denn der Dornenkranz wird zum Wirbel, der so stark 
ist, daB ich fiirchte, jene Gottheit konnte weggeschleudert werden. Erstaunt bemerke 
ioh, daB sich die Arme gesetzmaBig zuriickziehen. lch sohreie furohtbar bei der 
LoslOsung, obschon sie gesetzmaBig verlanft. lch werde kleiner und kleiner; atles 
Ausgestreckte legt sioh fester urn mich und nun lacht die Gestalt der auBeren Gott
heit und sagt: ,Du glaubtest mich zu verlieren, durch die Loslosung aber haben 
wir uns wieder gewonnen.' Und er sagt, seine Arme urn mich legend: ,Befreit in 
Liebe.' Ein groBer Gott aus Bronze steht vor mir, seine Arme fangen an sioh zu 
bewegen, was mioh mit Angst erfiillt. Dann werden seine Augen lebendig und er 
iiberreicht mir eine weiBe Rose. In der weiBen Rose bin ioh als Blutstropfen ent
halten und der Blutstropfen sagt: ,Mystische Rose.' Sie entfaltet sich, wird groBer 
und groBer, als ware sie die Welt." 

Dieser Traum wurde in einer Zeit getraumt, als ich schwer krank war. 
Es ergab sich dadurch eine gewaltige Erschutterung, da aus einer leidvollen 
Verkrampfung ungeahnte, unbekannte HaBstromungen durchbrechen 
konnten, die seltsamerweise wie wirkliche korperliche Krafte empfunden 
wurden. Diese Krafte entlasteten mich und wurden zu einer Sehnsucht, 
so zu sein wie ich bin. 1m BewuBtsein entstand ein Verstehen, warum der 
Mensch sich durch solche Schmerzen hindurchringen muB. Der Schrei 
der Loslosung ergab eine korperlich spiirbare Verwundung. Das Lebendig
werden der Gottesgestalt erfiillte mich lange Zeit hernach mit Furcht, denn 
das Erlebte drangte und wiederholte sich in allen moglichen Formen, bis 
es sich erschopfte und ein neues Bild belebte. 



Yom Werdegang des inneren Menschen. 505 

31. "In einem Schiff, das iiber Wasser undBerge fahren kann, mache ich eine 
Weltreise. Plotzlich erkenne ich die Gegend und ein Pater segnet die dortige Be
vOlkerung. Wie aus einer Dammerung heraus entsteht eine Briicke, die von Geistes
kraft hoch iiber das Meer gehoben wird. Am Gelande steht ein Biiblein mit offenem 
Schirm, sein Bild im Wasser schauend. lch ersohrecke ob der Gefahr, in der es 
schwebt, gleiohzeitig aber entsteht ein Vertrauen, daB kein Ungliick geschehen 
werde. Diese Geistesbriioke erschlieBt einen Blutkreislauf und verbindet das kleinere 
Herz des Einzelnen mit dem groBen Herzen der gesamten Welt. In der groBen, 
sioh neu bildenden Kette bin ioh als Einzelner nur ein Glied." 

Durch diesen ProzeB brockeln dann Illusionen, eigene kleine und klein
liche Meinungen und Formen der alten Einstellung einfach weg, und die 
ehemalige Heiligkeit mit ihrem Sinn und Unsinn fallt dadurch in sich 
zusammen. 

Dieser Innenweg, durch aIle Wandlungen hindurch, ist ein Weg zur 
Wirklichkeit der Seele_ Die Wandlungen, die durch das UnbewuBte bewirkt 
worden sind, sind nur denjenigen sichtbar, die sie selbst erlebt haben; 
denn "man versteht in psychologischer Hinsicht nichts, was man nicht 
seIber erfahren und erlebt hat" (C_ G. JUNG: Seelenprobleme der Gegen
wart). 

Mit der Vereinigung von Licht und Schatten erheben sich neue Probleme, 
die nun nicht mehr zuerst auBen gesehen werden, sondern sich im eigenen 
Herzen erheben und sich dann in der Realitat als Verpflichtungen aus
wirken. 

32. "leh befinde mieh in einer Gesellsohaft. Man zeigt mir einen einfachen 
Mann und sagt mir: ,Er ist ein Weiser.' leh erkenne fun ~nd bin erstaunt iiber diese 
Wertung. Meine Begleiterin gibt mir den Befehl, diese Weisheit in mir zu suchen. 
Sie hillt mir dabei mit all ihren Kraften, bis wir zusammen die Stelle gefunden haben_ 
Mein Fiihrer lacht iiber meine Hilflosigkeit. leh frage angstlich: MuB ieh wirklich 
diesen Punkt suchen'l Denn ich fiirehte mich vor der groBen Verantwortung, die 
damit verbunden ist. Da fiihle ich den Punkt und damit die Verpfliehtung, die mich 
in die Welt hinein versetzt." 

33. "leh bin in einem Ferienlager _ Es sind Manner da, Siidlander aus verschiedenen 
Stammen. Ein gebraunter Romer kommt auf mich zu, mit teufliseh wilden Augen. 
lch sage, meine Angst verbergend: ,Sie sind Itallener, von meinem Stamme'. 
Er bejaht es. Um mir Vertrauen einzufloBen sagt er: ,leh bin fur Lichtbringer 
- porta luee - und bin der Letzte vom Stamme.' Dabei packt er mieh und wir 
kampfen miteinander, bis ein Sehrei mieh endlieh erlost." 

34. "leh bin bei Bekannten auf Besuch. Wir sitzen gemiitlieh um einen Tisch. 
Nun kommt ein Gast herein. Seine Erseheinung ist geisterhaft, - Christus und 
Teufel zugleieh. Sein Name wird nieht genannt_ Gleieh einem Zauberer setzt er sioh 
zu uns, bald Riehtbar, bald spiiren wir bloB seine Anwesenheit." 

35. "Es ist dunkle N aoht, - geheimnisvoll -, doch fiirehte ieh mieh nieht. 
leh stehe am Vierwaldstattersee, an einer Stelle, wo vier Arme des Sees sieh treffen 
und wo zugleich vier StraBen sieh verbinden_ Zwei der StraBen fiihren durch den 
Berg_ Ein Seheinwerfer aus der Hohe erhellt sie von Zeit zu Zeit, gleich einem Blitz 
aus der Dunkelheit_ lch muB den Liehtsehein abwarten, urn meinen Weg finden 
zu konnen." 

36. "Eine Priesterin fiihrt mich in einen offenen Tempel. Sehwere Steinplatten 
bedecken Wande und Boden, unter denen HeIden und Heilige aus alter Zeit begraben 
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liegen. Die Priesterin Offnet eine Steinplatte; der Tote, der darunter lag, wird zur 
lebendigen 'Statue und kommt plotzlieh auf mieh zu. Das versetzt mich in Todes· 
angst. Er steckt mir einen Ring an den Finger, wahrend die Priesterin zusehaut. 
Der Ring ist uralt, seine roten Steine sind zu einer Bliite geordnet, der Reifist aus Eisen. 
Die Priesterin freut sieh iiber das Gesehenk, das ieh erhalte. leh spiire die Weihe 
des Erlebens." 

Diese letzten Traume kann ich nm erzahlen, dazu sagen kann ich nichts. 
Sie sind wie nie gehorte Worte, die entstehen und sich mit dem taglichen 
Leben verbinden. In dieser Wirklichkeit ist alles enthalten. Tod und Leben 
sind eins. Gewalt ist da, aber das Beugen ist keine Demiitigung, denn stark 
und schwach sind dasselbe. In der Erscheinungswelt ist Licht und Dunkel, 
Auge und Ohr ein Geschehen im eigenen Herzen. Gott und Teufel sind 
Krafte, beide ein Schwen, diesem jetzigen Menschen (in mir) Erkenntnis 
zu bringen. Die Verbundenheit meines Daseins in jedem einzelnen Augen
blick mit den ewigen inneren Gesetzen ist Befreiung von Erleiden und 
Erbarmen, von Mitleid und Schuld, und zugleich die Geburt eines neuen 
Gehorsams, in dem Leben und Erkennen enthalten sind. 

* 
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Was in der Handschrift JUNGs zunachst aufiallt, ist ihre auBer
ordentliche Lebendigkeit und Natiirlichkeit, hervorgehend aus der Un
bekiimmertheit ihrer Formgebung, aus der vibrierenden UnregelmaBigkeit 
ihrer GroBenverhaltnisse, aus ihrer bei gutem Druck leicht pastosen 
Strichfiihrung und aus ihrem ungestorten Rhythmus. 

Ein reiches inneres Leben und eine daraus resultierende Emotionalitat 
und Sensibilitat, die ZUlli Mitschwingen und Miterleben befahigen, verbin
den sich hier mit der Ruhe des in sich Gefestigten, sein Konnen mit sicherer 
Meisterschaft Beherrschenden. Es geht fiir den empfanglichen Beschauer 
eine starke Wirkung von dieser Schrift aus, die je nach dessen eigener 
Verfassung ganz verschieden sein kann. Immer aber ist darin ein Wille 
spiirbar, der sich iiber kleine Vorurtelle und Befangenheiten souveran 
hinwegsetzt. Wenn der Betrachter diesem kraftvollen Elan widersteht, 
sei es aus Unvermogen oder aus Mangel an gutem Willen, so muB er sich 
dadurch bedriickt fiihlen. LaBt er sich aber mit fortreiBen, so erschlieBt 
sich ihm unversehens eine neue Welt. Befreit aus der Gebundenheit an 
erstarrte Formen und Zustande, fiihlt er sich hingeleitet zu einem lebens
volleren, well geisterfiiIlten Erfassen der Wirklichkeit. 

Fragen wir uns nun, auf welchen Eigenschaften diese ungewohnliche 
Wirkung beruht, so konnen wir die Antwort am besten finden, wenn wir 
den von JUNG selbst vorgezeichneten Weg verfolgen und uns in erster 
Linie seinen psychologischen Typus klar machen. In bezug auf die Ein
stellung sehen wir, daB der Schrifturheber vorwiegend introvertiert ist. 
Was JUNG 1 als das Charakteristische in der Grundhaltung iiber die beiden 
Mechanismen der Extraversion und der Introversion aussagt, kann durch
aus auch auf die Handschrift bezogen werden, namlich: "eine Bewegung 
des Interesses auf das Objekt hin in dem einen FaIle, und eine Bewegung 
des Interesses vom Objekt weg zum Subjektund zu dessen eigenen 
psychologischen Vorgangen im anderen Fane." Der Vergleich zwischen 
diesen beiden gegensatzlichen Mechanismen als einem diastolischen Heraus
gehen und Ergreifen des Objektes einesteils und einem systolischen Kon
zentrieren und Loslosen der Energie von den ergriffenen Objekten andern
tells wird durch die Erweiterung und Verengung der Handschrift sehr 
anschaulich symbolisiert. 

Die vorliegende Schrift zeigt eine Erweiterung zwischen den einzelnen 
Buchstaben eines Wortes und eine Verengung innerhalb der Buchstaben 
selbst (sekundare Weite). Wir haben es also nicht mit einer einseitigen 
EinsteIlung zu tun, wenn auch das systolische Konzentrieren iiberwiegt. 
Wohl laSt die Schraglage der Schrift auf gesellige Neigungen, auf 

1 Psychologische Typen, Einleitung. 
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Impulsivitat und leichte Entziindbarkeit schlieBen; aber die meist steiler 
gestellten Wortendungen beweisen gleichzeitig, daB diese Regungen kon
trolliert werden. Daher zeigt Tafell ein Engerwerden des linken Randes, 
einzelne unter die Schreibzeile sinkende Majuskeln (1. Buchstabe in der 
Anschrift und in der 4. Textzeile), eine Ausfiillung desrechten Randes 
(2. Zeile) usw. So spontan der Schreiber zuweilen reagieren mag, Vorsicht 
und Uberlegung halten seiner Neigung, sich hinreillen zu lassen, doch stets 
die Waage. Auch die abgesetzte und auf sich selbst zuriickrollende Bewe
gung in der Formung der kleinen a und der Kopfe der kleinen g bedeutet 
eine ausgesprochene Wertung des subjektiven Faktors und eine dem
entsprechende AbschlieBung von der AuBenwelt. Das, was im eigenen 
Innern vor sich geht, ist dem Schrifturheber zunachst einzig von Wichtig
keit und erst, wenn er dariiber mit sich selbst vollstandig ins Klare gekom
men ist, kann er wieder aus sich herausgehen und auch andere an seinen 
neuen Erkenntnissen teilnehmen lassen. Aus den zum Teil knappen 
Wortendungen geht zudem hervor, daB er es nicht liebt, viele Worte zu 
machen. Einmal im Zug, kann er wohl ausfiihrlich werden; oft halten 
ihn aber bestimmte Uberlegungen davon ab, sich vollstandig auszusprechen. 
Man fiihlt sich in dieser Rinsicht an einen Ausspruch von RICARDA RUOH 
in "Luthers Glaube" erinnert: 

"Jeder begabte Schweizer muB, bevor er schaffen kann, eine auBer
gewohnlich starke Kruste von Moralitat und Eigenheit abschmelzen. 
Dieser Aufwand an Glut und diese dicke Kruste machen, daB nur wenig 
Friichte gezeitigt werden, daB sich diese aber durch Reife und SiiBigkeit 
auszeichnen. " 

Dies erklart uns, warum gerade ein Schweizer, im Kampfe mit den 
seinem ganzen Volksstamm innewohnenden Remmungen, die groBe Glut 
entfachen konnte, die in die Finsternisse des Unbewu.Bten hineinleuchtet. 
Wie gut es dem Schreiber schlieBlich doch gelingt, die anfangliche Reserve 
zu iiberwinden und das innerlich Geschaute ins tagliche Leben iiberzuleiten, 
bezeugt die Ausgestaltung seiner groBen A und mancher kleinen t (Tafell, 
Zeile 2: "Arbeit"). Die kalligraphisch vorgeschriebene Form dieser Buch
staben lauft nach oben in eine Spitze aus. JUNG ersetzt diese Spitze durch 
eine Wolbung, wodurch das Umfassen einer weiteren Flache ermoglicht 
wird. In dieser Gebarde steckt ein groBer Wesensgehalt, bedeutet sie doch 
die Vereinigung von tiefer, fast mystischer Erlebnisfahigkeit mit ihrer 
praktischen Anwendung. Hier ist echte Fiille der Gestaltungskraft, Freude 
am Bildnerischen, heitere Lebenskunst, die das, was in hoheren Regionen 
erworben wurde, im Alltagsleben fruchtbar werden laBt. DaB in dieser 
Schrift die Oberlangen etwas mehr betont werden als die Unterlangen, 
laBt auf das Uberwiegen der geistigen Interessen schlieBen. Wie au.Ber
ordentlich groB aber die Vielseitigkeit des Schreibers ist, ersehen wir auBer 
an der spater zu erwahnenden Verschiedenheit seiner Bindungsweise 
hauptsachlich an der Reichhaltigkeit in der Formung seiner kleinen d. 
Tafel 2 zeigt uns in den beiden ersten Zeilen dicht beieinanderstehend 
nicht weniger als drei Varianten dieses Buchstabens. 

1m ersten d wird die Verbindung mit dem nachstfolgenden Buchstaben 
entgegen der kalligraphischen Vorschrift durch eine Rechtswendung her
gestellt. Diese Freiheit, die sich der Schreiber nimmt, ist die eminent 
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selbstandige Gebarde dessen, der in all seinen Anschauungen und Hand
lungen das eigene Denken zu Rate zieht. Sein geistiger Unabhangigkeits
sinn ist zu stark, als daB er sich der herrschenden Konvention unbesehen 
beugen konnte. - Eine ganz andere Bedeutung kommt dem zweiten d 
mit seiner schwungvoll nach links zurUckgeworfenen Endung zu. Dies ist 
das sog. "lyrische d", das eine meditative, der Kontemplation zugewandte 
Geisteshaltung veranschaulicht. - Das dritte d bildet eine volle Schleife, 
von der aus es sich in schlichter Weise mit dem nachsten Buchstaben ver
bindet. Aus ihm spricht demnach die Bindungsbereitschaft des Schrift
urhebers, seine gute Anpassung an die Umwelt, die durch ein reiches 
Vorstellungsvermogen unterstutzt wird. - Als Bestarkung des ersten d 
mogen auch noch die hohen t-Uberstriche erwahnt werden, die ebenfalls 
fUr einen starken geistigen Unabhangigkeitsdrang sprechen. 

Damit sind wir bereits bei der wichtigsten psychologischen Funktion 
C. G. JUNGS angelangt: 

Die starke Verbundenheit der Schrift zeigt ein vorwiegend systemati
sches Denken, dem Logik und Kombinationsgabe die Richtung vor
schreiben. In "Handschrift und Charakter" nennt KLAGES diese Geistes
art die aktive und mannliche im Gegensatz zur nur aufnehmenden weib
lichen des unverbunden Schreibenden. Die Starke der ersteren ist das 
abstrakte Denken. Wie schnell JUNG das Wesentliche einer Sache zu 
erfassen versteht, geht aus den sinnvollen Vereinfachungen seiner Schrift 
hervor. Da gibt es bei aller Reichhaltigkeit keine uberflussigen Bewe
gungen, kein unnutzes Verweilen bei Nebendingen. Sachlichkeit und Zweck
maBigkeit beherrschen das Schriftfeld. Charakterologisch laBt sich daraus 
auf die Einfachheit und Gediegenheit der Gesinnung des Schreibers 
schlieBen. Wenn schon aus der Anfangsbetonung mancher Worte ein 
starkes Ehrgefiihl spricht, so wird doch jede wohlfeile Erfiillung und rein 
auBerliche Wirkung strikte abgelehnt. Urteilsbestimmtheit, Scharfsinn 
und Kritik sind Wesenszuge des Schrifturhebers. Aus der winkligen 
Rechtsfuhrung mancher Unterlangen (siehe Tafel 2, Zeile 2: das y) ersehen 
wir seine Fahigkeit zu gedanklicher Verarbeitung der aus dem UnbewuBten 
aufsteigenden Phantasien. Wenn aber schon vereinfacht wird, so geschieht 
dies doch nie in einseitiger Weise, sondern auch das Kleinste und scheinbar 
Belangloseste unterliegt einer sorgfaltigen Priifung. Aus der bei aller 
Originalitat vorbildlichen Deutlichkeit und Leserlichkeit der Schrift spricht 
auch eine bewuBte Rucksichtnahme auf das Verstandnis Anderer. So be
zeugt die Art, wie sich die t-Uberstriche schutzend uber die folgenden 
Kleinbuchstaben legen, den ritterlichen Sinn des Schreibers, der sich 
seiner hohen Verantwortung wohl bewuBt ist. DaB wir es hier mit einer 
geborenen Fiihrernatur zu tun haben, ersehen wir ferner aus der auf 
gute Dispositionsgabe deutenden Anordnung der Schriftstucke. Die uber
aus klare Gliederung (Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben, Wortern 
und Zeilen) zeigt, wie groB das Bediirfnis des Schrifturhebers nach geistiger 
Uberschau und Klarheit ist. Er fiihlt sich nur wohl, wenn er die Dinge 
und Geschehnisse gleichsam von einer hoheren Warte aus uberschauen 
kann. - Als weitere Merkmale ffir das Vorherrschen der Denkfunktion 
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mogen n~ch gelegentliche Zuspitzungen in den Uberstrichen und Winkel
bildungen in den Kurzlangen erwahnt werden. 

Wir konnen aber die Hauptfunktion C. G. JUNGs niemals in ihrer 
wahren Bedeutung erfassen, wenn wir nicht auch deren Hilfsfunktion 
in Betracht ziehen. Sein Denken ist auf's Innigste mit Intuition durchsetzt 
und daher im eigentlichsten Sinne schopferisch. Das zeigt sich in der Art 
und Weise, wie hier ganze Worter miteinander verbunden sind. Oft gibt 
ein t-Uberstrich den AnlaB dazu. Wie eine Briicke spannt er sich, von einer 
bekannten GroBe ausgehend, zu einer anderen bekannten GroBe. Was aber 
dazwischen liegt, das ist das Unbekannte, noch nicht Erforschte. Es gehort 
Kiihnheit dazu, so hinauszudringen ins Leere, ohne sicher zu sein, ob man 
wieder festen Boden unter den FiiBen gewinnen kann. Hier wird das Wag
nis bestanden, und zwar nicht nur zum eigenen Nutz und Frommen, sondern 
auch zu demjenigen der Mitmenschen. Ein Schopferwille tut sich kund, 
der nur analysiert, um das Zerlegte in machtiger Synthese neu zusammen
zufassen. Dieser Wille strebt unablassig danach, sinnvollen Zusammen
hang auch in jene Lebensgebiete hineinzutragen, deren Bedeutung der 
Menschheit bisher verschlossen blieb. Es sei an dieser Stelle an die um
fassende Gebarde mancher Oberlangen erinnert, die oben besprochen wurde. 

Die Bindungsform der kleinen m und n zeigt neben der vorherrschenden 
Girlande, gemaB der schon erwahnten Vielseitigkeit des Schreibers, auch 
Winkel, Winkelarkade und Doppelbogen. Der letztere ist in dieser Gesamt
konstellation (regelmaBiger Druck usw.) als primarer Faden durchaus 
positiv zu bewerten. Er versinnbildlicht den schopferischen Drang und die 
Instinktsicherheit des Schreibers. liARTGE nennt den primaren Faden 
einen "Ausdruck der Kraft an sich, des Ungeordneten, Primaren, noch 
nicht Endgiiltigen". Charakteristischerweise bringt der Schrifturheber den 
Doppelbogen durchwegs im ersten Abstrich des kleinen man (siehe Tafel 1, 
Zeile 2: das m in "mit" und in "unmoglich"), worauf er gleich wieder zur 
festen Bindungsform iibergeht. Das heiBt ins Psychologische iibersetzt, 
daB seine Anfangseinstellung eine unvoreingenommene, abwartende ist. 
Er laBt die Eindriicke an sich herankommen, ohne fUr's Erste eine feste 
Stellung einzunehmen. Da sein Ahnungsvermogen aIle Moglichkeiten um
faBt, verhalt er sich bewuBt passiv, um den Dingen ihren eigenen Lauf zu 
lassen. Erst nachdem ihm klar geworden ist, wohinaus dieser gehen will, 
iibernimmt er auf Grund seiner sicheren Urteilskraft die Fiihrung und ist 
nun imstande, sich ganz an das von der Natur Gegebene zu halten. Diese 
groBziigige Vorurteilslosigkeit, die es ablehnt, irgendeinen Wertbegriff 
vorschnell anzuwenden, laBt uns einen tiefen Einblick gewinnen in die 
Eigenart der JUNGschen Behandlungsweise. Wieviel Wertvolles kann auf 
diese Weise gerettet werden: Wird doch vom heutigen Menschen so vieles 
verdammt und dementsprechend verdrangt, was sich, nachdem es von 
den auBerlich anhaftenden Schlacken gereinigt ward, im Seelenhaushalt 
als durchaus sinnvoll, ja als unentbehrlich erweist. 

Wir konnen diesen, der Intuition gewidmeten Abschnitt nicht beenden, 
ohne auch die iiberaus lebhafte Phantasie des Schreibers in Betracht zu 
ziehen. Diese erkennen wir an der Reichhaltigkeit, der Formenfiille der 
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Schrift. Zwar ist .die Imagination nach JUNG "die reproduktive und 
schopferische Tatigkeit des Geistes iiberhaupt, ohne ein besonderes Ver
mogen zu sein, denn sie kann sich in allen Grundformen des psychischen 
Geschehens abspielen, im Denken, Fiihlen, Empfinden und Intuieren". 
Wir werden daher spater nochmals darauf zuriickkommen und hier nur 
die durch Intuition veranlaBte AuBerung der Phantasie des Schrifturhebers 
erwahnen, namlich die, urn uns seiner eigenen Worte zu bedienen, "auf 
Wahrnehmung unbewuBter Inhalte gerichtete Einstellung, wobei die Libido 
alle aus dem UnbewuBten auftauchenden Elemente sofort besetzt und durch 
Assoziation paralleler Materialien zur Hohe der Klarheit und Anschaulich
keit bringt"l. 

Die Starke und Originalitat der Assoziationskraft JUNGs ist bereits 
gewiirdigt worden. Was nun die ebenso groBe Anschauungskraft anbelangt, 
so weist uns diese auf die nachstfolgende Funktion des Schreibers hin. 
AuBer der bei mittlerer GroBe der Schrift ziemlich betonten Langen
unterschiedlichkeit (Drang nach Hohen und Tiefen) und den kraftig 
gesetzten i-Punkten (Realitatssinn) spricht hauptsachlich die Pastositat 
(Strichbreite) fiir eine sehr gut ausge bildete Empfindung. Bei der geschmack
vollen Gestaltung mancher Majuskeln (siehe P in der Anrede auf Tafel l) 
enthalt diese Teigigkeit auch ein kiinstlerisches Element. Trotz seiner 
starken Abstraktionsfahigkeit steht dem Schrifturheber das Bildhafte und 
Symbolische naher als das rein Begriffliche. Dank seiner groBen Urspriing
lichkeit und starken Vitalitat ist er imstande, das Leben so intensiv zu 
ergreifen, daB er in seinem Schaffen stets aus dem Selbsterlebten oder 
Selbstbeobachteten schopfen kann. Nur selten verbindet sich mit so viel 
geistiger Verarbeitunsgfahigkeit so viel Anschauungsfreude und sinnliche 
Warme. Das ist es gerade, was den Gedankengangen JUNGs ihren groBen 
Wert gibt, daB sie sich bei aller Kiihnheit und Originalitat nicht auf spie
lerische Spekulationen, sondern auf seine ureigensten Erfahrungen griinden. 
Er ist nicht nur ein Systematiker, sondern auch ein Empiriker, der stets 
die Tatsachen beriicksichtigt, was iibrigens auch aus einzelnen Absetzungen 
in seinem SchreibfluB ersichtlich wird (auf Tafell in "lebhaftem", 4. Text
zeile, und in "ergebenst", 5. Textzeile). Daher weiB er selbst seine schwie
rigsten Ausfiihrungen stets mit einleuchtenden, aus dem Leben gegriffenen 
Beispielen zu illustrieren, die mit ihrer frischen Anschaulichkeit dem Ver
standnis des Horers besser zu Hille kommen, als alle lehrhaften Erklarungen 
es vermochten. Aber noch in anderer Hinsicht versteht es JUNG, eine 
empfangliche Stimmung zu schaffen, namlich durch jenen kostlichen Hu
mor, der nur einer wirklichen Uberlegenheit entspringen kann, und der 
diese Uberlegenheit zugleich mildert, indem er eine menschliche Note in 
sie hineintragt und neue Beriihrungspunkte eroffnet. Wir erkennen diesen 
Humor an den heiter geschwungenen An- und Uberstrichen (z. B. in Tafel 2 
am Z und in Tafel 1 am Uberstrich von "Uber", am Ende der 1. Zeile). 
Dieser letztere hat in seiner Originalitat direkt etwas iibermiitig Lustiges. 
Manche Zuspitzungen lassen zwar vermuten, daB diesem Humor auch 
einKornchen Sarkasmus beigemengt sein diirfte, was allerdings nicht ver
wundern kann. Dem durchdringenden Blick des Schreibers muG sich 

1 Psychologische Typen, Definition der Phantasie. 
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manche Umulanglichkeit zeigen, die einem weniger scharfsinnigen Beob
achter ve'rborgen bliebe. 

Hier aber ist es nun sein Gefuhl, das den Ausgleich schafft. Die Bin
dungsformen der kleinen m und n sprechen deutlich von einer durch 
das Leben erworbenen Milde und Anpassung, vermitteln sie doch den Ein
druck, in friiheren Zeiten scharfer gewesen zu sein. Stahlharle Festigkeit 
und Widerstandskraft mogen der Ausgangspunkt gewesen sein, von dem aus 
der Schrifturheber an das Leben herantrat. Mit zunehmender Erfahrung 
milderte sich seine Einstellung. Je mehr Einblick er in die Note seiner 
Mitmenschen gewann, desto nachsichtiger wurde er gegen sie. Wenn er 
sie durchschaut, so versteht er sie zugleich, und wenn er auch zuweilen 
noch uber ihre Schwachen lachelt, so birgt sich Gute dahinter. Die vor
herrschenden Girlanden bezeugen eine wohlwollende, entgegenkommende 
Einstellung, die aufgeschlossen ist fUr andere. In Verbindung mit abneh
menden Wortendungen (in Tafel 1 das letzte Wort der 2. Zelle) und mit 
den schon erwahnten Doppelbogen zeigen sie uns, wie groB die Einfuhlungs
fahigkeit des Schreibers ist. Da sein hoher Lebendigkeitsgrad sich allen 
Modulationen anpaBt, kann er sich muhelos in die verschiedensten Indi
vidualitaten hineinversetzen. Die Bewegtheit der Schrift, ihre Rechts
schrage und satte Strichfuhrung bezeugen, daB die GefUhle des Schreibers 
von starker, ja selbst leidenschaftlicher Intensitat sind, und daB er einer 
wirklichen Hingabe fahig ist. Da aber das FUhlen in seiner psychischen 
Strnktur die letzte Funktion ist, so muB es sich in irgendeiner Hinsicht 
von seiner ersten, dem Denken, unterscheiden. Nach JUNGs eigenen 
Worten ist es immer die sog. minderwertige Funktion, die den Menschen 
an den Menschen bindet. Ware dem nicht so, so konnte ja ein jeder in 
gottergleicher Abgeschiedenheit sein Leben fernab von seinesgleichen 
fwen. Wo also liegt hier der Unterschied 1 Wir finden ihn nicht in der 
Intensitat der Funktionen, wohl aber im Grade ihrer Verletzbarkeit (un
gleiche i-Hohe). Mit den geschliffenen Waffen seines Geistes fiihlt sich 
der Schrifturheber jedem intellektuellen Angriff so vollstandig gewachsen, 
daB es ihm geradezu einen GenuS bereitet, sich in dieser Hinsicht zu 
verteidigen. Abgesehen von den ihm zur Verfugung stehenden, uber
zeugenden Argumenten kann es ihm auch gar nicht schwer fallen, seinen 
Gegner zu isolieren, indem er durch eine witzige Bemerkung die Lacher 
auf seine Seite bringt. Ganz anders aber verhalt er sich in Gefiihls
angelegenheiten. Hier ist er, der sonst in allen Dingen Uberlegene, auf 
den guten Willen seiner Mitmenschen angewiesen. Findet er in ihnen 
kein liebendes Verstehen, so zieht er sich verletzt in sich selbst zuruck 
und stellt sich kalter, als er in Wirklichkeit ist. Wo er aber Verstandnis 
findet, da gelangt die schenkende Gute und die innerliche Treue seiner 
Natur zum schonsten Ausdruck. Vielleicht hat gerade sein Denken dieser 
Gemutswarme viel zu verdanken. Auf einer so honen BewuBtseinsstufe, 
wie es diejenige des Schrifturhebers ist, kann auch die letzte Funktion im 
Verein mit den anderen befruchtend auf sein Gesamtwerk einwirken. Diese 
~chrift zeigt uns das schone Beispiel eines Menschen, der in unablassigem 
Beriliihen aIle seine Funktionen zu ihrer hochstmoglichen Entwicklung 
zu bringen sucht. -
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Damit ware unsere graphologische Betrachtung des psychologischen 
Typus C. G. JUNGB beendet und es bleibt uns nur noch einiges nachzuholen, 
was sich in diesem Rahmen nicht unterbringen lieB. In erster Linie sei 
hier die Tiichtigkeit des Schreibers in bezug auf seine Arbeitsleistung 
hervorgehoben. Aus der RegelmiiBigkeit des Druckes, aus den eigen
sinnigen kleinen Hackchen an manchen Anstrichen und aus der nach 
links gewolbten Form des kleinen f (siehe "haufung" in Tafel 1 am Anfang 
der 2. Zeile) , schlieBen wir auf ausdauernden Flelli, der mit groBer Ge
wissenhaftigkeit, Zuverlassigkeit und Widerstandskraft gepaart ist. Die 
Zahigkeit des Schreibers ist um so erstaunlicher, als sein leicht bewegliches 
N aturell allen Eindriicken offen steht. Bei so viel Energie muB die aus 
den fallenden Zeilen in Tafel 1 hervorgehende Herabgestimmtheit als 
eine momentane bezeichnet werden und dies urn so mehr, als sich dieses 
Merkmal auf den meisten iibrigen zur Einsicht vorliegenden Schriftstiicken 
nicht wiederholt. Die Willenskraft des Schreibers ist groBer als diese 
gelegentlich auftretenden Stimmungen der Entmutigung. Sie bewahrt fun 
auch trotz seiner groBen Vielseitigkeit, die einer schwacheren Natur zur 
Gefahr werden miiBte, vor Ablenkung und Zersplitterung. ZielbewuBtsein 
und Konzentrationskraft sind die Trager seines starken Betatigungs
dranges. Eine wirksame Unterstiitzung gewahrt ihm in seiner Denkarbeit 
das Gedachtnis. AuBer demjenigen fiir logische Zusammenhange und 
Folgerungen besitzt er auch ein vorziigliches Eindrucksgedachtnis, das 
ihn £rei iiber seinen Erinnerungsschatz verfiigen laBt. Dieses letztere 
verdankt der Schrifturheber seinem reichen Vorstellungsvermogen, dessen 
Merkmale wir bereits in der Flachigkeit seiner Formen gefunden haben. 

. Was diese Reichhaltigkeit in charakterologischer Hinsicht besonders 
wertvoll macht, ist ihre Verbindung mit den bei AnlaB des Denkens bespro
chenen Vereinfachungen. In seinem Buche "Symbolik der Handschrift" 
nennt PULVER diese Stufe eine "asthetisch wie gemiithaft hohe"; spiegelt 
sich doch in ihr "die Klarheit und Reife einer entwickelten Personlichkeit". 
Des Weiteren haben wir zu beachten, daB hier die Flachigkeithauptsachlich 
oberhalb der Zeile zum Ausdruck kommt, und daB sie sich in einer Schrift 
von groBer geistiger Aktivitat vorfindet. Daraus geht hervor, daB wir es 
nicht mit einer ungebunden umherschweifenden Phantasie zu tun haben, 
die sich passiv in unbewuBten Vorgangen dokumentieren wiirde, sondern 
mit einer aktiven, die durch die positive Anteilnahme des BewuBtseins 
gelautert wird. Wir haben diese Phantasie in allen Grundfunktionen JUNGs 

angetroffen: Seinem Denken verleiht sie mehr Le bendigkeit und N achdruck, 
seinem Intuieren die originellen Assoziationen, seinem Empfinden die ur
wiichsige Anschaulichkeit und seinem Fiihlen die einfiihlende Anteilnahme. 
Er selbst bezeichnet im Anhang zu den "Psychologischen Typen" diese Art 
Imagination als den Ausdruck der Einheit einer Individualitat, denn "in 
ihr flieBt die bewuBte und die unbewuBte Personlichkeit des Subjektes 
in ein gemeinsames und vereinigendes Produkt zusammen". 

Die Analyse seiner Schrift hat uns gezeigt, in wie hohem MaBe JUNG 

in sich selbst diese Einheit verwirklicht hat. Nur durch die Ergriindung 
seiner Personlichkeit kann sich uns, das Geheiinnis seines Schaffens ent
hiillen. 

33* 
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Streiflichter fiber C. G. JUNGs Gebnrts-Horoskop. 
Von 

ALICE VON .ll'IORAWITZ-CADIO. 

Beim Anblick der Geburtskonstellation C. G. JUNGs fallen mir in 
erster Linie einige ungewohnlich markante Symbolphanomene auf. lch 
will dieselben zunachst in der astrologischen Terminologie aussprechen 
und nachher sie zu deuten versuchen. 

1. Eine auBergewohnlich harmonische Balance in der Verteilung der 
vier Elemente: Von den zehn GroBen oder Kraften, mit denen jede Geburts
konstellation arbeitet (Sonne, Mond, sieben Planeten und der aufsteigende 
Ekliptikpunkt), befinden sich drei GroBen im feurigen Tierkreiszeichen, 
drei im luftigen, zwei im erdigen und zwei im waBrigen, wobei auch die 
Hauptkrafte, Sonne, Mond und Aszendent, nicht bloB einem Element 
angehoren, sondern auf Feuer, Luft und Erde verteilt sind. 

2. Eine ebenso deutlich einseitige Bewnung des fixen Kreuzes .im Tier
kreis : Von den genannten zehn GroBen befinden sich sechs im fixen Zeichen. 
Darunter sind Sonne, Mond, Aszendent und Saturn, der Planet im ersten 
Haus. Da diese Planeten als die vier Hauptkrafte des ganzen Horoskops 
angesehen werden miissen, wiirde der Stand dieser vier Potenzen im fixen 
Zeichen schon geniigen, urn die auBergewohnliche Vorzugsstellung des 
fixen Tierkreissymbols auszudriicken. 

3. In der Konstellation der Planeten zueinander stehen sich zwei Gruppen 
vollig isoliert gegeniiber. Die eine Gruppe ist von Aszendent und Saturn 
im ersten Haus gefiihrt und besteht aus Saturn, Mar8 und Jupiter in 
giinstigster Aspektverbindung. Die zweite Gruppe hat die Sonne im 
Zentrum und fiihrt aIle iibrigen Planeten mit. Die Sonne steht im siebenten 
Haus. Zwischen diesen beiden Planetengruppen und Hausersymbolen 
besteht nicht die geringste Verbindungslinie - ein bei Horoskopen be
deutender Menschen seltener Umstand von negativer Giiltigkeit. 

Dazu ist zu bemerken, daB die Saturngruppe einwandfrei gu.nstig 
und die Sonnengruppe fast ausschlieBlich ungiinstig gestellt ist. 

Es handelt sich bei jeder der drei erwahnten Erscheinungen urn auBer
ordentliche Pragnanzen. Dies ist noch verscharft dadurch, daB bei PuIikt I 
markiert gleichmaBige Krafteverteilung auf tritt, bei Punkt 2 markiert 
ungleichmaBige und bei Punkt 3 ein ebenso markiertes volliges Auseinander
fallen von Krafttendenzen. 

lch will nun den Versuch machen, diese drei Symbolgestalten zu deuten. 
Urn darin fiir Jedermann verstandlich zu sein, ist es wohl unerlaBlich, 
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kleine Erorterungeniiber die in Anwendung kommenden Symbolwerte 
jeweils einzufiigen. 

AuBerdem muB ich bemerken, daB ein solcher Deutungsversuch, ganz 
ahnlich wie bei der Traumdeutung, nicht als "Obersetzung einer feststell
baren Wahrheit von einer Sprache in die andere (von der symbolischen 
Form in die begrifflich-Iogische) gelten kann, sondern daB es sich bei 
allen Deutungen nur um Annaherungsbemiihungen an jenes Geheimnis
volle handelt, das jenseits unserer vollen, oberbewuBten Erkenntnis
fahigkeit die Besonderheit des einzelnen Menschen ausmacht und in den 
mannigfachsten Erscheinungsformen an unserer kosmischen und irdischen 
Gestalt dargestellt ist. Es ist ein Offenkundiges und dennoch Verborgenes, 
das nicht mit unserem Verstand erfaBt, sondern von unserem ganzen 
Wesen empfangen werden will. Und wenn wir die Bilder, die es uns bietet, 
dennoch begrifflich zu erfassen und systematisch zu ordnen suchen, so 
geschieht dies nicht allein, um zu wissen, sondern um iiber den Weg des 
Wissens und Schauens in lebendige Verbindung zu treten mit den be
wirkenden Kraften, welche aus dem Geheimen unser BewuBtsein suchen. 
Das erkennende Denken hat also hier nicht das Ziel in sich seIber, sondern 
es dient iiber sich hinaus dem Leben eines zunachst nicht voll ErfaBbaren. 
In diesem Sinn mogen also meine Deutungsversuche als Hilfsmittel auf
gefaBt werden, mit unaussprechbaren Wesenskraften durch aussprechbare 
Hinweise in eine gewisse anschauungsmaBige Relation zu gelangen. 

Ich kehre zu Punkt 1 der drei aufgezahlten symbolischen Erscheinungs
formen zuriick. 

Die Zuordnung eines Elementes zu je drei Tierkreiszeichen gibt die 
elementare Natur des Zeichens an. Man beurteilt nach der vorwiegenden 
Besetzung der Erd- oder Luft-, Feuer- oder Wasserzeiehen in einem 
Horoskop die elementare Grundnatur des Menschen, sein naturhaftes 
Instrument oder GefaB der Seele, in welchem aber schon die Tendenzen 
fiir das Geistige eingezeichnet sind, wie ja eben alles Natiirliche die Pragung 
des innewohnenden Prinzipes besitzt. In dem vorliegenden Fall sieht man 
also ein besonderes Gleiehgewicht in der vitalen Grundanlage mit einem 
schonen Akzent zur geistgemaBen Tingierung der Stofflichkeit. Denn die 
den geistigen Aspekt symbolisierenden Elemente Feuer und Luft sind mit 
je drei Kraften besetzt und die das Seelisch-Korperliche bedeutenden 
Elemente Wasser und Erde mit je zwei Kraften. AuBerdem sind von den 
vier genannten Hauptkraften drei im geistigen Element und eine im 
Erdzeichen. Dabei fallt neuerlich in markanter Weise auf, daB die weib
lichen, also mehr erdhaften Planetenkrafte in irdischen Zeichen stehen 
(MOM im Stier, Venu8 im Krebs) und die mannlichen Planetenkrafte 
durehwegs in geistigen und mannliehen Zeichen (Sonne im LOwen, Saturn 
im Wa8sermann, Mars im Schutzen, Jupiter in der Wage). Dureh diesen Um
stand sind aIle Krafte auBerordentlieh verstarkt; sie sind sieher, eindeutig 
in ihrer eigensten Kraft, ungespalten in ihrer Wirkung. Sie seheinen mir 
eine Art urhafter, ungebrochener Vitalitat darzustellen. Sogar bei UranU8 
und N eptun ist diese Tendenz eingehalten. Sie ist noch einmal hervor-
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gehoben "lInd unterstrichen durch die Stellung der Hauptkrafte in ihnen 
besonders adaquaten Elementenstellungen: Die Sonne steht im Feuerhaus 
des Lowen, wo sie ihrer eigenen Natur nach hingehort und die starkste 
Machtentfaltung besitzt; der M ond steht in seiner Erhohung im Erdhaus 
Stier, einem Symbol der marienhaften oder der Isis verwandten Erden
miitterlichkeit, der fruchtbaren Warme der Naturseele, also in einem seiner 
eigenen Natur entsprechendsten und forderlichsten Aufenthalt des ganzen 
Tierkreises. Es entsteht dadurch schonste Verbindung zwischen dem 
Seelischen und der urspriinglichsten Erde. Saturn aber, der tiefe, ernste, 
verantwortungsreiche Forscher und Denker, der Former und Bezwinger 
des Vitalen, steht im Lufthaus des Wassermann (im ersten Haus) in ihm 
verwandter Sphare als Entdecker einer gesetzhaften Ordnung (Saturn) 
im Aufbau des Menschlichen (Wassermann). 

Solcherart sehe ich in dem vorliegenden Horoskop in bezug auf seine 
erdschopfungshafte Grundanlage eine Kombination von feuchter Friihlings
erde, gliihender Hochsommersonne und reinster, kalter Winterluft in der 
reifen, kIaren, stillgesammelten Kraftsphare eines Winterhimmels. Es ist 
hier zusammengeftigt als Unterbau zu einer Individualitat die primitivste 
Erde (Stier, das erste Erdzeichen); das Feuer im Zenith in heillester 
Flammung (LOwe, das zweite, mittlere Feuerzeichen);. und die Luft als 
Geistsymbol auf der allergereinigtesten, lautersten Stufe (Wassermann, 
das dritte, letzte Luftzeichen), als zartgefarbter, kIarer Himmelshauch 
von kosmischer Transparenz und Ferne. Auch dieser Gradaufstieg der 
Elemente deutet auf die Vollinstanz aller Kapazitaten in ihrer ent
schiedensten, bejahtesten Form. Nicht alte, sublime Erde, nicht Jugend
stufe des Geistes, sondern ewig-neue Erde und uralte Geistigkeit, alles in 
extremster Potenzierung und dezidiertester Vollwertigkeit. 

Ich komme zu Punkt 2, zu der auffallenden Akzentuierung des fixen 
Kreuzes. 

So wie einer Charakterisierung nach den Tierkreiszeichen Elemente 
zugeordnet sind, welche sie in vier Gruppen zu je drei Zeichen gliedern 
(Dreiecke), sind ihnen von einem anderen Gesichtspunkt aus Eigenschaften 
zugeteilt, welche sie nach dem Prinzip der Gliederung der differenzierten 
Welt in die drei Reiche des Korperlichen, des Geistigen und des Seelischen 
teilen, wodurch drei Gruppen zu je vier Tierkreiszeichen entstehen. Diese 
Gruppen nennt man Kreuze, weil die sie bildenden Zeichen in Abstanden 
von 90 Grad im Tierkreis liegen und in den Verbindungslinien Kreuze bilden. 

In dem vorliegenden Horoskop dominiert nun in hohem Grad das fixe 
oder Seelenkreuz. 

Diese Tatsache laBt sich ohne eine Erorterung tiber den Wert der 
Kreuze nicht richtig beurteilen. 

Die drei Kreuze zeigen drei verschiedene Lebenshaltungen des Menschen 
an: die weltlich gerichtete, durch auBere Gegebenheiten bestimmte Haltung ; 
die geistig bedingte, aus inneren Kraften lebende Haltung; und die mittlere, 
verbindende Haltung, in welcher innere, geistige Krafte auf auBere, welt-
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liche Objekte bezogen werden konnen, in welcher die Lebensimpulse weder 
allein am inneren Leben orientiert, noch allein vom auBeren Leben be
stimmt sind, sondern beide Lebensquellen ineinander spielen; in welcher 
sich das Irdische mit dem Geistigen, das Weltliche mit dem Gottlichen, 
das Sein mit dem Werden, das AuBen mit dem Innen lebendig verbindet
eine Haltung, in welcher in letzter, unerreichter Konsequenz der tragische 
Dualismus aller bisherigen Lebenserscheinungen aufgehoben ware. 

Das Symbol im Tierkreis, welches diese dritte Lebenshaltung ausdriickt, 
ist das fixe Kreuz oder das Kreuz der Seele. 

Der Typus des materiell und weltlich gerichteten Menschen ist ein 
altbekannter (Kreuz der Welt), und auch der Typus des innerlichen, geistigen 
Menschen stellt eine vollendete Eigenart der menschlichen Seele dar, 
ist eine erreichte Lebensform des Menschen (Kreuz des Geistes). Aber die 
dritte Gestalt der Seele, welche in sich die beiden Pole des Lebens ver
einigt, scheint es noch nirgends zu geben, obgleich die Symbolik des Tier
kreises diese Gestalt kennt. Wohl kann man in Menschen mit Betonung 
des fixen Kreuzes die Anlage einer solchen Tendenz empfinden.· Kunst 
und Liebe, alles Schopfertum ist aus dieser latenten Quelle genahrt; 
aber die schopferischen Krafte der Menschen haben bisher in der Seele 
selbst keine dauernde, lebendige Form der Synthese der Pole geschaffen. 
Liebe und Schopfertum haben noch keine dritte Stufe der Seele und der 
Welt gegrtindet. Nicht alles im Symbol Vorgezeichnete ist noch voll 
belebt und real dargestellt. Aber die Realitat. des Symbols ist uns Ver
sprechung und Ruf. 

Auf der Grundlage dieser Betrachtung konnen wir die Tatsache des 
Seelenkreuzes im Horoskop J UNGs in seiner Personlichkeit und seinem 
Lebenswerk aufspiiren. Wenn man seine Typenlehre mit ihrer Gliederung in 
extravertierte und introvertierte Einstellungstypen mit der Gliederung des 
Tierkreises vergleicht, so entdeckt man, daB das duale Prinzip, respektive 
die Vierzahl der Elemente, in beiden Systemen korrespondiert, und zwar 
bis in die einzelnen Charakterisierungen der Typen, daB jedoch das J UNG
sche System einem Tierkreis mit zwei Kreuzen gleich kame. Die dritte 
verbindende Lebenseinstellung, welche dem fixen Kreuz entspricht, be
zeichnet JUNG zwar als eine seltene und erstrebenswerte Moglichkeit, 
reiht sie aber nicht in sein System ein, wahrend sie im Differenzierungs
system des Tierkreises enthalten ist. Ihr mangelndes Auftreten im Leben 
aber berechtigt nicht zur Aufstellung einer empirisch vorhandenen Form 
in einer Seelenlehre, welche die verwirklichte Gestalt des Leben.s zum 
Inhalt hat und nicht die hypostatische. Daraus erklart sich die Achtzahl der 
JUNGschen Funktionstypen, wahrend das Tierkreissystem zwolfTypen ent
halt. Das fixe Kreuz also (mit vier Typen) fehlt in der JUNGschen Typisie
rung. Und gerade dieses ist es, welches seine eigene Gestalt beherrscht. -
Ich erklare dies so: seiner Schau ist die extrem zwiefache Einstellung aller 
menschlichen Seelenkraft darum so stark bewuBt geworden, weil die Idee 
der Verbindung der beiden Pole die Entelechie seines Wesens, die innere 
Realitat seines Wirkens und seiner Weltaufgabe ist. Es ist wohl ein Ge
setz, daB erst der Weltaugenblick, der im Beginn der Uberwindung einer 
Situation steht, die Struktur dieser Situation zu iibersehen imstande ist. 
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Die erste, Stufe, die iiber ein Gebiet hinauffiihrt, gibt Blick fiir die ver~ 
lassenen Stufen. Es ist keine Neuigkeit fiir das Denken heutiger Tage, 
daB die Weltentwicklung in einem solchen Augenblick steht und daB es 
fiihrende Menschen gibt, die eine neue Lebensgestaltung vorbereiten. 
Die erwahnte auffallende Dberbetonung des fixen Kreuzes zeigt den 
Besitz von Kraften an, welche der Gestalt des zukiinftigen Menschen 
antizipando angehoren. DaB das fixe Kreuz und unter den vier Zeichen 
desselben speziell der Wassermann- das Symbol der kommenden Welt
epoche ist, ist bekanntlich in der astrologischen Symbolik begriindet durch 
den bevorstehenden "Obergang des Friihlingspunktes vom Zeichen der 
Fische, durch welches er sich seit Christi Zeiten bewegte, in das Zeichen 
des Wassermann. Wie erwahnt, ist das fixe Kreuz und in ihm vorziiglich 
der Wassermann das vorherrschende Symbol des J UNGschen Horoskopes. 
1m Kreuz des Wassermann erwarten wir die Entfaltung einer neuen, 
noch nie erreichten Lebensform der Seele und der menschllchen Gemein
schaft in der Welt, in welcher die weitest entfernten Pole und Spannungen 
bisheriger Lebensgestaltung in einer gemeinsamen Wirkungssphare ver
einigt werden konnten. 

Ich komme zum dritten prominenten Punkt des Horoskops, der eigen
artigen Stellung der Planet en zueinander in zwei getrennten Gruppen. 

Die drei Planeten der Saturngruppe: Saturn, Mars und Jupiter, heben 
sich im allgemeinen in einem bestimmten Sinn von den anderen Planeten 
ab: sie bezeichnen alte Errungenschafti.=m der Seele in der Zeitentwicklung 
und zugleich prominent mannliche Krafte. Saturn ist geradezu der Proto
typ eines urhaften, vatergottlichen Geistes, der der Welt das Gesetz gibt, 
der sie in eine erste Ordnung lenkt; Mars ist die friiheste, primitivste 
Lebenskraft, und Jupiter ist der alte, sichere Glaube und Gnadenhort. 
Diese drei Faktoren bilden im J uNGschen Horoskop eine geschlossene 
und harmonisch verbundene Personlichkeit, durch welche das Eigensein 
JUNGs, er seIber, die fiihrende Note des Horoskops, dargestellt ist. Es ware 
also seine personliche, fiihrende Gestalt gebildet aus einem Teil seines 
Wesens, der aus den altesten, bewahrten, sicheren Elementen des mensch
lichen Erdenlebens seine Herkunft hat und durch nichts anderes, Spateres, 
ja nicht einmal durch das weibliche Element der Welt, gestort oder gespalten 
ist. Eine vom Gesichtspunkt gegenwartiger Moglichkeiten sehr enge und 
einseitige, aber ungeheuer streng in sich abgeschlossene und in ihrer Enge 
vollkommene Gestalt aus alter Zeit von fast monumentaler Starrheit. 

Dieser Gestalt gegeniiber steht aber der zweite Planetenkomplex,und 
dieser enthalt nun erst Sonne und M ond, also das Prinzip der Dualitat 
und Polspaltung, aber auch das weibliche Element der Venus, das versatile 
des Verstandesdenkens M erkur und die Planeten der abendlandischen 
Entwicklung Uranus und Neptun. Wahrend nun die Saturngruppe von 
ungebrochener Klarheit und Harmonie ist, ist die Anordnung der Sonnen
gruppe von ebenso ausgesprochener Verwirrung, von einer fast durch
gangigen, auBerst markanten Disharmonie. Und zwar sind die rebellischen, 
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MiBklang hervorrn:fenden Faktoren Uranus und Neptun, die Krafte des 
modernen abendHindischen Seelentums. Diese allein bilden die ver
letzenden Aspekte. Uranus steht im Quadrat zum Mond, Neptun im 
Quadrat zur Sonne, so daB - wie es in der landlaufigen Terminologie 
heiBt - beide Lebenslichter scharf verletzt sind. Es sind derart die Grund
lebenskrafte nur von den beiden Reprasentanten des modernen abend
landischen Geisteslebens, als dem Prinzip des Irrationalen, angegriffen: 
von Uranus, dem Aufriihrer gegen alles Alterstarrte, dem Erwecker neuer 
Lebensimpulse, der zugleich der Erzeuger aller Lebensstorungen ist, wie 
sie der moderne Mensch als Neurosen aller Art in sich tragt, die iiber diesen 
destruktiven Weg das Abenteuer des neuen Lebens zur Geburt bringen 
wollen; und von N eptun, der die N eigung moderner Menschen zu BewuBt
seinsspaltungen aller Art verkorpert, zu psychotischen Seelenzustanden, 
zur Aufgeschlossenheit gegen das Abgriindige, Geheimnisvolle, UnfaBliche 
und Jenseitige, zum Erlebnis des Rausches, der Unsicherheit, Haltlosigkeit 
und Verirrung. 

Man wird mir recht geben, daB diese beiden nur im rohen AbriB ge
schilderten Kraftgruppen einen kolossalen Antagonismus, eine unerhorte 
Verschiedenheit darstellen, sowohl in der inhaltlichen als auch in der zeit
lichen Struktur der Seele_ Dies ist noch ungemein verstarkt durch den Um
stand, daB diese beiden Gruppen sich tatsachlich gegeniiberstehen, wie lch 
und Du (1. und 7. Haus), wie zwei grundverschiedene, weltentfernte Pole; 
aber nicht eigentlich als Kampfer, sondern ohne Beruhrung. Die beiden 
Quadrate der Sonnengruppe sind ja nicht gegen das Gegeniiber gerichtet, 
nicht gegen jenen abgeschlossenen Wesensteil, der die engere Personlichkeit 
umgrenzt, sondern sie kommen lediglich im Prinzip des dieser Personlich
keit antagonen anderen Menschen zum Ausdruck. Denn das siebente Haus, 
in welchem sich die verletzte Sonne und der verletzende Uranus aufhalten, 
bedeutet den anderen Menschen, den Partner, mit dem das Leben einen 
verbindet, das polare Gegeniiber; und das dritte Haus, in welchem der 
verletzte M ond und der verletzende N eptun stehen, ist wieder der Ort 
des briiderlichen Du und zugleich der Ort gedanklicher Auseinander
setzung, inteIlektueller Zergliederung. Es ist also deutlich, daB die groBen 
Schwierigkeiten dieser Veranlagung sich aIle um den Partner, um das Du 
drehen, um das "Andere" in sich selbst und im allgemeinen, um die 
Krankheit, die Verwirrung, die Not und Abgriindigkeit des Du, des gegen
wartigen Menschen, wie er aus dem Abklingen der Epoche hervorgeht. 
Jeder Partner, ob er nun im personlichen oder im beruflichen Leben und 
im Zusammenhang mit der Weltaufgabe auf tritt, ist ein Gegenstand der 
Storung, des MiBklanges, der Katastrophe und del' Verwirrung. Die 
Quadrate vom siebenten ins dritte Haus zeigen an, daB die Storungs
erscheinungen zergliedert, analytisch untersucht werden, in Form einer 
fortgesetzten Zwiesprache, denn das dritte Haus ist der Ort des Wortes_ 
Also das "Du" und das "Wort", das Wort des leidenden, des opponierenden, 
des aufriihrerischen Du, die Schwierigkeiten der Verstandigung, das sind 
die Konflikte dieser Anlage. 

Die Nichtkontaktnahme zwischen den zwei Gruppen deute ich als 
eine Unverletzlichkeit und Distanz des einen Wesensteiles als Schutz vor 
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den destrJIktiven Kraften des anderen und als feste Grundlage fiir die 
Moglichkeit der zu leistenden Arbeit am anderen Menschen. Aber auch 
als ein sehr merkwiirdiges und nur zu ahnendes Phanomen der Dualitat 
innerhalb der Seele, der Zusammenarbeit zweier groBer Linien, einer ver
gangenen und einer Zukunft bereitenden, die einmal unabhangig von
einander wirkten, als Gegenuberstellung eines uralten, gefestigten, sicheren 
Menschen mit einem Menschen, der die Not und Unsicherheit der Zeit 
reprasentiert. Als ob der alte Mensch die St6rung und das Abenteuer der 
Erneuerung in seiner riskantesten und scharfsten Form auf sich genommen 
hatte in einer groBen Opferung; als Lehrer und als Lernender zugleich. 
Ais ein Heiler der Zerrissenheit durch die ungeschwachten Krafte uralten 
Wesens und als ein Beschenkter durch die Annahme des Zukunftsproblems. 

Die weiteren, sekundaren Erscheinungen des Horoskops bekraftigen 
die bisher gegebenen Deutungen. 

Venus und M erkur nehmen innerhalb der Sonnengruppe eine be
sanftigende, freundliche Stellung ein. Sie neigen sich aus dem sechsten 
Haus und dem Krebs angenehm vers6hnend zu dem beleidigten Mond 
und werfen durch diesen auch einen vers6hnlichen Glanz auf die verletzte 
Sonne (durch die Paralleldeklination von Mond zu Sonne). Das bedeutet, 
daB dem Gebiet der schwierigen Partnerschaft und der Problematik des 
Dualitatsprinzipes (Sonne-Mond) ein Freudeerleben in der Natur, in 
allem Dinglichen, Raumhaften mid WaBrigen nebengeordnet ist, wie 
eine kleine Insel abseits des Hauptstromes des Lebens als ein Moment des 
Ausruhens, des Atemholens. Dieser giinstige Aspekt bewegt sich in den 
beiden urweiblichen und urmutterlichen Zeichen Stier und Krebs und im 
dritten und sechsten Haus, was mir die Imagination eines matriarchalischen 
Seelenteiles erweckt, wie eine Erinnerung an Zeiten, in denen das Stoff
liche von urhafter Spiritualitat erfillit war, vor der Differenzierung zwischen 
Sein und Werden. 

Es scheint mir in diesem Zusammenhang zwei ganz verschiedene 
Seiten und M6glichkeiten des Denkens in diesem Horoskop zu geben: 
die eine, durch Merkur in seiner Aspektstellung zu Venus und Mond im 
Wa8serzeichen ausgedruckt, durchaus weiblich, spirituell-urspriinglich, aus 
dem Gefuhl aufsteigend wie Welle und Gleiten, an sinnlichen, konkreten 
Eindrucken angeregt; und die andere Seite, durch Saturn und die Luft
zeichen ausgedruckt, nur mannlich, systematisierend, Gesetze aufstellend, 
ideell orientiert. Aber beide Seiten der Geistigkeit haben gemeinsam 
ihre ganz entschiedene Stellung im Dienste des M enschen. Der Bereich 
des nur eigenen Denkens und Lebens beschrankt sich auf den Saturn im 
ersten Haus und geht sofort deutlich auf Gemeinschaftssymbole uber, die 
schon durch das Zeichen des Wassermann angegeben sind und weiter 
durch den Aspekt des Saturn zu Mars im elf ten Haus, dem mit dem Wasser
mann verwandten Ort der Gemeinschaft; dann durch den Aspekt, den 
Saturn und Mars zu Jupiter bilden in der Wage und im achten H aus, dem 
Zeichen der Partnerverbindung und dem Ort der Vermahlung von Stoff 
und Geist im weltlichen Medium. 
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Aile im Horoskop besetzten Zeichen und Hauser sind Symbole der 
Du-Beziehung und des Dienstes. Nirgends ist hier Bewahrung, uberail 
Hingabe an das Leben, die Welt und den anderen Menschen bis in die 
letzten Konsequenzen eines Aufnehmens von Lasten. 

AIle besprochenen Erscheinungen zusammenfassend sehe ich sie als 
eine Darstellung grundverschiedener Gegebenheiten in einem Seelen
ganzen, in welchem auf einer Seite die Kraftspeicher altester Schopfung 
zur Disposition gestellt sind, urn die auf der anderen Seite reprasentierten 
Dissonanzen ertragen, parieren und verwerten zu konnen. Dissonanzen, 
durch welche die Unruhen sich wandelnder Weltgestalt zum Ausdruck 
kommen und welche nach dem festen Boden verlangen, der ihnen in diesem 
Zusammenbau bereitet ist, urn aus Entwurzelung zu Ursprung gerettet 
zu werden. Nach einem Gesichtspunkt ware so das Kranke, Neue, Wurzel
lose auf das Gesunde, AIte, Wurzelhafte angewiesen; nach dem zweiten 
Gesichtspunkt aber wird wieder das Alte erstdurch das Eintreten neuen 
Lebensanspruches dem Sinn und der Erfiillung zugefiihrt. 

Diese synthetische Erfiillung ist in dem Horoskop J UNGs nicht als 
Anlage gegeben, sondem als Problem in Form der Gegeniiberstellung 
der Krafte scharf zur Losung aufgeworfen. Das Horoskop enthalt das 
Material zur Synthese. Material aus zwei Lagern, zwei Welten, extrem 
gegeneinander konturiert. Nicht Losung noch ist darin symbolisiert, 
sondem Aufnahme der Konflikthaftigkeit. Aber eine Aufnahme mit 
Instrumenten, die schon die Krafte zukiinftiger Losungen in sich tragen. 
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Ein paar Jugenderinnerungen. 
Von 

ALBERT OERI. 

Ich bin gebeten worden, zu diesem Buch ein paar Jugenderinnerungen 
an CARL GUSTAV JUNG beizusteuern, und habe etwas leichtfertig zugesagt. 
Jetzt, wo ich ans Niederschreiben gehen soll, merke ich, daB sich bei mir 
zwar ein recht lebhafter Gesamteindruck erhalten hat, abel' nicht viel 
spezieller Erinnerungsstoff, dessen Darlegung ffir fremde Leute interessant 
ware. Man paBt als Bub und als Student doch nicht auf einen guten Freund 
besonders auf sub specie magnae bestiae: weil er allenfalls im spateren 
Leben einmal ein groBes Tier werden konnte. Zudem habe ich wedel' auf 
del' Schule in del' gleichen Klasse, noch an del' Universitat auf den Banken 
del' gleichen Fakultat gesessen wie Jung. Wir sind beide 1875 geboren. 
Abel' er kam, weil er einmal durch Krankheit ein Schuljahr verlor, erst 
1895 zur Maturitat, ich schon ein Jahr friiher. Er studierte Medizin, ich 
klassische Philologie und Geschichte. 
. Zum erstenmal in meinem Leben erblickte ich Jung wohl, als sein 
Vater Pfarrer in Dachsen am Rheinfall war und wir noch ganz kleine 
Jungen waren. Meine Eltern besuchten die seinigen - die Vater waren 
von del' Studentenzeit her gut befreundet -, und man wiinschte, daB die 
Sohnlein zusammen spielen sollten. Abel' da war nichts zu machen. Carl 
saB mitten in einer Stube, beschaftigte sich mit einem kleinen Kegelspiel 
und nahm nicht die geringste Notiz von mir. Warum erinnere ich mich 
nach etwa fiinfundfiinfzig Jahren iiberhaupt an dieses Zusammentreffen 1 
Wohl darum, weil mir ein solch asoziales Monstrum iiberhaupt noch nie 
vorgekommen war. Ich stammte aus einer iippig bevolkerten Kinderstube, 
wo man zusammen spielt odeI' sich verhaut, abel' jedenfalls stets Umgang 
mit Menschen hat; er aus einer einsamen: seine Schwester war damals 
noch nicht geboren. 

1m mittleren Bubenalter besuchten wir die Familie Jung an manchen 
Sonntagnachmittagen im Pfarrhaus von Kleinhiiningen, einer Vorort
gemeinde von Basel. Schon das erstemal freundete sich Carl spontan 
mit mil' an, weil er fand, ich sei kein "Herrenbiiblein" und sich iiber einen 
Vetter, den er als solches betrachtete, gemeinsam mit mir mokieren wollte. 
Er hatte diesen gebeten, auf einer Bank im Hausgang Platz zu nehmen, 
und war, als das erfolgt war, in das Huronengelachter ausgebrochen, das 
er zeitlebens nie verlernt hat. Del' einzige Grund diesel' unbandigen Genug
tuung war, daB kurz zuvor ein alter Schnapser auf diesel' Bank gesessen 
hatte und Carl hoffte, das Herrenbiiblein werde nun auch ein biBchen nach 
Schnaps stinken. - Ein anderes Mal veranstaltete er im Pfarrhausgarten 
ein solennes Degenduell zwischen zwei Mitschiilern, wohl auch um sie 
nachher recht auslachen zu konnen, war abel' dann aufrichtig betriibt, als 
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die Hand des einen blutete. Vater Jung war noch mehr erschiittert; denn 
er erinnerte sich aus der eigenen Jugendzeit, daB der Vater des gleichen 
Jungen einst, lebensgefahrlich bei einer Fechtiibung verletzt, in sein 
eigenes Vaterhaus getragen worden war. Wir fiirchteten besonders, es 
werde Krach geben im Gymnasium. Aber als der alte Rektor Fritz 
Burckhardt von dem Unfall erfuhr, fragte er die "Duellanten" nur· mit 
mildem Lacheln: "Haben Sie mit Fleuretten gespielt 1" 

Hinter seinem Riicken lernte ich den Gymnasiasten Jung dann noch 
etwas naher kennen, indem ich in der Studierstube meines Vaters zuweilen 
heimlich seine zum Korrigieren bereit liegenden Schulaufsatze las, was ein 
Vergniigen war. Da mein Vater meist iiber freigewahlte Themen schreiben 
lieB, konnte man frohlich bringen, was einem gefiel, wenn man iiberhaupt 
etwas im Kopfe hatte. Und Jung hatte schon damals viel im Kopfe und 
konnte es auch wiedergeben. Dennoch hatte er das Abiturium nicht 
bestanden, wenn zu jener Zeit schon der Anspruch auf einen gewissen 
Fahigkeitsausweis in allen Fachern rigoros durchgesetzt worden ware. Er 
war namlich ein mathematischer Idiot. Aber verniinftiger- und gliicklicher
weise pflegte man damals Fiinfe grad sein zu lassen, wenn ein partiell 
unbegabter SchUler im iibrigen einen gescheiten Kopf hatte. 

Jung konnte wirklich nichts fiir seinen Defekt in mathematicis. Der 
war ein durch mindestens drei Generationen vererbtes Familieniibel. Sein 
GroBvater schrieb am 26. Oktober 1859 nach dem Besuch eines Vortrages 
ZOLLNERs iiber ein photometrisches Instrument in sein Tagebuch: "Be
griffen hab' ich eigentlich soviel wie nichts. Es darf nur irgend etwas in 
der Welt mit einem Fadchen in die Mathematik langen, so bin ich ver
nagelt. Meine Buben haben in der Hinsicht ihre Dummheit nicht ver
schuldet. 's ist das freie Erbe 1." 

Bei AniaB dieses Zitats mOgen ein paar Worte iiber Jungs Aszendenz 
eingeschaltet werden. Sein Vater war der bereits erwahnte Pfarrer PAUL 
JUNG, geboren am 21. Dezember 1842, gestorben am 28. Januar 1896. 
Dieser war der jiingste Sohn des Schreibers der obigen Tagebuchnotiz, 
Dr. CARL GUSTAV JUNG senior, Arzt und Medizinprofessor in Basel, geboren 
am 7. September 1795 in Mannheim, wo sein Vater Medizinalrat und Hof
arzt war, gestorben am 12. Juni 1864 in Basel. Carl Gustav senior hatte 
merkwiirdige Schicksale. Als jungem Arzt und Lehrer der Chemie an der 
Kriegsschule schien sich ihm eine erfolgreiche Laufbahn in Berlin zu 
offnen. Da geriet er als Burschenschafter und Teilnehmer am Wartburg
fest in den Strudel der Demagogenverfolgung und saB dreizehn, nach 
anderer Version neunzehn Monate in der Hausvogtei gefangen, urn 
schlieBlich ohne Urteil auf die StraBe gestellt zu werden. Er ging dann 
nach Paris, von wo ihm ALEXANDER VON HUMBOLDT in seine Basler 
Universitatsstellung verhalf. Aus drei Ehen hatte er dreizehn Kinder. 
Seine dritte Frau, die Mutter des Kleinhiininger Pfarrers, stammte aus der 
altbaslerischen Familie Frey. Obwohl er nicht Psychiater, sondern nach
einander Professor der Anatomie und der inneren Medizin war, hat er die 
"Anstalt zur Hoffnung" fiir idiotische Kinder gegriindet und sich der 
Pfleglinge mit personlichster Liebe und Sorgfalt jahraus jahrein ange
nommen. Sein SchUler, der Leipziger Anatom WILHELM Hrs, schrieb iiber 

1 ERNST JUNG: Aus den Tagebuchern meines Vaters. Winterthur 1910. 
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ihn (Gedenkschrift zur Eroffnung des Vesalianum, Leipzig 1885): "In Jung 
hatte Basel eine ungewohnlich volle und· reiche Menschennatur besessen. 
Vermoge seines Geistes hat Jung durch manches Jahrzehnt hindurch seine 
Mitmenschen erfreut und erfrischt, seine schopferische Kraft aber und seine 
warme Hingebung haben Friichte gereift, die der Universitat und der Stadt, 
die vor allem den Kranken und N otleidenden zugute gekommen sind." 

Nun die andere Seite. Carl Gustav Jungs Mutter, die Gattin des 
Kleinhiininger Pfarrers, war eine geborene Emilie Preiswerk, jiingstes 
Kind des Basler Antistes Samuel Preiswerk, geboren am 19. September 
1799, gestorben am 13. Januar 1871, und dessen zweiter Frau, einer 
Pfarrerstochter namens Faber aus Ober-Ensingen in Wiirttemberg. C. G. 
Jungs GroBvater von der Mutterseite hatte, wie der von der Vaterseite, 
im ganzen auch dreizehn Kinder. Uber die psychische Konstitution seiner 
miitterlichen Familie gibt C. G. Jung selbst einige Auskunft in seiner 
ersten Schrift: "Zur Psychologie und Pathologie sog. okkulter Phanomene" 
(Leipzig 1902, Seite 21). Der Antistes Preiswerk, Vorsteher der Basler 
Geistlichkeit, war ein Visionar, der oft ganze dramatische Szenen mit 
Geistergesprachen erlebte. Er war aber auch ein sehr intelligenter und 
gelehrter Herr, namentlich auf dem Gebiet der hebraischen Sprachwissen
schaft. Seine Grammatik war auch bei den Juden so geschatzt, daB in 
Amerika ein solcher den Namen "Preiswerk" annahm. Sonst aber sind 
die Preiswerk, eine Basler Patrizierfamilie, durchaus arischer Herkunft. 
In der Neigung zur semitischen Philologie begegnete sich iibrigens Pfarrer 
Paul Jung mit seinem Schwiegervater. Er hatte bei EWALD in Gottingen 
studiert und war nicht nur Theologe, sondern auch Doktor der Philosophie. 
In summa: die wissenschaftlichen Fahigkeiten und Neigungen sind in 
Carl Gustav Jungs vaterlicher wie miitterlicher Aszendenz gut vertreten; 
aber ihre Trager waren nichts weniger als trockene Gelehrtennaturen. 

C. G. Jung hat meines Wissens nie an ein anderes Studium gedacht 
als an das medizinische. Diesem hat er sich denn auch vom Sommer
semester 1895 an mit Feuereifer gewidmet. Schon im Winter darauf starb 
sein Vater. Ich erinnere mich, wie der einst so starke und aufrechte Mann 
kurz vor dem Tode meinem Vater klagte, Carl miisse ihn umhertragen wie 
einen Haufen Knochen in der Anatomie. Die Mutter zog mit den beiden 
Kindern in die Baselbieter Vorortgemeinde Binningen, in ein Haus bei der 
"Bottminger Miihle". Sie war eine kluge und unverzagte Frau. Wenn ihr 
Sohn etwa einmal bis zum Morgengrauen in der Zofingerkneipe sitzen blieb, 
so dachte er auf dem Heimweg an sie und pfliickte ihr zur Begiitigung einen 
sC:honen FeldblumenstrauB. 

Carl- oder die "Walze", wie ihn seine alten Freunde noch heute mit 
dem damals erworbenen Zerevisnamen nennen - war ein iiberaus frohliches 
Mitglied der Studentenverbindung Zofingia, stets zur Rebellion bereit gegen 
den "Tugendbund", wie er die disziplinierteren Farbenbriider betitelte. 
Rausche hatte er selten, aber dann laute. Von Zofingerballen, Besen
biimmeln u. dgl. Minnedienst hielt er anfangs nicht viel. Er legte mir 
einmal dar, es sei vollig sinnlos, mit einem Stiick Weiberfleisch in einem 
Saale herumzuhiipfen, bis man vor SchweiB tropfe. Aber dann entdeckte 
er, daB er eigentlich, ohne je eine Stunde genommen zu haben, ganz gut 
tanzen konne. An einem Zentralfest in Zofingen beim Tanz auf dem 



Ein paar Jugenderinnerungen. 527 

herrlichen "Reitepl Platz" vertanzte und verliebte er sich anscheinend 
rettungslos in eine junge welsche Dame. Am andern Vormittag trat er in 
ein Ladengeschaft, lieB sich zwei Eheringe geben, legte zwanzig Centimes 
auf den Tisch und schickte sich mit bestem Dank zum Gehen an. Der 
Besitzer stammelte aber etwas von soundsoviel Franken, die die Ringe 
kosteten. Da gab sie Jung zurtick, nahm seine zwanzig Centimes wieder 
an sich und verlieB den Laden, den Inhaber verfluchend, der ihn, well er 
schlechterdings nicht mehr als zwanzig Centimes besitze, an der Verlobung 
zu hindern wage. Der Mann war sehr betreten, kam aber doch nicht auf 
die Sache zurUck, und so blieb die Walze noch eine ganze Reihe von Jahren 
unverlobt. 

Bei den ersten Akten der Zofingersitzungen, in denen wissenschaftliche 
Arbeiten vorgetragen und diskutiert wurden, machte Jung sehr lebhaft 
mit. In den Protokollen der Zofingia, die er tibrigens im Wintersemester 
1897/98 auch prasidiert hat, finde ich folgende Vortrage von ihm ver
zeichnet: ,;Uber die Grenzen der exakten Wissenschaften"; "Einige Ge
danken tiber Psychologie"; "Gedanken tiber Wesen und Wert spekulativer 
Forschung"; "Gedanken tiber die Auffassung des Christentums mit Bezug 
auf die Lehre ALBRECHT RITSCHLs". Einmal, als gerade kein Vortragendet 
zu finden war, meinte Jung, man konne auch ohne Substrat diskutieren. 
Das Protokoll sagt: "Jung, vulgo Walze, dem ,das Geistige' in den Kopf 
gestiegen war, regte an, man solIe tiber unerledigte phllosophische Fragen 
debattieren. Das war verstandig, verstandiger als man unter ,obwaltenden 
Umstanden' erwarten konnte. Doch Walze schwadronierte bis ins Un
endliche, und das war dumm. Oeri, vulgo Es, ebenfalls geistig angeduselt, 
verzerrte, soweit noch moglich, die Walzesche Anregung" , usw. In der 
nachsten Sitzung setzte Jung dann durch, daB im Protokoll das Wort 
"schwadronierte", well al1zu subjektiv, durch "redete" ersetzt wurde. 

In diesem einen Fall ist Jung einmal miBlungen, was ihm sonst sehr 
oft vortrefflich gelang: den ungebardigen Chorus von ftinfzig bis sechzig 
Studenten aus allen Fakultaten geistig zu dominieren und in spekulative 
Zonen hintiberzuzaubern, die weitaus den meisten von uns ein fremdes 
Wunderland waren. Zu seinem Vortrag "Einige Gedanken tiber Psycho
logie" habe ich als Protokollfiihrer dreiBig Diskussionsvoten verzeichnen 
konnen. Man denke: wir studierten in der zweiten Halfte der Neunziger
jahre, wo die Mediziner und Naturwissenschafter meist einem kandiden 
Materialismus, die sog. Geisteswissenschafter einem hochmtitigen Nur
kritizismus verhaftet waren. Und doch hielt der eigenwillige Outsider 
Jung zeitweilig Alles unter seinem geistigen Daumen. 

Voraussetzung daffir war - das mochte ich nicht verschweigen -, daB 
er eine Rohe Schule personlichen Mutes durchgemacht hatte, indem er 
ausgiebig spiritistische Literatur studierte, spiritistisch experimentierte und 
zu seinen Uberzeugungen, die er dadurch gewann, auch stand, solange sie 
nicht durch sorgfaltigere psychologische Studien korrigiert waren. Ihn 
emporte vorweg, daB die damalige offizielle Wissenschaft die okkulten 
Phanomene einfach leugnete, statt sie zu erforschen und zu erklaren. So 
wurden Spiritisten wie ZOLLNER und CROOKES, von deren Lehren er einem 
stundenlang erzahlen konnte, ffir ihn zu heroischen Martyrern der Wissen
schaft. Unter Freunden und Verwandten fand er Tellnehmer ffir spiri-
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tistische Seancen. Naheres dariiber kann ich nicht erzahlen, well ich selbst 
in kantischer Kritik so gut einexerziert war, daB ich nicht zugezogen werden 
konnte. Mein psychischer Widerstand hatte die Atmosphare neutralisiert. 
Aber ich war immerhin unbefangen genug, um Jungs ehrlichen Eifer zu 
wiirdigen. Es war ja herrlich, sich von ihm vordozieren zu lassen, wenn 
man bei ihm auf der Bude saB. Sein niedlicher Dackel schaute einen dann 
so ernst an, wie wenn er alles Gesprochene verstiinde, und Jung verfehlte 
nicht, mir mitzutellen, daB das empfindsame Tierchen manchmal j ammerlich 
winsle, wenn sich im Haus eine okkulte Kraft betatige. 

Manchmal blieb Jungs engerer Freundeskreis auch im "Breo", der alten 
Zofingerkneipe in der Steinenvorstadt, bis in die tiefsten Nachtstunden 
hinein urn ihn sitzen. Nachher pflegte er nicht gerne den weiten Weg durch 
das unheimliche Nachtigallenwaldchen zur Bottminger-Miihle hinaus allein 
zu machen. Er erzahlte dann einfach einem von uns beim Verlassen der 
Wirtschaft etwas besonders lnteressantes, und so gelangte man mit ihm, 
ohne es zu merken, bis vor seine Haustiir. Unterwegs unterbrach er sich 
etwa durch den Hinweis: "An dieser Stelle ist seinerzeit der Doktor Gotz 
ermordet worden" - oder dgl. Zum Abschied vertraute er einem dann 
fiir den Heimweg seinen Revolver an. lch hatte weder vor dem Gespenst 
des Doktor Gotz noch vor lebenden Unholden Angst, aber vor Jungs 
Revolver in meiner Rocktasche. lch bin mechanisch minderbegabt und 
wuBte nie recht, ob die Waffe gesichert sei, oder ob sie infolge unvor
sichtiger Beriihrung des Sicherungshebelchens demnachst losgehen werde. 

Am Ende seiner Studienjahre verzog sich Jung in die Psychiatrie. lch 
erinnere mich, well ich damals langere Zeit im Ausland war, nicht an die 
Ubergangsperiode. Er hatte eben einfach seinen providentiellen Weg 
gefunden. Daran konnte ich gar nicht zweifeln, als ich ihn wahrend seiner 
Assistentenzeit im Burgholzli einmal besuchte und er mir mit seinem 
erquickenden Enthusiasmus von seiner neuen Arbeit erzahlte. Etwas 
schmerzhaft fiir mich Siinder war nur, zu sehen, daB er seinem Meister 
BLEULER auch in die Gefilde der Abstinenz scharfster Observanz Folge zu 
leisten begonnen hatte. Er konnte einem damals bei Tisch so schief auf das 
Glas sehen, daB der Wein darin zu Essig wurde. 

Jung fiihrte mich freundlicherweise auch unter steter Belehrung durch 
die Sale seiner Anstaltsabtellung. In einem solchen standen unruhige 
Kranke zum Tell herum, zum Telliagen sie in den Betten. Jung regte den 
einen oder andern zu Gesprachen an, aus denen die Wahnvorstellungen 
zu ersehen waren. Einer sprach eifrig auf mich ein, und ich horte ihm 
ebenso eifrig zu, als plotzlich neben mir eine wuchtige Faust durch die Luft 
sauste. Hinter meinem Riicken hatte sich ein im Bett liegender gereizter 
Patient erhoben und mir einen Schlag zu versetzen versucht. Jung focht 
mein Schreck gar nicht an, sondern er erzahlte mir, der Mann konne ganz 
prachtvoll dreinhauen, wenn man nicht in angemessener Entfernung von 
seinem Bette bleibe. Und dazu lachte er so, daB ich mir vorkam wie das 
vexierte Herrenbiiblein im Kleinhiininger Pfarrhaus. 

Jung war also trotz der Bleulerschen Zucht der Alte geblieben. "Der 
Alte" ist er gliickerlicherweise aber sogar bis heute geblieben, wo er das 
sechzigste Jahr zuriickgelegt hat. Ein seltsames Paradox on : "Jung ist 
nicht alt, well .lung noch immer der Alte ist." 
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"Er ist noch jung. Und jeder Mensch braucht zwei 
Lehrer ."2 

Schon seit mehr als einem Jahrzehnt bemiihe ich mich, fiber eine sehr 
ernste und folgenschwere Begebenheit meines Lebens klar zu werden. 
Wieweit ich es hierin auch gebracht haben mag, eines blieb mir bis jetzt 
versagt: ich konnte tiber das Resultat meiner Bemiihungen nie offen 
Rechenschaft ablegen. Nun muB ich nachgerade einsehen, daB die Folgen 
dieses Versagens keineswegs harmlos sind. Es geniigte nicht, daB ich 

1 Vorbemerkung. Die vorliegende Abhandlung ist ein Kapitel aus einem geplanten, 
unvollendeten Buch: "Ich selbst und die Welt." Sowohl C. G. JUNG, als auch MARTIN 
BUBER, denen ich dieses Kapitel in seiner ersten Fassung vom Herbst 1932 vor
legte, ermunterten mich, den darin enthaltenen Problemstoff noch eingehender 
und ausfiihrlicher zu behandeln. So war mir, als mich die Einladung zur Mitarbeit 
an dieser Festschrift erreichte, das Thema schon gegeben. 

Es war nicht etwa meine Absicht, eine neue Auffassung zu entwickeln. Ich 
habe zwei Jahrzehnte meiner Lebens- und Welterfahrung ausgebreitet und sprechen 
lassen. Ihren Sinn konnte ich nur befreien, indem ich das Phanomen der "Ent
scheidung" herauslOste und es jenem der "Individuation" entgegensetzte. Durch diese 
Trennung wurde die Existenz einer absoluten, tragischen Schuld und deren Be
deutung fiir mein verantwortliches Verhaltnis zur Welt gesichtet. Hinterher erst 
sehe ich, daB ich durch diese Denkoperationen eine neue, eigenartige Auffassung 
iiber das Individuationsphanomen gewonnen habe, und wie sehr sich diese von 
derjenigen C. G. JUNGe nnterscheidet. Unsere Auffassungen sind so verschieden, 
daB sie sich kaum miteinander vergleichen lassen. 

Bei der Verarbeitung meiner Erfahrungen hat mir au13er MARTIN BUBERS Ge
dankenwelt auch diejenige von FRANZ ROSENZWEIG au13erordentliche Dienste ge
leistet. Sein Hauptwerk: "Der Stern der Erlosung" ist mir ein Quell neuen Denkens 
geworden. Ihm verdanke ich die Anregungen fiir meine Auffassung von Logos 
nnd Ethos, Individuum und Gattung, sowie wesentliche Hinweise auf die singu
larische Qualitat der Selbsterfahrung. Dennoch bleibt Original, was ich iiber Indi. 
viduation, Individualitat und Psychologie zu sagen hatte. Denn dieses griindet 
elementar und substantiell in meinem Erlebnis der JUNGschen Seite, was mich auch 
hoffen laBt, daB unsere "unvergleichbaren Auffassungen" miteinander "wesentlich" 
zu tun bekommen werden. 

Zur existenziellen Erfahrung meiner "Individuation" gehort auch meine Be
ziehung zu MARTIN BUBER. Ich hoffe dies durch die Art der Teilung in die drei 
Abschnitte klar zum Ausdruck gebracht zu haben. DaB mein Bericht nach dem 
schonen AbschluB im ersten Teil noch einmal anfangt, hat entscheidende Bedeutung. 
Hier erst iibergab ich mich in Wahrheit der Fiihrung des Ethos. Hier erst gab ich 
selbstverantwortlich Rechenschaft fiir die mir anvertraute Welt. U nd erst von hier aus 
offnete sich mir, als dem "Umkehrenden", das Tor zum SchluBteil: "Verantwortung." 

2 Aus ROSENZWEIGs: "Briefe". Berlin: Schockenverlag, 1935. S.411. 
Komplexe Psychologic. 34 
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mich im. vertrauten Umgang zu Freunden aussprach. Denn durch jene 
Begebenheit wurde in mir das Fundament gelegt fiir mein geistiges Ver
haItnis zur Welt. Verschweige ich sie liinger, so bleibt mein Geist ein
geengt im Kreise des privaten Lebens und kommt nicht hemus und heran 
an die Welt, an der er sich erproben und der er dienen soll. Wirkliche 
Geisterfahrung hat offenbar keinen anonymen Ursprung. Er ist an reale, 
personliche Begegnung und Begebenheit gebunden und soll sich dazu 
auch vor der Welt bekennen diirfen. 

So muB ich denn von jener Begebenheit ganz offen reden. Es handelt 
sich um das schicksalhafte Zusammentreffen von zwei geistigen Person
lichkeiten in meinem Leben. Es sind dies C. G. JUNG und MARTIN BUBER. 
Wenn ich zuriickschaue auf die verflossenen zwei J ahrzehnte, so sehe ich, 
daB das erste JUNG, das zweite BUBER gewidmet war. 1913 lernte ich 
JUNG kennen und iibergab mich auf Jahre hinaus seiner geistigen Fiihrung. 
1922 brach dieser Zusammenhang jah abo lch fiel in Opposition, trennte 
mich von seinem Wirkungsbereich und befaBte mich mit ihm und mit 
seinem Werk nur noch auseinandersetzend. 1923 begegnete mir BUBER, 
durch dessen Personlichkeit in mir ein ganz neues, anderes Bild der 
menschlichen Existenz erweckt wurde. Was in den ersten zehn Jahren im 
Dunkel meiner Seele nur angeriihrt wurde, ist im Umgang mit BUBER 
zur vollen BewuBtheit aufgestanden. 

Seit 1923 trage ich die Bilder dieser zwei Menschen, die auBerlich 
zueinander stehen wie Feuer und Wasser 1, in meinem Herzen. Sie sind 
fiir mich die zwei Half ten eines Marksteines, der an der Grenze steht, 
wo ich aus einem friiheren in ein neues Leben hiniibergetreten bin. Von 
auBen gesehen loste hier einer den andern abo lnnerlich gesehen trafen 
sie zusammen. Als die zwei Hii.lften, die immerdar voneinander weg
blicken, gehoren sie doch zu dem einen Grenzstein, der in meinem Leben 
die groBe Scheidung gesetzt hat. Als zwei getrennte Menschenleben, die 
einander fremd sind, sind sie hineingebettet in dieses mein eigenes kleines 
Leben, das mir gegeben ist zwischen Geburt und Tod. Beiden Menschen 
weiB ich mich in unverbriichlicher Freundschaft verpflichtet. 

Die Tatsache, daB ich mich JUNG und BUBER gleichermaBen verbunden 
fUhle, griindet in meinem jahrelangen Erleben. Es beeindruckte mich sehr, 
wie ernst ein jeder dieser beiden die so ungeheuerliche Frage nach der 
eigentlichen Existenz des Menschen immer neu an sich herankommen 
lieB, und wie treu er sie mit dem Einsatz seiner ganzen Personlichkeit 
und Schaffenskraft zu beantworten versuchte. Beide haben davon in Wort 
und Schrift gewissenhaft Zeugnis abgelegt. Und wer je das Gesprach 
iiber diesen Gegenstand mit dem einen oder dem andern wirklich aufnahm, 
kommt nicht mehr an ihm vorbei. Doch wer in Wahrheit mit ihnen beiden 
so zu tun bekam, der sieht sich hineingestellt in einen peinigenden Wider
spruch, den er durch kein iiberlegenes Denken zu versohnen oder auch 
nur abzuschwachen vermag. Unausweichlich, wie die beiden auBerlich 
Getrennten in jener ernsten Frage leben, so bin ich seit 1923 zwischen sie 

1 Dies empfand ich deutlich in Ascona, wo ich mese Monographie zu schreiben 
begann, bei AnlaE der Eranos-Tagung (August 1934), an der JUNG und BUBER 
als Vortragende - zum erstenmal in meinem Beisein - zusammentrafen. 



Individuation, Schuld und E~tscheidung. 531 

gestellt und sehe mich hier an eben diesem Orte aufgerufen, Antwort zu 
geben auf eine Frage, die keiner von den beiden fiir mich beantworten kann. 

In der Hoffnung, daB die an mich gerichtete Frage eine der Wirklichkeit 
gemaBe Formulierung bekomme, mache ich mich nun daran, die Erfahrung 
der zwei Jahrzehnte, insbesondere aber den EinfluB der beiden Person
Iichkeiten auf mich und mein Leben zu priifen und so getreu als mogIich 
wiederzugeben. 

L Individuation. 
"Mit C. G. JUNG zerbrach fiir mich die letzte Vatergestalt und damit 

die geordnete Welt der Vater. Und mit MARTIN BUBER erstand mir der 
erste kreatiirliche Gesprachspartner. JUNG nahm mich ernst als den 
Fragenden und schopfte unermudlich Antwort aus der Fillie seines geord
neten Wissens. BUBER nahm mich ernst als den Antwortenden und schopfte 
ebenso unermudIich aus seiner Tiefe die immer neu zu formende Frage. 
Bei JUNG zog mich an das fertige Elaborat und seine statisch ordnende 
Sicherheit. Bei BUBER der Akt der Elaboration und seine dynamisch 
gerichtete Festigkeit. 

Die Unterscheidung ist ferner dadurch bestimmt, daB der eine -
Schweizer und Christ - als methodisch-geistiger Fachlehrer auf mich 
einwirkte und mich planmaBig in mein Berufsgebiet ftihrte. Der andere 
aber - Deutscher und Jude - mir entgegenkam als freie Geistperson 
von druben her und mich selbst auf sich zukommen lieB. Der erste ging 
mir voran. Er fragte nach meinem Wohin, wuBte um mein Ziel und 
lieB mich selbst am Ende fallen. Der Zweite erschien mir im Gegenuber, 
er fragte nach meinem Woher, wuBte um meinen Ursprung und fing mich 
selbst auf. 

An JUNG vollzog ich schicksalhaft die Identifikation mit dem Vater, 
geriet zwangslaufig in seinen Protektionsbereich und verlor mich als Figur 
im Gestrupp des vielverzweigten Systems seiner Ordnungen und Be
ziehungen. An BUBER war solche Identifikation nicht moglich. Er war 
und bIieb der Andere: der Nicht-Christ, der Nicht-Arzt. Unsere Welt
bereiche waren geschieden. Es gab fiir uns nur die Begegnung von Person 
zu Person, von Selbst zu Selbst. Und das jeweiIig dargereichte Konkretum 
des Augenblicks." 

So beschrieb ich in meinem ersten Versuch (Herbst 1932) jene schicksal
hafte Begebenheit, deren Gehalt und Bedeutung fiir mein Leben erst noch 
herausgearbeitet werden solI. Ich werde diese Begebenheit fortan als 
Umbruch bezeichnen. Denn ein solcher ist an mir und in mir damals 
geschehen und ich mochte ihn als einen inneren WandlungsprozeB gewissen
haft darstellen und untersuchen. 

Dieser Umbruch enthalt eine Zasur, einen entscheidenden Einschnitt. 
Ich werde davon reden als von meiner Katastrophe, von meinem Fall. 
Und ich meine damit ein ganz bestimmtes, konkretes Ereignis, das ins 
Jahr 1922 fallt und zur Geschichte meiner Beziehung zu C. G. JUNG 
gehort. Diese Katastrophe wurde ausgelost durch das hochst irrationale 
und elementare Aufbrechen eines absoluten Schuldphanomens, das wir von 
unseren Individualitaten aus nicht zu bewaltigen vermochten. Die Folge 

34* 
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war die Vernichtung des ungeschriebenen Freundschaftsvertrages und 
eine unerbittliche Trennung der Individualitaten TRtffi und JUNG. 

Zu diesem meinem Umbruch gehoren in Wahrheit die heiden vollen 
Jahrzehnte JUNG und BUBER. Das erste als die Zeit meiner Individuation, 
das zweite als die Zeitmeiner Entscheidung. Dennoch muB ich von diesem 
ProzeB meist so reden, als ob er im nachsten Umkreis der Katastrophe 
sich plotzlich vollzogen und abgeschlossen hatte. Die Zeit vor dem Um
bruch kann ich vorlaufig nur kurz behandeln. Es liegt mir jetzt nicht so 
sehr daran, den ProzeB derlndividuation inhaltlich zu schildern, sondern 
ich mochte reden von der Entscheidung, an deren Rand er mich gefiihrt hat. 

Ich sagte, daB durch diesen Umbruch das Fundament gelegt wurde 
fUr mein geistiges Verhaltnis zur Welt. Vor dem Umbruch hatte ich statt 
dessen ein Verhaltnis zum Geist selbst, zum Logos. Dieser hatte fUr mich 
etwas Faszinierendes und Anziehendes. Er war fUr mich das Hohere, 
Reinere. Ein Komparativ, iiber welchem ich in schwindelnden Hohen 
den Superlativ, den Erhabenen selbst vermutete. Es gab damals fUr mich 
noch etwas wie eine obere, hellere, geistig-seelische Welt im Gegensatz 
zur niederen, dunkeln, physisch-biologischen. Und somit gab es auch noch 
ein Streben nach Oben und mit diesem Streben auch den FUhrer, den 
bereitwilligen und kundigen. 

C. G. JUNG war mir der giitige und wegkundige FUhrer in jene hohere 
Welt, von der aus ich die untere, dunkle und unbewuBte Welt iibersehen 
und geistig ordnen lernte. In traumwandlerischem Auftrieb strebte ich 
jenen Hohen zu. Per aspera ad astra. In die Gefilde des Geistes. Es war 
ein Stationenweg, reich an VerheiBungen und Erwartungen, Enttauschungen 
und Riickfallen. 

Das dynamische Moment fUr diesen Auftrieb kam nicht etwa vom 
FUhrer her. Sondern es hat seinen Ursprung in der von Kindheit an sich 
vollziehenden, progressiven Selbstentfremdung des menschlichen Indivi
duums. Hinweg vom Selbst, das im Dunkel der Nacht zuriickbleibt, 
tendiert das Ich des Menschen, seiner BewuBtseinsfunktion, dem "Logos" 
zu. Er ist der Weltgeist, der die Vielheit der verlorenen Weltdinge als 
die Objekte seiner logischen Ordnungen einheimst und einreiht. Er ist 
der Aligemeingiiltige und Alliiberallgeltende, der jedes Ding seinem Begriff 
und jedes Individuum seiner Gattung zufiihrt. 

Selbstverloren also und getrieben in der Selbstflucht strebt das mensch
liche Ich dem Geiste zu. Es sucht die geistige Welt. Seine Bahn, die als 
eine nur von relativen Riickfallen unterbrochene, kontinuierliche Aufwarts
bewegung zu verstehen ist, endet jedoch - wie ich erfahren habe - in 
keiner hoheren Welt, in der man sich wohnlich einrichten konnte, sondern 
sie endet in der Katastrophe, im unendlichen Fall. 

So hoch, wie ich in den J ahren zuvor gestiegen war, so tief bin ich 
gefallen. Mit gebrochenen Fliigeln lag ich zuunterst. Bei jeder Anstrengung 
des Wieder-aufsteigen-wollens erfuhr ich im Schmerz der Bruchstellen 
meine Ohnmacht. Jahre dauerte es, bis ich begriff, was mir eigentlich 
zugestoBen war: daB ich auf die Erde geworfen wurde, daB mir FiiBe 
gegeben sind zum Begehen des Weges und nicht Fliigel, und daB jenes 
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dort oben ja gar kein Weg war, sondern eine Fahrt ins Blaue, die einen 
Abgrund unter sich aufriB. 

Dies also war die Katastrophe: das vollstandige AbreiBen einer bis
herigen, gewohnten Erfahrungs- und Bewu.6tseinskontinuitiit. Ein unend
licher, totaler Fall. Nicht ein Zuriickfallen auf dem Wege, wie friiher. 
Sondern ein AbreiBen dieses Weges selbst, auf dem es nun kein Wieder
aufstehen und Weitergehen mehr gab. Das plotzliche Hineingeworfensein 
in eine ganz neue Gegenwart, von der aus jene Kontinuitiit als ein endgiiltig 
Vergangenes, an das nicht wieder angekniipft werden kann, zum BewuBt
sein kam. 

Von der gewohnten BewuBtseinskontinuitat aus ist der Entschwundene 
nicht mehr zu fassen. An dem Ort, wo er herausfiel, ist jetzt ein Loch. 
Der Mensch selbst aber ist weg. Der Rand des Loches bezeichnet das 
Ende der Individuation1, das Ende namlich jener, von der Hoffnung nach 
letztgiiltiger Antwort und Befreiung getragenen, nach den Hohen des 
Geistes tendierenden Bewegung des selbstverlorenen Menschen-lchs. Dnd 
damit ist auch zugleich die Grenze angedeutet jener Wissenschaft, die 
dem selbstverlorenen Menschen ihre Hille bereithiilt: die Grenze der 
Psychologie. Durch dieses Loch ist dieser Wissenschaft mit einemmal ihr 
"Objekt· c abhanden gekommen, welches sie durch seine Verlorenheit in 
Funktion gesetzt hatte. 

Von oben her kann mit dem Entschwundenen keine Verbindung mehr 
hergestellt werden. Der Entschwindende jedoch reiBt einen Zusammen
hang aus jener Hohe mit sich in die Tiefe: seine Erinnerung an die zer
brochene und verlorene Welt der Vergangenheit. 1m Aufruhr der Gefiihle, 
im Wirbel der Enttiiuschung durchfiihrt er die Tiefen einer unendlichen 
Schuld, zu deren Klarung und Besanftigung die vertrauten Kausalreihen 
und Denkkategorien nicht mehr ausreichen. Schuld, Schuld und abermals 
Schuld und wilde Anklage! Wie wird er mit all dem fertig? J ener Hohen
£lug der Vergangenheit und seine Folgen sind fortan das Objekt seiner 
personlichen Verantwortung als ein ungeheurer Rohstoff, der ihn und 
seinen Geist an einsamem Orte auf lange Jahre hinaus ganz in Anspruch 
nimmt. 

Sehr schwierig gestaltete sich in dieser Folgezeit das Verhiiltnis zum 
einstigen Fiihrer. Dieser war dermaBen mit dem fiktiven Ziel der ab
gebrochenen Aufwiirtsbewegung, mit dem Geist identifiziert (Obertragung), 
daB der plotzliche AbriB von jener Kontinuitiit die Gefiihle zu ihm in HaB 
und Entwertung verkehrte. Wer konnte diesem Vorgang Einhalt gebieten? 
Dnd wer wollte noch Gerechtigkeit und Dankbarkeit verlangen, wo doch 
aIle Voraussetzungen fiir solche Tugenden zerstort waren? Es ist das 
einzig Logische, was noch blieb, daB alles und jedes durch die Katastrophe 
in die Antilogik mit hineingerissen wurde. 

Antilogik - Alogik oder positiv ausgedriickt: Ethos) das war die Anti
these, in die ich durch die Katastrophe des Falles hineingerissen wurde. 
Die Antithetik Ethos - Logos war fortan fiir mein BewuBtsein der groBe, 

1 Schon hier wird deutlich, dan meine Auffassung sich trennt von derjenigen 
C. G. JUNGS. 
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mich und ,mein Leben bestimmende Widerspruch, in den ich mich hinein
gestellt sah, wobei ich aus Protest gegen die Vergangenheit vorerst dem 
Ethos den Vorzug gab. Anders ausgedriickt: das Ethos iibernahm als die 
bis dahin verdrangte Antithese die Vormachtstellung, wobei hinsichtlich 
meines BewuBtseins die rein negative Raltung kennzeichnend war: Ver
neinung und Entwertung des Logos, des Logischen, des Allgemeingiiltigen. 

Zentraler Gegenstand fiir das Ethos ist die Schuld und die Verant
wortung. Aus den dunklen Tiefen dieser vergessenen Urphanomene quellen 
die Affekte; und aus ihr herauf steigen die Gestalten der Angst, die 
Damonen. Solange es nur Riickfalle gab auf dem noch tragsamen Wege 
zum Allgemeingiiltigen, war der Logos selbst noch die letzte, entscheidende 
lnstanz zur Schlichtung affektiver, relativer Schuldsituationen. Er gab 
als oberster Richter Antwort auf die Schuldfrage und neuen Vertrag. 
Und wir schickten uns jeweils in sein Urteil und fiigten uns neu ein in die 
von ihm wiederhergestellte Friedensordnung. 

In der Katastrophe aber, wo mit dem Abbrechen des aufwartsfiihrenden 
Weges die Kontinuitat meines Verhaltnisses zum Logos zerriB, bekam ich 
es unmittelbar mit der Schuld selbst zu tun als mit einem absoluten, 
tragischen Faktum. Mit der Schuld namlich, die nicht mehr als ein ver
meidliches MiBverstandnis gedeutet und wieder gut gemacht werden konnte. 
lch fiel in die Schuld, die eine absolute Scheidung setzte, weil sich in ihrer 
Tiefe ein unbedingter Rechtsanspruch regte, den sie fiir einen "faulen 
Frieden" nicht mehr preisgeben wollte und konnte. 

Die Schuld selbst wird hier dynamisch machtig. Sie taucht nicht bloB 
auf. Sie tritt hervor und wird aggressiv. Sie stellt sich in trotziger Selbst
bewuBtheit dem hochmiitigen Geiste entgegen und fordert ihn heraus. 
Sie wirft ihm seine blasse Unschuld vor und seine Schuldblindheit. Sie 
beschuldigt ihn, daB er sich mit ihr, mit dem Faktum der Schuld nie 
wirklich, sondern bloB reflexiv im eigenen Spiegel, nur dialektisch 1 befaBt 
habe. Und sie fordert von ihm, daB er ihre Existenz als eine von ihm 
nicht umfaBbare und aufhebbare, sondern als eine ihm, dem Geiste, selb
standig und ebenbiirtig gegeniibertretende Macht anerkenne. 

So regt sich und reckt sich unten in der Tiefe der tragischen Schuld 
eine BewuBtseinskraft, die dem sich absolut wahnenden Geiste die Stirn 
bietet, indem sie das Faktum der Schuld an sich reiBt und in der lch
person zu reden wagt: "Hier stehe ich selbst als der Schuldige. lch will 
als dieser Schuldige fiir die Schuld Antwort stehen, mich verantworten." 
So sich reckend und so redend tritt diese BewuBtseinskraft - das Ethos 
im Menschen - an den selbstherrlichen Geist heran und entreiBt ihm den 
Gegenstand, iiber den er bis dahin als oberster Richter das letzte Wort 
zu sprechen gewohnt war. 

Hier hat sich eine entscheidende Wandlung in der menschlichen Situa
tion vollzogen. Mit dem Auftauchen der Schuld, die in der Kontinuitat 
der Vergangenheit die Dialektik des Geistes in Bewegung gesetzt hatte, 

1 Es gehort zur abstrakten, monologischen Selbsttatigkeit des Geistes, da3 er 
sich mit dem Phanomen und dem Problem der Schuld nur dialektisch, d. h. durch 
Zerspaltung des Begriffes in seine Gegensatze, also nicht lebensmallig auseinandersetzt. 
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tritt jetzt aus der· Verborgenheit zugleich hervor: das einzig zustiindige 
Subjekt. Das ist wesentlich neu und entscheidend. Denn bisher gab es 
innerhalb der bewuBten Schuldsituation das eigentliche Subjekt noch nicht. 
Statt dessen funktionierte - als Scheinsubjekt - stellvertretend das 
tiberpersonlich-anonyme Geistwesen. 

Nun also stehen sich gegentiber: die BewuBtseinskraft des Ethos und 
die des Logos, das eigentliche SelbstbewuBtsein des Menschen und das 
tiberpersonliche AllbewuBtsein des Geistes, das "Inkognito" und das 
"Anonymum". Und in diesem Treffen reiBt das Inkognito, das Selbst
bewuBtsein des Menschen die Entscheidung mit tiberlegener Kraft an sich: 
"Ich allein weiB um die Schuld. Ich bin es ganz allein, der in ihr lebte, 
auf den sie drtickte, der sie und ihre Folgen durch die Zeiten hindurch 
faktisch zu tragen hatte. Kein anderer auBer mir weill wesentlich um 
die Schuld." 

Da fallt die Stellvertretung des Allgeistes klaglich in ihren Anfang 
zuriick wie ein Kartenhaus. Denn nur auf dem Rticken des im Dunkel 
der Verborgenheit verharrenden, des noch nicht bewuBtseinsmachtigen 
Subjektes der Schuld war dem Geist das Fundament gegeben zur Auf
richtung seines Babelturmes. Regt sich dieser Rticken, dann wackelt der 
Turm. Richtet er sich aber gar auf in der Frontstellung des Subjektes, 
dann fliegt das ganze Bauwerk von unten bis oben in Stticken auseinander. 

Der Logos ist unschuldig, das heillt: ohne personhaften Anteil an der 
Schuld. Er spiegelt sie nur in ihren tausenderlei Erscheinungsformen und 
kann sich den Luxus leisten, ihre Ursachen objektiv zu studieren und 
zu deuten und Wege der Befreiung auszudenken und vorzuschlagen. 
Schuld ist von fum aus gesehen eine relative GroBe, weil sie ja nur am 
Objekt, an der Drittperson in Erscheinung tritt. 

Nur solange das Ethos unbeweglich in seiner Selbstverhaltenheit ver
harrt, bleibt der Logos hinsichtlich des BewuBtseins die einzig zustandige 
Instanz. Das Ethos ist nicht unschuldig wie der Logos. Aber das ungeheuer 
Merkwiirdige an dieser Tatsache ist, daB sein Anteil an der Schuld durch 
keinen, noch so raffinierten Denkakt je zulanglich erwiesen werden kann. 
Nur ihm selbst, als dem eigentlichen Subjekt bleibt es vorbehalten, diesen 
Erweis zu bringen, indem es in der ersten Person, in der Ichrede sein Von
innenherwissen um die Schuld enthiillt und bekennt. 

Mit dem Hervortreten des Ethos aus der Verborgenheit und in seinem 
Schuldbekenntnis tritt erstmals wahrhaftig das menschliche Subjekt auf 
den Plan des bewuBten Lebens. Hier in dieser meiner Schuld, die man 
nun nicht mehr irgendwo anders zu suchen braucht, und in dieser Stunde, 
wo ich selbst zu reden beginne und bekenne, erfahre ich, und weiB ich 
ganz untrtiglich, daB es mich selbst wirklich gibt, und daB ich auf festen 
Grund gestellt bin. 

So erst gibt es in Wahrheit die Gegenwart, namlich mein eigenes, nun
mehr unerschrockenes Gegenwartigsein. Gegenwart als eine ganz neue 
Dimension, weil ich selbst in fur bewuBt enthalten bin. 

Jetzt und hier weiB ich, daB ich in der Vergangenheit mich der Welt 
vorenthalten habe, daB ich kein wirkliches VerhaItnis zu ihr wollte, sondern 
daB ich tiber sie hinaus dem Geiste zustrebte und schwebte im Wahne, 
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ohne Sch.pd in hoherer Welt mich wohnlich einrichten zu konnen. Das 
eben ist die Schuld. Und ihrer geheimnisvollen Trachtigkeit verdanke ich 
die Umkehr. Denn an ihr kam ich - der Unschuldigseinwollende - zu Fall. 

Es ist nicht moglich, das in diesem UmbruchprozeB enthaltene, innere 
Geschehnis darzustellen, ohne aus der drittpersonlichen, objektiven Behand
lung des Gegenstandes in die erstpersonliche Ichrede umzuschalten. Das 
Eigentiimliche del" Verwandlung liegt eben darin, daB der Mensch hier 
aus einer objektiven, durch den anonymen Geist protegierten Entwick
lungs- und Beziehungskontinuitat (Individuation) in eine ganz andere 
Dimension, in die Entscheidung geworfen ward. DaB er vom Objekt des 
Geistes (Drittperson: er, sie, es) durch den totalen Fall zum Subjekt, 
zum Trager des Geistes wurde. 

Wie die Bekehrung in der religiosen Sphare nicht das Werk einer 
einzigen Stunde ist, obschon diese in der Zeitabfolge der neuen Erfahrung 
als die entscheidende in Erinnerung bleibt, so ist auch der ProzeB des 
Umbruchs, von dem ich rede, nicht einfach das Werk jener Katastrophe 
des Jahre 1922. Wohl hat diese als eine Zasur mein Leben in ein ver
gangenes und ein kommendes zerschnitten. Doch habe ich nicht ein altes 
Leben abgelegt, um ein neues, besseres dafiir anzuziehen. Ich bin ja auch 
kein Heiliger geworden, der nun sein friiheres Leben verachtet und 
verdammt. 

Mit der Zerteilung meines Lebens in ein vergangenes und ein.kommendes 
ist eine dritte, die Trennung der beiden andern erst eigentlich gewahr
leistende Zeitdimension ins bewuBte Leben gerufen worden: die Gegen
wart. Hier liegt die Entscheidung: daB ich mir meiner selbst als des eigent
lichen Subjektes bewuf3t wurde. DaB ich selbst es bin, der hier in dieser 
Gegenwart des Kommenden gewartig ist. DaB es durch dieses mein Selbst
sein die Gegenwart gibt, diese neue merkwiirdig-geheimnisvolle Zeit
dimension, die verhindert, daB Zukunft weiterhin aus der mir bekannten 
Vergangenheit errechnet und als ihre logisch-kausale Folge verstanden werde. 

In der Zeit der Katastrophe muBte sich die aufgeblahte Vergangenheit, 
die bis dahin die beiden andern Zeitdimensionen: Gegenwart und Zukunft 
gleichsam in sich gefangen hielt, das Zerschlagen ihrer Alleinherrschaft 
gefallen lassen. Begreiflicherweise wurde sie dann lange Zeit entwertet 
und geduckt. Doch mit den Jahren, in denen die selbstandige Position 
der Gegenwart im BewuBtsein verankert und ausgebaut wurde, offenbarte 
sich mir, daB aIle drei Zeiten in ihrem wunderbaren lebendigen Zusammen
spiel erst das volle menschliche Leben in der Welt ausmachen: Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft. 

AIle drei Zeitdimensionen haben im Menschenleben ihre spezifische 
Ausdehnung und Dauer, ohne daB die eine durch die andere je ersetzt 
oder in sie iibergeleitet werden konnte. In Anlehnung an FRANZ ROSEN
ZWEIG! mochte ich hier fiir sie folgende Unterscheidungen setzen: 1. Die 
Vergangenheit (der Welt) als der immerwahrende Grund der Dinge. 

1 Siehe Inhaltsverzeichnis des "Stern", mittlerer Teil. ROSENZWEIG behandelt 
hier die ,,immerwahrende Schopfung", die "allzeit neue Offenbarung" und die "ewig 
kommende Erlosung". Ich konnte mir nicht versagen, die drei den Zeitdimensionen 
entsprechenden Elemente: Welt, Mensch und Gott in Klammern beizufiigen. 
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2. Die Gegenwart (des Menschen) als die allzeiterneuerte Geburt der Seele. 
3. Die Zukunft (Gottes) als das ewige Kommen des Reichs. Immer
wahrend, allzeiterneuert und ewig, dies waren gewissermaBen die quali
tativen Bestimmungen fiir die eigenartige Dauer der drei verschiedenen 
Zeitdimensionen. 

Die mittlere der drei Dimensionen ist die recht eigentlich fragwiirdige 
und bedrohte: die Gegenwart des menschlichen Subjektes. Da sie fiir ihren 
Bestand allzeiterneuerter Aktualitat bedarf, ist sie bestandig der Gefahr 
ausgesetzt, ignoriert, iibersprungen und vergessen zu werden. Die Ver
suchung kommt auf, ihre fliichtige Aktualitat absichtsmaBig und kiinstlich 
wieder herzustellen und zu sichern, oder aber ihre eigentiimliche Erfahrungs
qualitat auf einen allgemeinverstandlichen Nenner zu bringen. Doch beides 
verfehlt die Wirklichkeit und entriickt die Gegenwart des Subjektes dem 
BewuBtsein. 

Das Ich wird dem Selbst (Ethos) entriickt. Es gerat, indem es sucht, 
in die Sphare des Allgemeingeistes (Logos), von wo aus die verlorene 
Aktualitat als ein Objekt, als ein DrittpersOnliches kiinstlich rekonstruiert 
wird. Dieser stets nachhinkende Versuch, die Aktualitat wieder herzu
stellen, endet im MiBerfolg. Der Logos hat die BewuBtseinsfunktion an 
sich gezogen und triumphiert iiber das Ethos. Die Vergangenheit hat die 
Gegenwart wieder verschluckt. Das menschliche Subjekt ist weg. Innen hat 
sich von AuBen geschieden. Oben das BewuBtsein, unten das UnbewuBte. 

Wie konnen wir dieser bedrohten Dimension, dieser fliichtigen Gegen
wartigkeit des menschlichen Subjektes zu Hille kommen 1 Was konnen 
wir tun fiir die allzeiterneuerte Geburt der Seele 1 Diese ungeheuer ernste, 
aus wirklicher Not geborene Frage sucht die Praxis und Theorie der 
Analytischen Psychologie zu beantworten. In ihrer Durchforschung des 
personlichen und kollektiven UnbewuBten legt sie Zeugnis ab von zahester 
Ausdauer und Anstrengung, des fliichtigen menschlichen Subjektes habhaft 
zu werden, es seinem Innen zu entreiBen und es dem AuBen, dem BewuBt
seinskontinuum sichtbar und greifbar zu machen. 

Es ist als ihr evidenter Erfolg zu verzeichnen, daB diese Wissenschaft 
in ihren Dokumenten der Welt eindrucksvolle und beweiskraftige Kunde 
gebracht hat von der Existenz einer inneren Welt im menschlichen In
dividuum. Es wurde dem BewuBtsein eine Welt erschlossen, die ebenso 
grenzenlos ausgedehnt und belebt von Gestalt ist, wie die auBere. 1st 
sie nu.r die Spiegelung der auBeren Welt - oder ist diese nur die Spiegelung 
der inneren 1 Dies ist hier nicht wichtig zu entscheiden. Wir aber wissen 
heute, daB das selbstverlorene Ich des Menschen sich nach Innen wie nach 
AuBen verfliichtigen kann, wobei das eine nicht normaler oder verriickter 
ist, als das andere. Wir kennen nun die beiden entgegengesetzten, un
endlich ausgedehnten Ebenen, in denen es sich verlieren kann, und wo 
wir es zu suchen haben. 

Welches aber ist der Erfolg ihrer eigentlichen Anstrengung 1 Hat die 
Analytische Psychologie des menschlichen Subjektes selbst habhaft werden 
konnen 1 Nein. Das Subjekt ist auch in der inneren Welt nicht zu finden. 
Auch von ihr aus bleibt es drauBen, in seinem selbsteigenen Innen. 
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Zu deD,l Babelturm auf dem Rficken des sich noch nicht aufrichtenden 
Subjektes gehort von ihrem A bis Z auch die innere Welt und mit ihr auch 
alles Wissen urn sie, aIle Analytische Psychologie. Nicht als ob ltitztere 
in der Welt der Bediirfnisse nicht not tate! Nur soviel - dies aber mit 
vollem Nachdruck - behaupte ich hier, indem ich wieder einmal in die 
erstpersonliche Rede hinfiberwechsle: Seit meiner Katastrophe von 1922 
gibt es fiir diese Wissenschaft das Objekt HANS TRUB nicht mehr. Seitdem 
ich selbst als das bewuBte Subjekt der Schuld, als dieser schuldbewuBte, 
namhaft gemachte HANs TRUB da bin, hat die Psychologie nichts mehr bei 
mir zu suchen und zu deuten. Sie kann dies noch tun auf eigene Lust und 
Rechnung hin. Mich selbst aber betrifft es merkwiirdigerweise nicht mehr. 
Indem ich selbst mich stelle in der Schuld als der Auskunftsfahige und 
-willige, zerrinnt das Ersatzwissen der Wissenschaft in ein Nichts. 

Die Psychologie hat mir ihre unbestrittenen Verdienste in der Zeit 
vor der Katastrophe dadurch erwiesen, daB sie auf der Suche nach dem 
verborgenen Subjekt der Schuld den Individuationsproze{3 gefordert und 
zum AbschluB gebracht hat. 1m Verlaufe ihrer erfolglosen Anstrengungen, 
das Subjekt zu finden, hat sie die ganze innere Welt (das UnbewuBte) 
rund um das Selbst herum abgeleuchtet und hat so das BewuBtsein des 
Individuums fiber sich selbst vervollstandigt. Das Resultat ihrer gelei
steten Arbeit ist die I ndividualitiit, das heiBt die volle BewuBtheit des 
Individuums fiber sich als fiber ein abgerundetes, kosmologisches System 
von psychologischen Eigenschaften und Funktionen. 

Es ware nicht nur ungerecht, sondern geradezu dumm, die Bedeutung 
dieser ganzen spezifischen Leistung der Psychologie zu miBachten oder auch 
nur herabzumindern. Der Not gehorchend, hat sie sich in Dienst nehmen 
lassen von einem EntwicklungsprozeB des Individuums, der als die not
wendige V oraussetzung ffir die kommenden Entscheidungen schlechterdings 
nicht fibersprungen werden kann. Solange die vielfaltigen Unterschlfipfe 
der inneren Welt yom BewuBtsein nicht abgeleuchtet sind, gibt es ebenso 
vielfaltiges Ausweichen der menschlichen Person vor der Entscheidung. 
Das Ich des Menschen entschlfipft ins noch verbleibende Dunkel seiner 
inneren UnbewuBtheit und weiB nachher von nichts. 

An diesem ihrem Orte leistet die Psychologie volle Arbeit. Und zwar 
gerade dank ihrer erfolglosen Bemfihung, das menschliche Subjekt der 
Schuld ausfindig zu machen. DaB sie ausgerechnet das ihr Unmogliche 
intendiert, gibt ihr die erstaunliche Zahigkeit und Ausdauer, mit der sie, 
von Ort zu Ort vordringend, aIle Schlupfwinkel aufstobert. Und in dieser 
Hinsicht hat wohl nie eine Psychologie so grnndliche Arbeit geleistet, wie 
die Analytische Psychologie C. G. JUNGs. Aber auch kein anderer auBer 
ihm hat mit derselben Hartnackigkeit und Treue zur gestellten Aufg~be 
es unternommen, als Psychologe das Versteck des Subjektes auszukund
schaften. 

C. G. JUNG war, so wie ich ihn in den Jahren vor der Katastrophe als sein 
Patient, SchUler und Freund kennen lernte, mit Leib und Seele Psychologe. 
Alie Notlage des Menschen empfing er mit auBerstem Ernst als Frage, die 
an sein psychologisches Wissen gerichtet war. Seine ganze Leidenschaft 
und aIle Kraft seines Geistes setzte er daran, dem notleidenden Menschen als 
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Psychologe Beistand zu leisten. Und dies alles geschah in der rechtschaffe
nen Uberzeugung, daB das intendierte, rettende Ereignis innerhalb des 
psychologischen Bereiches erfolge. So hat er auch an mir volle, runde Arbeit 
geleistet. 

lch kann es heute nur als ein tragisches Schicksal begreifen und 
bezeichnen, daB meine in jenen J ahren gewonnene lndividualitat durch 
die Katastrophe des Jahres 1922 in blinde Opposition zur lndividualitat 
JUNGs und zu seinem Werk hineingeworfen wurde. Mit "Tragik" meine 
ich hier die unausweichliche, aller logischen Erwartung zuwiderlaufende, 
absolute Scheidung setzende Veranderung der bisherigen Beziehungs
situation durch das elementare Hervorbrechen des schuldbeladenen Sub
jektes HANS TRUB. Da zerbarst mit einem Schlag die gemeinsame, uns 
tragende Welt, und von diesem Tage an lag sie in Stiicken zwischen uns 
Beiden als das trennende Faktum, an dem fortan das unheimliche Problem 
der absoluten Schuld aufgerollt wurde. 

Von da an gab es fiir mich den Psychologen C. G. JUNG nicht mehr 
als den giitigen Helfer und es gab auch nicht mehr die Psychologie als 
jene schlichtende Instanz, die neuen Vertrag liefert. Die Schuld war jetzt 
nicht mehr eine innerindividuelle, psychologische, sondern eine zwischen
individuelle, absolute GroBe. Darum muBte auch aIle Psychologie versagen. 
An der die lndividualitaten TRUB und JUNG scheidenden Schranke der 
absoluten Schuld wurden Psychologie und Psychologe in ihre Schranken 
verwiesen. 

Dies ist eine ungeheure Tatsache, die ich erst nach so vielen Jahren 
deutlich zu sehen und auszusprechen vermag. Es hat sich hier eine Scheidung 
vollzogen, die riicklaufig nicht aufgehoben werden konnte. Das Getrennt
sein durch die Schuld hat sich durch all die Jahre als ein absolutes, unerbitt
liches Faktum erwiesen. 

Wenn ich heute - es ist Friihherbst 1934 - zuriickschaue auf die 
Jahre des Umbruchs, dann ordnen sich diese in meinem Geiste folgender
maBen: Mit der Katastrophe des Sommers 1922 zerbrach die zwei Jahre 
zuvor geschlossene Allianz und machte einem Zustand Platz, den C. G. JUNG 
selbst in unserer damaligen letzten Zusammenkunft (25. September 1922) 
als "casus belli" bezeichnete. Dieser Kriegszustand hielt an bis zum Mai 
1926, wo wir in zwei abendlichen Sitzungen eine Verstandigung fanden, 
die ich fortan den "Waffenstillstand" nannte, well wir uns gegenseitig 
vergewisserten, daB keine aktiven, feindlichen Absichten bestanden. N och 
geschah auf Jahre hinaus nichts Besonderes zwischen uns. Bis endlich 
im Sommer 1932 erste zaghafte Fiihler sich ausstreckten und es im weiteren 
Verlauf zu vereinzelten Begegnungen kam, in denen gegenseitiges neues 
Wagnis zur Freundschaft sich regte. Als schonste Begegnung sind mir 
zwei Gesprache urn die letzte Jahreswende in Erinnerung. Da geschah 
so etwas, als ob die Hand zu neuem Bunde sich vorwagen wollte. 

Darf denn von solch diskretem Geschehen offentlich gesprochen werden? 
lch muB es tun - auch wenn es nur im Magnetnadelzittern des Gewissens 
geschehen kann -, well ich sonst die eine, mir einzig wichtige Frage, 
wie die absolut und unerbittlich Getrennten zueinanderfinden konnen, 
nicht klaren und beantworten kann. Es geht mir ja durch all die schweren, 
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einsamen ,Jahre letztlich nur darum: Wie kann ich den durch jenes tra
gische Schicksal von mir Getrennten wiederfinden 1 Wie kann ich dem 
Verworfenen, dem ich dereinst ja gar kein wahrer Freund, sondern nur 
Kumpane war, in wirklicher Freundschaft mich zu erkennen geben 1 Wie 
kann ich dem Menschen CARL JUNG, den ich liebe, und der mir viel wichtiger 
ist als der Psychologe C. G. JUNG, den ich hochschatze, neu begegnen 1 

Gibt es fiir die ahsolut Getrennten, gibt es fiir die in ihre individuellen 
Bereiche zurUckgeworfenen und diese Bereiche nicht mehr zur Deckung 
bringen konnenden Menschen noch einen lebenswerten und lebensfahigen 
Zusammenhang 1 Ich weiB: es gibt ihn. Es gibt die allzeiterneuerte Geburt 
der Seele. Es gibt die allzeiterneuerte Begegnung des menschlichen Sub
jektes mit seinem ebenbiirtigen Gesprachspartner. Das Trennende wird 
zum Verbindenden. Jene eingestiirzte, gemeinsame Welt der Vergangen
heit wird uns zum immerwahrenden Gegenstand dialogischer Verant
wortung. Jetzt und hier. Nicht mehr ist es jene zukunftschwangere 
Vergangenheit, die uns einst trug. Sondern in der Gegenwart dieser unserer 
Stunde und Begegnung bauen wir in dialogischer Ausrichtung aus den 
Stiicken unserer zerbrochenen Welt am Tempel der Zukunft: "Ich und Du" 1. 

MARTIN BUBER ist es, dem ich es zu danken habe, daB ich durch das 
Dunkel des vergangenen Jahrzehnts mich hindurchgefunden habe auf den 
Boden dieser, das menschliche Leben erneuernden Wirklichkeit. Es ist 
mir schlechthin unmoglich vorzustellen, wie ich die mir gestellte Aufgabe 
erfaBt und bewaltigt hatte ohne ihn. Seit 1923 halt sein Bild in meinem 
Herzen dem andern Bild die Wage. 

Wenn ich mein Verhaltnis zu ihm vergleiche mit dem zu JUNG, so 
fallt mir gleich auf, daB es trotz seines el£jahrigen Bestehens keine Zasur 
enthalt. Das kommt davon her, daB wir diese gleichsam als Mitgift schon 
mitgebracht haben. Ich sagte: MARTIN BUBER ist Jude, Deutscher und 
nicht Arzt. Unsere Bereiche lieBen sich nie iiberdecken. Von Anfang an 
bestand die Kluft des individuellen Geschiedenseins. 

So kam es nie zur flachigen Beriihrung in gemeinsamer Welt, nie zur 
Vermischung des Individuellen und darum auch nie zum Bruch. Wie die 
zwei Kegelspitzen einer Sanduhr sich in der Mitte treffen, so kamen wir 
je und je zusammen und lieBen es als das "quantum satis" der jeweiligen 
Stunde genug sein, was gerade eben an Selbstmitteilung durch die enge 
Mitte DurchlaB fand. Es gab da manche Stunde des gemeinsamen Schwei
gens, in der sich zaghaft nur das erste Wort der Anrede hervorwagte. In 
nichts anderem habe ich mich so zuverlassig selbst gefunden, wie in dieser 
stummen Zwiesprache, die mein personenhaftes Menschsein im Dunkel 
seiner Verborgenheit wachgerufen und groBgezogen hat. 

Da gab es driiben einen Menschen, der mich selbst meinte, und der 
nach mir selbst fragte. Diese Haltung BUBERS bedeutete fiir mich zu
nachst eine ungewohnte und bedrohliche Einschrankung. Es war mir kein 
Raum gemeinsamen BewuBtseins gegeben. Das BewuBtsein war und blieb 

1 1m Mai 1923 wurde ieh mit MARTIN BUBERs philosophisehen Werk: leh und Du 
(Berlin: Sehockenverlag) bekannt. Dies war der auBere AnlaB dafiir, daB ich mich 
ibm naherte. 
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das essentiell lndividuelle. Gememsamkeit konnte nur in jeweiliger 
Elaboration auf Grund aktueller Selbstmitteilung gewonnen werden. Sie 
blieb wohl in Erinnerung als die Gemeinsamkeit jener Stunde; doch blieb 
es ihr versagt, sich zu verfestigen. Sie blieb in der Schwebe als das potentiell 
Realisierbare, wurde aber nie Grund, auf dem man stand. Grund blieb 
"immerwahrend" das lndividuelle. lch hier der Schweizer, Christ und Arzt 
HANS TRUB und driiben der andere: MARTIN BUBER. 

Diese Tatsache brachte es mit sich, daB mir wahrend der ersten Jahre 
unserer Bekanntschaft die Person BUBERs hochst unbequem war. lch 
verkehrte mit ihm quasi nur auf Zusehen hin. Es war ja aus diesem Ver
kehr zweifellos etwas zu holen, heriiberzunehmen. Doch das brauchte 
Zeit. Und ich war fest entschlossen, diesen Umgang ganz niichtern fiir 
meine eigenen Zwecke auszuniitzen. Als ob ich BUBER irgendwie im Besitze 
eines Geheimschliissels wiiBte, den ich brauchte, und den ich ihm bei 
erster, giinstiger Gelegenheit entreiBen miiBte, so lieB ich die jeweiligen 
Begegnungen, die sich merkwiirdigerweise immer wieder wie von selbst 
ergaben, an mich herankommen. lmmer von da hinten, aus dem dunklen 
Versteck meines schweigsamen Selbstseins faBte ich seine geheimnisvolle 
lndividualitat ins Auge und war sprungbereit. 

lch weiB heute urn das Geheimnis und kann - da BUBER selbst es ja 
nie als einen esoterischen lnhalt verwahrte - auch ganz offen davon reden. 
BUBER hatte den da, driiben, den Schlaumeier, seinerseits selbst von 
Anfang an im Auge. Nicht was er hinterm Ohr hatte, war ilim wichtig, 
sondern er selbst. Den Kerl selbst meinte er und ausgerechnet mit ihm 
wollte er zu tun haben. Mit ihm wollte er sich ganz riickhaltlos und offen 
ins Gesprach einlassen. Dies hat mich mit der Zeit vollig entwaffnet. 
Denn von Mal zu Mal deutlicher erfuhr ich, daB es in solchem Verkehr 
einfach nicht moglich ist, irgendwelche versteckten Absichten mitzubringen 
und zu verfolgen. Genug schon, daB jede lndividualitat voll echten Ge
heimnisses ist! In der rechtschaffenen menschlichen Begegnung kann es 
nur darum gehen, daB dieses Geheimnis sich freiwillig und riickhaltlos 
selbst offenbare, daB es den Weg zum Andern finde. Vorenthalten und 
Heriibernehmen gibt es nicht. 

BUBER hat in meinen geheimnisgierigen Augen den fragenden und 
mitteilsamen Menschen wahrgenommen und hat ihn nicht mehr aus seinen 
Augen entlassen. Er hat das Geheimnis meiner lndividualitat als das
jenige seines Partners ernst genommen. Er hat mich selbst als das zustan
dige Subjekt dieses Geheimnisses angesprochen. Wenn er erklarte oder 
belehrte, tat er dies nur, urn mein eigenes Selbstwissen urn die Dinge zu 
reizen und hervorzulocken. Er brauchte mich und wollte mich brauchen 
als seinen ebenbiirtigen Gesprachspartner: "Was weiBt du selbst, und wie 
weiBt du es ?" 

Dieses ist ja das eigentliche Geheimnis, das BUBER gar nicht verwaltet, 
und daB sich darum auch nicht entreiBen laBt: daB der "immerwahrende 
Grund der Dinge" unserer Welt neu zu leuchten beginnt, wenn diese Dinge 
von hiiben und driiben her in einem geschaut und personenhaft verant
wortet werden. Es ist BUBER nicht wichtig, daB er mehr weiB, als andere. 
Vielleicht ist ihm dies gerade seine Not, aus der heraus er den Partner 
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sucht. Wichtig allein ist ihm, daB er sein Wissen urn das Ding dialogisch 
einsetzen 'kann zurn Wissen von druben her. Erst dann wissen wir wirklich 
urn das Ding, wenn es in dieser dialogischen Ausrichtung transparent 
geworden ist: "Ich wundere mich immer neu daruber, wie mit jedem 
rechtschaffenen Gesprach all diese Dinge immer noch wirklicher sich uns 
geben wollen und sich geben konnen." 

Zu diesen Dingen, die sich hergeben, und die in dieser dialogischen 
Verantwortung transparent werden mochten, gehoren nicht etwa nur die 
Dinge der auBeren Welt. Sondern mit hinzu gehort auch unsere Indivi
dualitat. Auch sie gibt sich hinein. Dieses mein eigenes Wissen, mein 
eigenes Geheimnis gebe ich hinein in die Dialogik, in diesen Schmelzofen, 
daB ich es ausgegliiht und gereinigt neu aus ihm empfange. Nicht gliiht 
ein Wissen das andere aus. Nicht etwa triurnphiert hier die eine Indi
vidualitat uber die andere. Jede bleibt "immerwahrend" dieselbe. Aber 
ich selbst, als das eigentliche Subjekt gehe aus dieser Begegnung "allzeit
erneuert" hervor, und mein Wissen urn die Wirklichkeit der Dinge ist der 
Wahrheit urn einen Schritt naher gekommen. 

Denn in dieser Begegnung mit dem Andern als meinem Partner, der 
mir ruckhaltlos sein Vondrubenwissen offenbart hat, ist mir auch meine 
eigene, immerwahrende Halbheit ins BewuBtsein gehoben worden. Ich 
weill jetzt: ich brauche den Andern. Keiner besitzt in seiner Individualitat 
die volle Wahrheit. Auch zwei besitzen sie nicht zusammen. Aber der 
Bereich der Wahrheit kann sich auf tun zwischen den Individualitaten, 
die sich nicht zu uberdecken trachten. 1m freiwilligen Sich-selbst-auf
schlieBen dieser zwei Menschen. "Ich und Du." 

So habe ich also MARTIN BUBER nicht uberwunden. Meine ausdauernde 
Bemiihung, seines Geheimnisses habhaft zu werden, hat mich schlieBlich 
in die Freundschaft zu ihm gefiihrt. Und zwar in eine Freundschaft, 
die mir ganz neu ist, von der ich fruher nichts wuBte, in eine Freundschaft 
ohne gemeinsamen Weltbereich. Gemeinsam ist uns nur jener geheimnis
volle und wunderbare Bereich der Wahrheit, wo wir uns allzeit neu von 
huben und druben begegnen. In meinem Herzen ist sein Bild lebensgroB 
aufgerichtet und hat dort das andere Bild, das schon verblassen wollte, 
mit neuem, lebendigem Licht ubergossen. Und so weill ich heute: es gibt 
die Freundschaft auch uber den Abgrund hinweg, in den dereinst die gemein
same Welt hineingestiirzt ist, und aus dem heraus Schuld und Anklage 
uns schreckten und verwirrten. Und es gibt die Hoffnung, daB die Getrenn
ten sich wiederfinden. 

In dieser allzeiterneuerten Begegnung mit MARTIN BUBER, in welcher 
ich an der trennenden Schranke des Individuellen mich selbst realisieren 
muBte, ist mir erst eigentlich zurn BewuBtsein gekommen, daB CARL JUNG 
schon damals den Partner in mir meinte, suchte und - nicht fand. 

Ich selbst, ich in meinem Selbststand war noch nicht da. Und so 
gab es auf meiner Seite den Einen nicht, der in sich die Kraft gehabt hatte, 
seine Individualitat wahrhaft hineinzugeben in die Begegnung, in den 
dialogischen Schmelzofen. Ich selbst blieb verschlossen, eingeschlossen in 
meiner Individualitat und uberlieB diese dem Andern zur Einsicht und zur 
Verantwortung. 
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II. Entseheidung. 
Es hat - wie nun offenbar ist - des Umweges tiber MARTIN BUBER 

bedurft, damit der eigentliche Sachverhalt in meiner inneren Situation 
mit CARL JUNG sich klaren konnte. Das ganze System meiner Projektionen, 
welches die psychologische Analyse aufgedeckt und zugleich im BewuBt
sein konstruiert hatte, ist in sich "selbst" zusammengefallen. Daftir aber 
ist die U rprojektion meiner eigenen unbewuBten Selbstheit zum Vorschein 
gekommen. lch durfte die Schuld nicht mehr im Geheimnis der anderen 
lndividualitat suchen. Sie ist nun mein eigenes Geheimnis. Und ich selbst 
bin es, der jetzt Bescheid weill, und der auch Auskunft geben soli und will. 

Es war nicht die Schuld des Andern, daB ich ihm das Geheimnis meiner 
lndividualitat zur Einsichtnahme tiberantwortet habe. lch selbst habe 
ihn dadurch veranlaBt, sich mit meiner Schuld als mit einem Objektivum 
zu befassen. Er allein befand sich damals in unserer Situation als bewuBt
seinsfahiges "lnkognito", namlich als der subjektiv und darum wirklich 
um die Schuld Wissende. lch aber brauchte und millbrauchte ihn trieb
haft als "Anonymum", als den vom abstrakten Geiste her um ihre Auf
hebung Wissenden. lch wollte ja unschuldig sein und von der Schuld 
loskommen. 

So vermiBte er und suchte in meiner lndividualitat vergeblich das In
kognito, das schuldbewuBte und verantwortliche Subjekt als seinen Partner. 
Da ich meine Schulderjahrung nie wirklich als mein Selbstwissen um sie, 
sondern immer nur als psychologisches Material hergab, fand-und elabo
rierte er auch immer nur Psychologie und konnte er sich auch nicht anders 
geben, denn als Psychologe. 

Und dies ist es gerade, was ich ihm nach der Katastrophe zum Vorwurf 
gemacht habe: daB er sich nur als Psychologe gebe, nicht aber als Mensch. 
DaB er alles und jedes nur unter dem psychologischen Gesichtswinkel 
an sich und seinen Geist herankommen lasse und es nur so in seiner Existenz 
anerkenne. DaB sein Denken und Schaffen, seine gesamte Haltung "psycho
logistisch" sei. Durch diesen Vorwurf habe ich mich von ihm geschieden. 
Und ich habe mich selbst ins Unrecht gesetzt. Denn ich sprach ihm damit 
seine Selbstheit abo 

Dieses war eben jene "Urprojektion", die es in der Folge zu realisieren 
galt: lch hatte in meiner tJbertragung auf die Vatergestalt C. G. JUNG 
nicht etwa nur diese oder jene lnhalte - wie ich frtiher meinte -, sondern 
mein eigenes Selbst projiziert. Das heiBt: indem ich das Wissen meiner 
eigenen ungeliebten Tief~ (Selbst = Ethos) nicht selbstverantwortlich ein
setzte, war meine lndividualitat dem Wissen von oben (C. G. JUNG=Logos) 
als Objekt preisgegeben. Dadurch geriet sie gewissermaBen in die Hange
lage. Alles hing an den Beinen. Alles war umgekehrt, verkehrt. 

In der Katastrophe realisierte ich nicht etwa schon meine eigene Ver
kehitheit, sondern nur die des Andern. lch kam mir als sein Opfer vor 
und machte ihn daftir verantwortlich. Denn er hatte meinen Fall verhin
dern konnen, wenn er mit mir nicht verkehrt gestanden hatte. lch identi
fizierte ihn fortan ostentativ mit dem unpersonlichen "Anonymum", mit 
der "Logie" und lieB ihn und seine Lehre fahren, indem ich mich verzweifelt 
in das Dunkel der eigenen Selbsterfahrung hineinwarf. 



544 Personlichkeit. 

Ich er,innere mich eines Traums aus jener Zeit: Es ist Morgengrauen. 
Ich erwache oben auf der Spitze eines Berges. Die kleine Plattform, auf 
der ich stehe, hat fur keinen zweiten Menschen Platz. Ich bin ganz allein 
und richte mich auf aus kauernder Haltung, indem ich einen dunklen 
Schleier von mir abfallen lasse. Nun stehe ich nackt hier oben. Ich sehe 
ringsherum unzahlige andere Bergspitzen aus dunstiger Tiefe heraufragen. 
Auf jeder entdecke ich einen einzelnen Menschen: kauernd, erwachend 
oder sich aufrichtend. Ein unendliches Weh bricht in mir auf, daB wir aIle 
getrennt sind, und ich erwache im Schreck iiber meinen eigenen Impuls, 
mich in die Tiefe zu werfen. 

Obschon die Individuation als ein "Immerwahrendes" ein stets auf neuer 
Stufe sich wiederholender ProzeB ist, hat sie in sich selbst doch die Tendenz 
zu einem Ende. Einmal schlieBt sich der Kreis. Einmal ist die "Spitze" der 
Besonderheit erreicht, wo der Mensch als ein Einzelner, als Einer gegen 
AIle sich bewuBt absetzt, wo er als dieses Individuum seinem eigenen 
"AIlgemeinen" bewuBt entgegengestellt ist. Hier befindet er sich gleichsam 
in der Schwebe iiber einem Abgrund. Es hat sich noch nicht entschieden, 
ob er im Weh der Einsamkeit und Getrenntheit nicht wieder zuriickgleite 
in das System seiner gewohnten Ordnungen. Jedoch auf dieser Hohe, als 
Individualitat, ist der Mensch fahig, von der Offenbarung ergriffen zu 
werden. Das Wort der personlichen Anrede: "Adam, wo bist du?" kann 
ihn hier erreichen. Und es kann sein, daB er nicht mehr ein Ubergeord
netes, Allgemeines fiir sich antworten laBt, sondern daB er sich entscheidet. 
DaB er dem ihn Anredenden, der ihn durch diese Frage zum "Ich-selbst" 
machen will, antwortet, indem er sich in sein Selbst hineinwirft. Was 
auch kommen mag! 

An diesem einsamen Orte, auf der Spitze der Individuation, befand ich 
mich am 25. September 1922 meinem eigenen Allgemeinen in der Vater
gestalt C. G. JUNGS gegeniiber. Es war nicht das erstemal, daB ich als Ein
zeIner ihm, dem Uberragenden, bewuBt mich entgegenstellte; aber diesmal 
fiel die Entscheidung. Es kam zum Bruch, zum "casus belli". Ich glitt nicht 
reumiitig zuriick in die geoffneten Arme des verzeihenden Vaters. Sondern 
ich lieB mich fallen in mein Selbst, in mein finsteres, trotziges Selbst und 
war fortan ein zusammengerollter Igel, an dessen Stacheln aIle Begriffe 
seines Lehrsystems aufgespieBt wurden. Die Ablosung vom Vater und 
seiner Welt ware eine unsaubere und illusorische gewesen, wenn ich mit 
seinen Begriffen wie: das UnbewuBte, die Libido, die psychologischen Typen, 
die Archetypen, Introversion-Extraversion, .A:nj.mus-Anima usw. weiter
operiert hatte. Icb- muBte mit ihm, dem Lehrer zugleich auch seine Lehre 
fahren lassen. Das aber bedeutete, daB ich mit leeren Handen zuriickblieb. 

Das war gewiB schwer fiir mich. Es war mir aufgegeben, ohne das 
Riistzeug uberrwmmener Lehre und Technik dem kranken Menschen in 
seiner Not zu begegnen. War ich denn noch Analytiker, wo ich doch das 
analytische Werkzeug von mir geworfen hatte? Ich wagte nicht mehr, 
mich so zu nennen. Doch ich fand mich zurecht. Denn "ich selbst" war 
jetzt da und der Kranke. Dieser war friiher fiir mich das Objekt der vom 
Fachlehrer erlernten Analytischen Psychologie und Methode gewesen. 
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Jetzt aber, aus meiner eigenen, einsamen Selbstheit heraus entdeckte ich 
ihn selbst und erfuhr, daB er mit seiner Not es ja ist, der mich erst eigentlich 
zum Arzt macht. 

So kamen die Jahre der Selbsterfahrung, die Jahre namlich, in denen 
ich die andere Seite als meine eigene realisieren muBte. Ich selbst wurde 
alB Arzt das Projektionsobjekt fill meine Analysanden. An meine Person 
heftete sich nun jene "Urprojektion" des Selbst, vor dem sie flohen. Und 
so war ich selbst jetzt bewuBt hineingestellt in den unauflosbaren Wider
spruch, daB ich - zwangslaufig erfolglos - das Subjekt der Schuld im 
Andern suchen muBte, wahrenddem mir doch nur seine selbstentfremdete 
Bewuf3tseinsfunktion zur Ankniipfung gegeben war. Und da diese in ihrer 
Assoziierung mit dem alliiberall geltenden Logos schon ihr eigenes Programm 
hatte, muBte ich mich als Psychologe - gleichsam iiber den Kopf meines 
Inkognito hinweg - in ihren Dienst nehmen lassen. Denn auch meine 
Analysanden wollten schuldlos sein. Auch sie strebten jener hoheren, 
reineren Welt zu und wollten mich brauchen als "Anonymum", als den um 
die Aufhebung der Schuld Wissenden. Und so verhallte auch mein Ruf 
in der Wiiste. 

Nicht nur der Kranke, sondern jeder unserer modernen Zivilisation 
Angehorende ist von Haus aus Psychologe und Selbstanalytiker. Denn jeder 
strebt von seinem Selbst weg und setzt es in Gewahrsam und unter strenge 
Beaufsichtigung, daB es ihm ja nicht hineinpfuschein die schonen Ordnungen 
seines gewohnten Lebens. Jeder hat in sich die Wunschvorstellung eines 
geistig-geordneten Lebens und eine diesem entsprechende BewuBtseins
instanz, die Kontrolle iibt iiber den normalen Gang der Funktionen. Diese 
Instanz registriert und beurteilt Erfolg und Fehlleistungen, und sie ver
drangt letztere, sofern die Korrektur miBlingt. Mit dieser automotorisch
monologischen Betatigung der BewuBtseinsfunktion, mit dieser Selbst
beobachtung und Selbstanalyse kann das Individuum in die Sackgasse 
der Neurose geraten. 

So bringt also der Kranke einen miBgliickten Anfang von Selbstanalyse 
in die arztliche Behandlung schon mit. An diesen habe ich - nolens volens 
- anzukniipfen, weil seine BewuBtseinsfunktion in ihr enthalten ist. Und 
so werde ich durch die Selbsttatigkeit des Analysanden genotigt, Analyse 
zu treiben, Analytiker zu sein. Er selbst hangt mir den Analytikermantel 
um. Ich soli ihm behilflich sein, seine Selbstanalyse durch Herzuholung 
meiner eigenen individuellen Erfahrungen und meines daraus erwachsenen 
psychologischen Wissens in die richtigen Bahnen zu lenken und zum guten 
Ende zu fumen. 

Welches aber ist ihr Ende 1 "In die Analyse kommt man bekanntlich 
nur hinein!" So beantwortete JUNG einmal anlaBlich eines Gesellschafts
spieles sehr richtig die Scherzfrage: "Wie kommt man aus ihr wieder 
heraus 1" Es ist wirklich so, wie JUNG sagte: aus der Analyse kommt "man" 
nicht wieder heraus. Die Selbstanalyse ist kreisrund. Sie fUhrt um und 
um, rund um das Selbst herum und hat in sich kein Ende und keinen An
fang. 

Mein arztliches Handeln am Kranken ist bewuBtes und tatiges Zur
verfiigunghalten meiner Individualitat fill den mit der Selbstanalyse 
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unbewuBt bezweckten lrulividuationsproze/3 im Analyserulen. Wohl weill 
ich in memer Verborgenheit urn ihr Ende im Absurden, in der Katastrophe 
des unendlichen Falles. Aber obschon ich meine eigene, perfekte Katastro
phenerfahrung nicht wegwiinsche, darf ich doch das Ende der Selbst
analyse nicht herbeiwiinschen. Die Jahre meiner Selbsterfahrung am 
Analysanden haben mir beigebracht, den IndividuationsprozeB in seinem 
jeweiligen Tempo, in seiner unberechenbar groBen Ausdehnung, wie auch 
in seinem inhaltlich absonderlichen Verlauf mit hochstem Respekt geschehen 
zu lassen und ihm nach besten Kraften zu dienen. Dnd ich empfing auch 
die Kraft der Geduld, seinem meist sehr kuriosen Programm mit meinem 
individuellen BewuBtsein gewissenhaft Folge zu leisten, ohne es willkfirlich 
zu fordern oder zu hemmen. Ich erfuhr, daB ich sein Ende nicht bedrangen 
darf. Nur in der Stille meiner Verborgenheit soll ich seines moglichen 
Kommens allzeit gewartig sein. 

Aus dem IndividuationsprozeB der Selbstanalyse kommt "man" nicht 
wieder heraus. Mein Antell als Individuum bleibt immerwahrend an ihn 
verhaftet. lek aber - im Gegensatz zum unpersonlichen "man" - kann 
eines Tages aus dem anonymen, iiberpersonlichen Subjekt dieser Analyse 
herausfallen und hinein in das schuldbewuBte und verantwortungsbewuBte 
Subjekt meiner Selbstheit. Dieses ist letztlich das eigentliche Subjekt der 
Individuation: namlich der Mensch selbst, der seine Individualitat nicht von 
oben, als beatus possidens behauptet, sondern sie von unten tragt als sein 
Von-innen-her-wissen um die Weltnot. In der Individuation erfahrt er 
"bewuBtwerdend" das immerwahrende Kreisen der Weltnot, aber als "er 
selbst" erst weiB der Mensch sich an ihr schuldig und ffir sie verantwortlich. 
Hierhin fiihrt die Entsckeidung. Also doch ein Ende der Individuation. Ihr 
Ende namlich als eines Selbstzwecks. Nicht mehr gibt es die Individualitat 
als letztes Ziel. MIT bleibt nur ihre allzeiterneuerte Hergabe als mein 
volles und ganzes Selbstwissen um die Schuld, an der die Welt notleidet. 

Wie kommt das Ereignis dieser Entscheidung in der arztlichen Analyse 
zustande 1 Es gibt da im Zusammentreffen von Arzt und Analysand ein 
unscheinbares, jedoch sehr merkwfudiges und bedeutsames Erlebnis, das 
im Verlauf der Analyse, aus dunkler Tiefe aufsteigend, sich allmahlich dem 
BewuBtsein des Analysanden nahert und eines Tages ganz ins Zentrum 
desselben treten wird. Dieses Erlebnis ist das plotzliche und schreckhafte 
BewuBtwerden des unbewuBten Wiederholungszwanges. Es wiederholt 
sich eine schon erlebte innere Situation und mit ihr eine schon gestellte 
Frage des Analysanden, sowie die entsprechende Antwort des Analytikers. 
Da bemerkt die Ichfunktion, daB sie in der " W iederkolung" kreist und stoBt 
im selben Moment reflektorisch nach innen: ins Schweigen und nach oben: 
in die hohere BewuBtheit abo 

Ich sagte schon, daB der IndividuationsprozeB und mit ihm die Selbst
analyse im Kreise, rund um das geffirchtete Selbst herum sich bewege. 
Es zeigt sich jetzt, daB diese Bewegung eine Spirallinie beschreibt, die 
gleichsam um den Mantel eines Kegels herum der Spitze zustrebt. Nicht 
die Wiederholung an sich, sondern ihr BewuBtwerden am Andern, an der 
Person des Arztes ist ausschlaggebend ffir das AbstoBen und ffir das Uber
leiten der Kreislinie (Neurose) in die Spirale. 
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In dieser Bahn treibt das lch der Hohe zu. Weg vom Konkreten, hin 
zum Abstrakten. lmmer kleiner werden die Kreise und immer iiberhohter 
und iibersichtlicher wird die Vogelschau. Das anonyme Subjekt bespiegelt 
von oben die zuriickgelassene konkrete Welt. Es hat sie nun in seine Be
wuBtheit hineingeschlungen. Die Welt ist ihm nur noch die Projektion 
des eigenen Selbsthabens in der Vorstellung (Mikrokosmos). 

lch will diesen Vorgang anschaulich werden lassen, indem ich ibn in 
einigen konkreten Geschehnissen andeutend erzahle. Mein Analysand be
richtet aus seinen letzten Tagen und stellt anschlieBend daran irgendeine 
bestimmte Frage. lch will antworten. Doch ich bleibe nachdenklich und 
schweigsam. Der Analysand vermutet, daB ich ihm etwas verheimlichen 
will. Er wird unruhig und miBtrauisch. lch rede: "Was alles ich auch 
antworten konnte und mochte, das mag mein Mund nicht aussprechen. 
Er mag nicht "wiederholen", was er schon einmal, was er schon wiederholt 
gesagt hat." 

Eine andere, schon etwas zugespitztere Situation: "Bitte, Herr Doktor, 
wiederholen Sie mir doch noch einmal, was Sie mir in der letzten Stunde 
iiber das Selbst und iiber die Seele so wunderschon gesagt haben." Um 
Gottes willen! Was weiB denn "ich" vom Selbst und von der Seele? Was 
habe ich denn nur das letztemal fiir dummes Zeug dahergeredet? Warst 
"du" denn nicht selbst dabei? Zu wem anderem rede ich denn sonst von 
solchen Dingen? Und wer ist denn nur der da oben, der jetzt zuhoren 
mochte, um sich nachtraglick die wunderschonen Gedanken anzueignen? 
lch bin sprachlos. 

Noch eine dritte Situation, urn zu zeigen, daB der AnstoB auch von driiben 
erfolgen kann. lch frage den eben eingetretenen Analysanden, was er mir 
Ne'ues zu berichten habe. Er aber gibt nicht, wie sonst, Bescheid. Er 
sitzt unbeweglich und starrt unverwandt zum Bild iiberm Schreibtisch: 
eine vom Sturm gekopfte, alte Wettertanne. Er blickt dorthin und zu
glich in sein eigenes lnnere. lch halte mit ihm das Schweigen und horche 
fragend hiniiber: Was ist denn? Endlich, ein kurzer, trauriger Blick zu 
mir und eine leichte Handbewegung zum Bilde: "Was niitzt all dies Reden ? 
Es ist ja doch immer wieder das Gleiche!" 

Es wird deutlich, daB das primare Bewuf3tsein die Tendenz hat, in sich 
monologisch zu kreisen, sich zu wiederholen. Ob es davon weiB? Wahr
scheinlich schon. Aber es weiB davon nur als von einem Selbstverstand
lichen. Es stoBt sich nicht daran. Sondern es kreist einfach und genieBt 
dieses Kreisen als seine immerwahrende Kontinuitat und Sicherheit. So 
findet sich das Individuum immer wieder in seine Gattung zuriick und 
behauptet in ihr seinen Bestand. 

Der AnstoB zum peinlichen BewuBtwerden der Wiederholung kommt 
von auBen!, aus dem Innen des Kreises, aus der schweigsamen Tiefe des 
Selbst. Als eine dunkle Macht regt dieses sich unerwartet, wirft sich 
plotzlich dazwischen und verwehrt dem Munde, daB er das Wort wiederhole, 
das in vergangener Stunde lebenswarm sich geformt hatte. Sodrangt es 
das lch aus dem gewohnten Kreise heraus in den nachst hoheren und engeren 
der Spirale. 

1 Will sagen: nicht aus dem primiiren BewuBtsein. 

35* 
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Szene~, wie ich sie beschrieben habe, ereignen sich im Verlaui der 
analytischen Behandlung ungezahlt und mit zunehmender Hauiigkeit. 
Das kreisende Denken und Reden, die gewohnte BewuBtseinskontinuitat 
kommt plotzlich ins Stocken und bricht ab, weil eine verschwiegene Trane 
hinter den Brillenglasern hervorquillt und lautlos zum Mundwinkel her
unterrollt. Und schon sitzen sich nicht mehr ein Analysand und sein Ana
lytiker gegeniiber, sondern zwei M enschen. Die Individualitaten sind in 
diesem Augenblick gleichsam abgestellt und in ihnen redet das stumme 
Selbst. Schweigen. 

Solches bleibt spater nur als ein unliebsamer Zwischenfall in Erinnerung. 
Ein Schiitteln des Kopfes und die Trane war weg. "Ich war wieder einmal 
blod und sentimental!" Aber "man" wuBte sich zu helfen. Man fand sich 
wieder zuruck in den Kreis des Gewohnten. Und doch fiel die Trane nicht 
umsonst. Denn das Selbst hat das Ich auf der Spirale weiter getrieben. 

Dieses schubweise Hinaufgetriebenwerden der BewuBtseinsfunktion ist 
ein hochst bedeutsamer und geheimnisvoller Vorgang. Das Ich treibt der 
Spitze zu und iiberschaut immer deutlicher das Allgemeine, auf dem es 
steht. Das Individuum realisiert im BewuBtsein seine eigene Gattung. 
Dieses BewuBtwerden des eigenen Aligemeinen, dieses Hineinnehmen der 
Welt ins individuelle BewuBtsein wird als eine progressive, begliickende 
Vervollkommnung empfunden. 

Aber etwas anderes noch, etwas Unliebsames folgt dem Ich auf dieser 
Bahn wie ein Schatten. Die Spitze, der es zutreibt, ist nicht nur "Hohe", 
sondern auch "Mitte". Mit der Erweiterung des BewuBtseins erfolgt zugleich 
die Verengung des faktischen Lebensraums. Und so folgt der Begliickung 
auf den Fersen die Beklemmung. Auf der Flucht vor dem Selbst ist das 
Ich schlieBlich in der Mitte angelangt, und ist im Potential des Falles l 

in desssen bedrohlichste Nahe geraten. 
Nur als dunkles Ahnen ist dies letztere im BewuBtsein des Analysanden. 

Sein Ich dreht sich nun an Ort und Stelle um sich selbst herum und weill 
vor lauter Wiederholungen nicht mehr wo aus und ein. Der Apfel ist reif 
geworden. Er dreht seinen Stiel abo Und das von uran im Schweigen 
verharrende und als Schatten mitgehende Selbst halt unten den Korb hin, 
um die Frucht des Herbstes aufzufangen. 

Hier erinnern wir uns des Traums von der Bergspitze. In nacht
wandlerischem Auftrieb (Selbstflucht) wurde ich aus der Tiefe der Un
bewuBtheit an der Hand des Logos hier herauf gefiihrt. Es ist Morgen
grauen. Ich erwache und richte mich auf. Tief unter mir die Welt. Ich 
hier oben allein. Dies ist die I ndividualitat als das Resultat der Individuation 
und zugleich als das Potential des Falles, der Hergabe, der Entscheidung. 

Dies ist der Ort, wo Individuation und Entscheidung, Vergangenheit 
und Gegenwart sich zu beruhren und ineinander iiberzugehen scheinen, 
obschon sie doch auf Ewigkeit durch einen Abgrund geschieden sind. DaB 
das Ich, die BewuBtseinsfunktion an diesen auBersten Rand der einen 
Dimension gefiihrt wurde, um sich von hier aus in die ganz andere hiniiber-

1 Das Differential des Aufstiegs enthillt zugleich das Potential des Falles. 
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zuwerfen, dies ist das entscheidende Faktum, das die beiden ewig getrennten 
Dimensionen miteinander zu verbinden vermag. Die Individualitat, das 
in der Individuation erworbene Weltwissen wirft sich dem Selbst in die 
Arme und ermachtigt es durch diese Entscheidung, als handlungsfahige 
menschliche Person in Aktion zu treten. 

Der Mensch an sich, d. h. der Mensch in seiner eigentlichen Existenz 
ist als das stumme, verschlossene Selbst von der Welt radikal abgeschieden. 
Er ist nicht Welt und findet sich nicht vor in der Welt. Er ist auBerhalb 
in seinem selbsteigenen Innen. Hingegen als Individuum hat er Anteil 
an der Welt und ist er Weltinhalt. Das verbindende ist die Ichfunktion. 
Solange das Individuum seines Weltseins und Welthabens noch nicht voll 
bewuBt ist, wird die I chfunktion zwangslaufig und einseitig der Individuation 
zur Verfiigung gehalten, wobei sie unter der Aegide des Logos am Schein
subjekt dieser BewuBtseinsentwicklung auftritt. 1st das Ziel dieses Prozesses 
- die Individualitat namlich - erreicht, dann kann es sein (Potential 
der Entscheidung), daB sich die Ichfunktion als diese Individualitat hin
iiberwirft zum Selbst. Das heiSt: sie 1 entscheidet sich fur das Selbst, ffir 
den Menschen, indem sie ihre Liason mit dem Logos fahren laBt. So kommt 
die "menschliche Person" 2 zustande: durch das personliche Eintreten des 
Menschen in die Entscheidung und sodann durch das menschliche Auf
treten der Person in der Verantwortung. 

N och einmal will ich am konkreten Geschehnis aus meiner Selbst
erfahrung am Analysanden das Gesagte veranschaulichen. Was geschieht 
in dieser Endzeit der Individuation zwischen ihm und dem Arzt 1 Die 
nahende Katastrophe der Ablosung der Ichfunktion yom Logos, des 
Analysanden von seinem Analytiker spielt sich in den mannigfaltigsten 
dramatischen Formen abo Ich hole lediglich ihren Extrakt heraus und 
erzahle nur das Wesentliche. In den friiher berichteten, kleinen Szenen 
liegt iibrigens im Keim schon alles enthalten, was in der Endzeit hervor
brechen will. 

Es sind die Tage gekommen, wo sich die Augen des Analysanden nicht 
mehr reflektorisch verschlieBen konnen vor der Wirklichkeit. Durch die 
vielen sich "wiederholenden" Ereignisse, in denen - ffir einen Augenblick 
nur - die Kontinuitat des vorwartsdrangenden Individuationsprozesses 
unterbrochen ward, durch die zahllosen Durchschiisse von Selbst zu Selbst 
ist der mir umgehangte Analytikermantel nachgerade schon so durch
lochert und zerfetzt, daB der Analysand keinen ruhigen und beruhigenden 
Blick mehr auf mich zu werfen imstande ist. 

Was macht er jetzt nur ffir Augen! Mit welch miBtrauisch-feindseligen 
Blick schaut er mich an! Was habe ich denn Strafbares verbrochen, was 
habe ich ihm zuleide getan 1 Er redet: "Sagen Sie, wer ist denn eigentlich 
der da hinter Ihnen 1 Wer ist denn dieser Andere 1 Und wer bin denn ich 1 
Wer bin ich denn eigentlich in Ihren Augen 1 Da kommt einer nach dem 
andern iiber Ihre Schwelle. Einer hinter dem andern. Wir aIle sind Ihnen 

1 Die erst "werdende" IndividuaJitltt vor der Entscheidung verbirgt als Maske 
= "Persona" das Selbst des Menschen. C. G. JUNG gebraucht den Begriff "Persona" 
in .A.nlehnung an die antike Tragodie als "Maske". 

2 Dies ist ein pragnanter .A.usdruck aus dem Sprachschatze von MARTIN BUBER. 
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ja nur irgt;lnd ein X und ein Y. Nichts anderes. Was geben Sie uns denn 
in diesen Sprechstunden? Ffir was stellen Sie eigentlich Rechnung? 1st 
denn dies alles nicht nur Bluff? Sie haben's gut. Da sitzen Sie seelenruhig 
den ganzen Tag auf dem Sofa, und lassen sich unsere Geschichten erzahlen 
und geben Ihren Senf dazu und lassen sich das obendrein noch hoch 
bezahlen. Wie soIl ich das verstehen ?" 

So ungefahr auEert sich seine radikale Enttauschung. Da ist nun kein 
Analysand mehr, der mich zurn Analytiker macht, der mir sein psycho
logisches Material vorlegt und ausbreitet und mich nach meiner Meinung 
fragt. Sondern da wirft mir einer, ein ganz anderer alles, was wir gemeinsam 
erarbeitet haben, als einen Plunder vor die FMe. Was bleibt mir anderes 
ubrig, als mich zu bedanken? Mir muE es ja wohl oder ubel recht sein. 
Ich wollte ja auch gar nicht sein Analytiker sein. Wie ein "Gottswillen
soldat", der auch nicht gefragt wird, ob es ihm paBt, wurde ich in Dienst 
genommen und nun endlich, endlich werde ich losgelassen und freigegeben. 

Der Andere - ich kann jetzt nicht mehr von einem Analysanden 
reden - erholt sich allmahlich von seinem Entsetzen und von seiner Ent
rUstung und reibt sich die Augen. Er bemerkt erstaunt, daB ich selbst 
- ohne den Analytikermantel- immer noch vorhanden bin: "Sagen Sic 
mir doch bitte, Herr Doktor, befriedigt Sie eigentlich dieser Beruf und 
macht er Sie glucklich? Sind Sie gerne Analytiker? Bis jetzt habe ich 
Sie immer bewundert und beneidet. Ich muBte mir vorstellen, wie herrlich 
es doch ist, so vielen-Menschen aus der Verwirrung herauszuhelfen und von 
so vielen Menschen verehrt und geliebt zu werden." 

Auch ich reibe mir jetzt die Augen. Bin ich denn wirklich freigegeben ? 
1st es denn wirklich wahr, daB der da druben kein Analysand mehr ist, der 
mich in die Rolle des Analytikers hineindrangen will? DaB statt dessen 
ein Mensch mich anredet und mich selbst meint, und daB ich von mir selbst 
reden dad? Ja, es ist wahr. Ich bin nicht mehr sein Analytiker. Ich bin 
nicht mehr eine Funktion seines Individuationsprozesses. Ich darf jetzt 
als "ich selbst" ihm begegnen. 

So wie der Soldat sich seiner unerwunschten Diensttage freut, well er 
sie ja hinter sich lebt und der Entlassung entgegengeht, und wie die 
werdende Mutter sich der Schwangerschaft erfreut, well der Tag der Ent
bindung ihrer Beschwerde ein frohes Ende bereiten wird, grad so darf ich 
mich auch meines Berufes erfreuen. Wohl erfahre ich die Zeit der Indi
viduation meines Analysanden als kontinuierliche Beklemmung. Aber die 
Stunde, in der wir jetzt und hier uns neu begegnen, ist mir der Preis ffir die 
Sorgen und Muhen vergangener Tage. Wir haben der Gattung, dem 
Aligemeinen seinen Tell abzuzollen, urn frei zu werden ffir das personhaft 
menschliche Leben. Wie der Soldat und die Mutter, so der Psychotherapeut 
als Mann im Beruf. 

Ich bin von Beruf Psychotherapeut. Als Psychologe und Analytiker aber 
bin ich nur Differentialfunktion, uber die ich selbst nicht willkfirlich ver
fuge. Es ist der vorwarts drangende IndividuationsprozeB im Analysanden, 
der diese Funktion braucht und sie auch eigenmachtig, je nach Bedarf in 
seinen Dienst nimmt. In meiner Funktion als Analytiker - aber nur so -
habe ich mitzugehen. Als Psychotherapeut jedoch intendiere ich das Selbst 
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im Analysanden als meinen Partner. Von der ersten Stunde an weill ich 
mich heimlich mit "ihm" verbunden und lasse es nicht mehr aus den Augen. 
Denn ich weiB, daB dieses verschlossene Selbst sich eines Tages zur 
sprechenden Seele l aufschlieBen wird. 

Psyclwlogie als Wissenschaft und Psyclwloge als Funktion wissen von 
der Seele des Menschen als um ein Drittpersonliches. Ihr Wissen kreist 
gewissermaBen iiber dem verschlossenen Selbst. Sie schauen von oben 
hinein in die Welt der inneren Dinge, in die innere Welt des Individuums. 
Dnd sie befassen sich mit deren Inhalten als mit ihren "Objekten". Sie 
geben Namen und schaffen Ordnungen, indem sie sorgfaltig die viel
verzweigten Zusammenhange untersuchen und in sinnvollen Systemen 
bildhaft darstellen. 

Der Psychotherapeut aber, in seiner Arbeit am Kranken, ist wesentlich 
Mensch. Als Individualitat weill er um den immerwahrenden, sinnhaften 
Grund der Schopfung und um deren verlorene und vergessene Dinge, und 
als Mensch fiihlt er sich an diesen schuldig und fiir sie verantwortlich, und 
er miiht sich, ihren geheimen Sinn wieder zu finden und im BewuBtsein 
neu aufzurichten. Dabei ist ihm die Psychologie unentbehrliche Hilfs
funktion. Sie vermittelt als BewuBtseinsinstanz. Sie erbringt den liicken
losen Nachweis, daB das Individuum mit all diesen vergessenen Dingen der 
Schopfung innerlich verbunden ist. Aber zu tiefst weill er selbst, daB diese 
ins BewuBtsein gehobenen Dinge ihren geheimen Sinn erst wahrhaft 
hergeben in der Ausrichtunff auf den Andern zu. Darum sucht und liebt 
er im Kranken den Menschen und laBt ihn als den die innere Welt Selbst
erfahrenden allzeit neu auf sich zukommen. 

Was aber niitzt all mein Wissen um die innere Welt, wenn es - wie 
es unvermeidlich geschieht - vom Analysanden als die Wahrheit selbst 
verstanden und iibernommen wird 1 Dnd was wird aus mir und ihm, 
wenn diese halbe Wahrheit iiber uns beide gedeckt bleibt 1 Darum atme 
ich befreit auf, wenn der Andere mir eines Tages alles iibernommene 
Wissen als Plunder vor die FUBe wirft und mir seine Stirn bietet. Was immer 
ich heimlich intendiert habe, will ja in diesem Augenblick Wirklichkeit 
werden. Der Mensch selbst stellt sich mir entgegen und kiindigt mir den 
auf Zeit geschlossenen Vertrag des analytischen Verhaltnisses. Ich solI 
fortan nicht mehr in seine innere Welt hineinschauen. Sondern er selbst 
will sie als sein Geheimnis verwalten. Er realisiert jetzt seine Krankheit als 
sein eigenes SeThsterleiden und SeThstwissen um die Welt, das er aus freien 
Stiicken offenbaren will. Wem 1 Von Selbst zu Selbst, von Mensch zu 
Mensch. 

Hier aber - zum SchluB - muB ich gestehen, daB mir diese Selbst
erfahrung am Analysanden, diese rein menschliche Einstellung als Psycho
therapeut zum Faktum des Umhruchs wahrend der vergangenen 10 Jahre 
die scheuBlichsten Geburtswehen verursacht hat. Was ich hier heraus
arbeitete als Resultat meiner Erfahrung am Analysanden, das habe ich 
in Tat und Wahrheit nicht als ein W ollender und Konnender ausgerichtet, 
sondern ich habe es als ein mit allen Kraften dagegen Ankampfender so 
erfahren und nur widerwillig realisiert. Es sieht bloB so aus, als ob ich das 

1 Siehe: "Stern", II. Teil, S.117. 
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an JUNG Erlebte und das durch BUBER Erfahrene in meiner Praxis recht 
geschickt zu einer neuen, brauchbaren Methode kombiniert und erfolgreich 
angewendet hatte. In der Wirklichkeit de8 gelRhten Lehen8 waren diese 
beiden Unvereinbaren als mein "Entweder und Oder" die zwei ehernen 
Mauern eines dunklen Ganges, durch den ich widerstrebend auf den Richt
platz des selbstverantwortlichen Lebens geschleppt wurde. 

ID. Verantwortung. 
In C. G. JUNGS "Psychologischen Typen" ist zu lesen 1 : "Das zwischen 

Thesis und Antithesis zer8paltene I ch findet in dem einen mittleren Grund 
(Symhol) sein Gegensttick, seinen einen und eigenen Ausdruck. Die Festig
keit des lch und die Uberlegenheit des Symbols tiber Thesis und Antithesis 
scheinen Korrelate zu sein, die einander gegenseitig bedingen. Bleibt das 
Symbol erhalten, so bildet es einen nicht aufzulosenden, sondern zu for
menden Rohstoff, der zum gemeinsamen Gegenstand ffir Thesis und Anti
thesis wird. Er wird dadurch zu einem neuen, die ganze Einstellung 
beherrschenden lnhalt, der die Zerspaltung des lch aufhebt und die Kraft 
der Gegensatze in ein gemeinsames Strombett zwingt. Damit ist der Still
stand des Lebens aufgehoben." 

Es kommt wohl nicht von ungefahr, daB diese wenigen Satze das Einzige 
sind, was ich nach der "Katastrophe" aus JUNGS Schriften mit mir auf die 
weite Reise nahm. -Alles andere muBte ich fahren lassen. Aber diese 
Gedanken tiber das Symbol, die in Wahrheit viel mehr als nur einen inner
individuellen Tatbestand andeuten, wurden mir zum Ariadnefaden, an 
dem ich den verschlungenen Weg aus dem blindwiitenden Kampfe der Gegen
satze zu mir selbst zurtickfand. Jetzt erst, al8 ich 8elb8t, kann ich den 
Rohstoff meiner Erfahrung mit beiden Handen fassen und sichten. Und 
schon erkenne ich auch, daB diese durchlebten zwei Jahrzehnte: JUNG 
und HUBER als eben dieser Rohstoff das Symbol enthalten, das ich zur 
sichtbaren Gestalt zu formen habe. 

lch erlebte die beiden Menschen CARL JUNG und MARTIN BUBER, 
jeden ffir sich als ein absolutes MaB, an das ich schicksalhaft herangefiihrt, 
und an dem ich erbarmungslos gemessen wurde. Jeder ein unbeirrbarer, 
in seiner eigenen Mitte stehender, ganzer Mensch. In JUNG erfuhr ich den 
Menschen als Individualitat, in BUBER erfuhr ich ihn als Selbst. Doch war 
dies kein theoretischer ErkenntnisprozeB. Sondern ich erfuhr die Beiden 
als strengste Lebensformer. JUNG war mein AmboB, BUBER mein Hammer, 
und ich selbst war das zwischen ihnen gliihend gewordene Eisen, das von 
den wuchtigen Schlagen zurechtgespitzt wurde. 

lch sehe CARL JUNG auf der Spitze des Berges stehen. Er behauptet 
diese einsame Hohe und wirft sich nicht hinunter. Er steht hier unver
rUckbar als dieser einzelne, selbstbewuBte Mensch und zeigt mit mahnender 
Hand in die innere Tiefe des menschlichen lndividuums und beteuert 
in heiligem Ernst: "Wer dieses sein individuelles Eigenes nicht als das 
Allgemeine erkannt hat, hat kein Eigenes wirklich herzugeben und zu 

1 Siehe S. 683/84. 
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verantworten. DaB diese innere Welt! bewuBt werde, das ist das Entschei
dende." Dies eben gibt ihm in meinen Augen die unvergangliche GroBe und 
macht sein Leben meines Erachtens zur symbolischen Existenz, daB er 
es auf sich genommen hat, den Menschen dieser Welt dies Eine zu zeigen, 
worauf es immerdar ankommt: das Potential der Entscheidung. So gibt 
er sein Leben her, indem er sich hier an diesem Ort, von dem aus einzig nur 
"Entscheidung" fallen kann, verweigert und selbst einsam bleibt. Darum 
kommt nicht mehr an ihm vorbei, wer sich je wirklich auf ihn eingelassen 
hat. 

MARTIN BUBER sehe ich nicht zuoberst die Mitte halten, sondern 
zuunterst. Er blickt nicht hinein in das Innere seiner Individualitat, 
sondern er durchblickt, durchleuchtet sie von innen her. Er sucht die Seele 
nicht in der inneren Welt und redet nicht tiber sie, sondern er sucht mit 
seiner Seele das Selbst des Andern, indem er es anredet und aufweckt. 
Das Individuelle ist ihm nicht das Besondere, sondern sein Anteil am All
gemeinen, Gemeinsamen. Darum ist ihm die Individualitat auch nicht die 
Einsamkeit, aus der heraus er den Zusammenhang sucht. Sondern er ist 
einsam durch seine Entscheidung, durch seine bewuBte Identifikation mit 
dem singularischen Selbst. Von hier aus gibt es ffir ihn nur die eingleisige 
Verbindung zu dem einzelnen Andern. Die Begegnung von Selbst zu Selbst: 
ich und duo Dies gibt ihm in meinen Augen die unvergangliche GroBe 
und macht auch sein Leben zur symbolischen Existenz, daB er als dieser 
einzelne Mensch hervortritt und unmittelbar zum Menschen redet. Darum 
kommt auch an ihm nicht mehr vorbei, wer je als'dieser Einzelne sich von 
ihm hat anreden lassen. 

CARL JUNG ist ffir mich das Symbol der immerwahrenden Individuation. 
Die Individualitat ist und bleibt ihm letztes Ziel. Denn sie umhtillt ihm 
das eigentliche Geheimnis des Lebens. Sie verbirgt das verlorene Wunder 
der immerdar geschehenden Schopfung. In ihr entdeckt er "das immer 
Neue, Drangende, Uberwaltigende. Mannliches und Weibliches. Nie 
ermattet die Zeugungskraft des in ihr heimischen Geistes, und endlos 
gebiert sie als Natur die Gestalten. Grundlos und richtungslos steigen sie 
aus der Nacht und sind plotzlich da als Uberraschung, als immer neue 
Gabe. Jedes ein eines gegen alle andern, jedes ein von allen andern Geson
dertes, ,Besonderes'. Auf seinem Wege zum Allgemeinen wird das blinde, 
seines Daseins bisher nicht bewuBte Besondere, seiner Besonderheit bewuBt. 
Das ist das Individuum, das Einzelne namlich, das die Merkmale seines 
Allgemeinen, seiner Art, seiner Gattung am Leibe tragt und trotzdem noch 
wesentlich Besonderes, aber eben ,individuelles' Besonderes ist. In der 
Bewegung, die das Individuum in die geoffneten Arme der Gattung hinein
ftihrt, vollendet sich die Gestalt der Welt" 2. Dies ist - wie mir scheint
CARL JUNG in exemplarischer Weise aufgetragen, daB er den Menschen die 
Augen offne ffir das Wunder der Schopfung. Er hat zu kiinden yom verbor
genen Kreislauf der Geburten und von der immer neuen Vollendung der 
Gestalt der Welt. Dieses Geheimnis, das seine Individualitat standhaft 

1 Die Erfahrung des personlichen und kollektiven UnbewuBten. 
2 Diese Beschreibung der inneren Welt entnahm ich auszugsweise ROSENZWEIG" 

"Stern", I. Tell. 
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umschlos&en halt, darf er nur offenbaren a1s seine Wissenschaft, indem 
er selbst als dieser einsame Einzelne die Hohe behauptet. 

MARTIN BUBER ist fiir mich das Symbol der allzeiterneuerten Entschei
dung. Er halt das Geheimnis nicht in seiner Individualitat verschlossen, 
sondern aus dem Urgrund des Geheimnisses selbst heraus sucht er tastend 
die Verbindung mit dem anderen Menschen. Er laBt in seinem einsamen 
Selbst einen leisen Ton anklingen und anschwellen und horcht auf den 
Widerhall von driiben her. So empfangt er die Richtung auf den Andern 
hin, und so findet er ihn im Gesprach als seinen Partner. Und in diese 
Begegnung laBt er all seine Individualitat bewuBt eingehen. Individualitat 
ist ihm das Exil und zu ihr gehort, daB er Jude ist. Er verwirft diese seine 
Individualitat nicht etwa in der Entscheidung zum Selbst - er bleibt 
immerwahrend dieser Jude -, aber er verantwortet sie allzeit neu von der 
Seele aus. Er gibt sie als sein bluthaftes individuelles Wissen um die Not 
und um den Sinn der Welt willentlich hinein in den dialogischen Schmelz
of en. Immer selbstbewuBt als dieser einsame Einzelne. Ebenso exempla
risch im Auf trag. Und ebenso offen vor der Welt und fiir die Welt. 

lch muB es mir versagen, die Beschreibung der zwei Personlichkeiten 
CARL JUNG und MARTIN BUBER noch weiter zu differenzieren. Und so 
mache ich Halt und frage mich: "Wo liegt nun die Wahrheit 1 Wo liegt 
das wahre menschliche Leben 1" Erst neige ich hin zu MARTIN BUBER. 
CARL J UNG aber bleibt aufrecht in seiner eigenen Mitte und riihrt sich nicht 
von der Stelle. Und so falle ich wieder zuriick in mich selbst. Dann neige 
ich hin zu CARL J UNG und siehe: es widerfahrt mir dasselbe. Ob links, ob 
rechts, ich falle in mich selbst zuriick. 

Es handelt sich - wie ich sehe - immer noch um jenen Grenzstein, 
der in meinem Leben die groBe Scheidung gesetzt hat. Mitten drin in 
meinem Herzen stand er als ein einziger massiver Block. Jetzt aber nehme 
ich an ihm eine unerhorte Verwandlung wahr. All die Jahre habe ich 
mich bemiiht, seine zwei Half ten, die immerdar voneinander wegzublicken 
schienen, zur Gestalt herauszumeiBeln. Und ob dieser Arbeit ist nun der 
Block in seine Half ten zersprungen und vor mir stehen umriBhaft nur, aber 
lebensgroB zur Rechten und zur Linken die beiden Gestalten und blicken 
nicht - wie ich meinte - voneinander weg, sondern sie sind einander 
zugekehrt. Angesicht zu Angesicht. 

Und so stehen sie, einer auf den andern zu, einer dem andern zum 
Spiegel, einer den andern beleuchtend. Diese zwei Gestalten sind mir 
das lebensvolle Abbild des ewigen, unvereinbaren Widerspruchs. Der 
Mensch als Individualitat und der Mensch als Selbst. So wie im Leben 
drauBen, so sind sie im Innern meines Herzens sich fremd wie Feuerund 
Wasser. Welcher ist das Feuer 1 J eder ist Wasser fiir das Feuer desAndern. 
lch darf sie nicht in Eines zusammenbringen wollen, sonst loschen sie 
einander aus. 

WiiBte ich denn vom Einen ohne den Andern 1 WiiBte ich wirklich 
vom Feuer des Einen ohne das Feuer des Andern 1 An der GroBe der 
Individualitat CARL J UNGs ist mir die geheimnisvolle Individualitat MARTIN 
BUBERS sichtbar und greifbar geworden. lndem dieser seine Individualitat 
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hergibt und transparent macht, entschwindet sie dem Auge und wird zurn 
Geheimnis. Das weltoffene Selbst reiBt sie in seine Dimension hinein und 
loscht sie im BewuBtsein aus. Dnd so sind mir auch erst an der einsamen 
GroBe MARTIN BUBERs die Augen aufgegangen fiir den der Welt verbor
gen bleibenden Selbsteinsatz von CARL J UNG. Er setzt in der Verschwie
genheit sein Selbst ein, urn das verlorene und vergessene Wunder der immer
wahrenden Schopfung mit beiden Randen ins Licht des BewuBtseins 
hinaufzuheben. 

So ist, was jeder der Beiden mir offenbarte, das eigentliche Geheimnis 
des Andern. Dnd so - im Wechsel der Jahre - haben sie mich auch in 
Wahrheit einer zu dem andern hingefiihrt. Bis ich jetzt und hier erkenne, 
daB sie mir als ein Symbol zur Rechten und zur Linken ins Leben hinein
gestellt wurden, damit ich selbst als dieser einsame Einzelne den wahren 
Weg der Mitte wage. 

Dies ist die Antwort auf jene an mich gerichtete Frage, die keiner 
der beiden Freunde fiir mich beantworten konnte. 
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Bildnis der Personlichkeit im Rahmen des gegenseitigen 
Sich Kennenlernens. 

Von 

EMIL MEDTNER. 

"Ja, es ist eine groBe und geheimnisvolle Sache um das, was 
man als Personlichkeit bezeichnet. Alles, was man daruber sagen 
kann, ist immer sonderbar unbefriedigend und inadaquat und 
stets droht die Gefahr, daB die Diskussion in ein ebenso uber
schwangliches wie hohles Geschwatz sich verliert. Selbst der 
Begriff der Personlichkeit ist im gemeinen Sprachgebrauch ein 
so vages und schlecht definiertes Wort, daB man wohl kaum 
zwei Kopfe findet, die dasselbe darunter verstehen." 

C. G. JUNG, "Wirklichkeit der Seele", S. 203. 

"Leider hat man Grund, den autobiographischen Mitteilungen der 
N eurotiker zu miBtrauen. Die Erfahrung zeigt, daB ihre Erinne
rung VerfaIschungen unternimmt, die dazu bestimmt sind, einen 
unliebsamen Kausalzusammenhang zu zerreiBen." 

S. FREUD, "Gesammelte Schriften" XII., 13. 

Erster Teil. 

I. 
Man muB Bildner sein, urn ein Bild unmittelbar geben zu konnen. 

Wurde das Bild innerlich fixiert, so ergibt sich wahrend seiner Aus
gestaltung ein ihm entsprechender Rahmen von selbst. Oder der Rahmen 
entsteht gleichzeitig mit dem Bilde, im innigen AnschluB daran als dessen 
Fortsetzung. 1st man kein Bildner und iibernimmt man dennoch die 
Aufgabe, schlecht oder recht ein Bild wenigstens zu entwerfen, so spielt 
der Rahmen im ganzen eine viel bedeutendere RoUe und tritt als glied
artiger Bestandteil desselben schon zu Beginn der DarsteUung auf. Er 
aUein bestimmt ja in diesem FaU den Spielraum und die Reichweite der 
letzteren. Und diese Bestimmung bringt notwendigerweise Ausgangspunkt, 
Auswahlprinzip und Gemiitsimpuls in das Ganze hinein. Der Rahmen 
schwillt auf und es besteht die Gefahr, daB er fiir ein bloB entworfenes 
Bild unverha,ltnismaBig breit und also zu schwer erscheinen wiirde. 

HeiBt nun der Rahmen "Gegenseitiges Sich Kennenlernen", so. ist 
noch zu befiirchten, daB neben dem zu entwerfenden Bilde unwillkiirlich 
ein anderes, das des Entwerfenden seIber, hineingezeichnet werde ... 

Man schreibt entweder an und fiir sich oder an und fiir ... andere. 
Das erstere ist objektiv-subjektiv, das letztere ist subjektiv-objektiv. Es 
gibt iiberhaupt keine Kundgebung, die nur objektiv oder nur subjektiv 
ware. In der friihen Jugend und im vorgeriickten Alter waltet das Objektiv
Subjektive vor, im Mannesalter das Subjektiv-Objektive; so soUte es 
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wenigstens sein. lJnwillkiirlich schreibe ich hier an und fiir sich und dies 
bedeutet hier auch an und fiir mich; also "autistisch", wiirde ein Psycho
analytiker sagen; nein, aber gewissermaBen lyrisch. Der AnlaB bestimmt 
mich, an den Gefeierten als an den ersten Leser zu denken; und die 
Aufgabe, die der Titel mir stellt, fordert mich auf, mein Schreiben auch 
an viele Andere und Fernstehende zu richten. Wie die Verzahnung aller 
drei Beweggriinde zustande kommt und was sich daraus ergibt, sehe 
ich seIber, offen gestanden, nicht klar. Doch gerade diese einstweilige 
Unklarheit, indem ich das Unheimliche an ihr annehme und iiberwinde, 
verwandelt sich zu einer vierten Triebfeder, namlich, zu klaren. 

Das Bildnis soll, wenn auch bloB entworfen, also unvollstandig, so doch 
moglichst klar umrissen werden. Dieses vierte Augenmerk scheint zu aller
erst auf das zweite Hauptwort des Titels, namlich "Personlichkeit", ge
richtet zu sein. Was soll darunter verstanden werden 1 Denn eindeutig 
ist dieser Begriff nicht. Das gibt auch JUNG vielerorts dort zu, wo er 
versucht, ihn in die Terminologie der Komplexen Psychologie unmiB
verstandlich einzuordnen. Wie dank seinen Bemiihungen der Sinn dieses 
scheinbar so selbstverstandlichen W ortes bereichert wird, kann jeder selbst 
nachlesen. Fiir meinen Zweck hatte ich dies Problem hier nur von der 
Seite zu beriihren, die eigentlich iiber das umfangreiche Gebiet der Kom
plexen Psychologie ins Metaphysische hinausweist. Doch scheint mir 
besser, diese Seite des Problems stillschweigend zu beriicksichtigen und 
mich hier nur mit folgender Bemerkung zu begniigen: lndem ich iiber 
das Werk rede, rede ich iiber den Menschen, weil meine Aufgabe hier nicht 
darin besteht, das Werk an sich zu beurteilen, sondern als einen Bestand
teil der Personlichkeit zu nehmen. 

JUNGs Personlichkeit gehort gewiB zu solchen, bei denen Mensch und 
Werk aufs innigste verbunden sind. Ja, dies lneinander-Verwobensein 
geht bei ihm noch viel weiter und tiefer, als man es sonst bei schopferischen 
Menschen seines Ranges und ahnlichen Faches festzustellen vermag. Es 
ware schlechterdings unmoglich, von seinem Menschtum eine Vorstellung 
zu vermitteln, wenn man ihn nur als Privatperson literarisch portratieren 
wiirde. So steht es urn ihn nicht deshalb, wei! seine Privatperson gewisser
maBen vernachlassigt ware oder gar verkiimmerte, indem er in seiner 
praktischen und theoretischen Tatigkeit ganzlich aufgehen wiirde und 
alle Krafte dadurch verbraucht hatte. So kann namlich die Privatperson 
auch eines Genius zum Schatten herabgesetzt werden 1. Ware dies der 
Fall, so diirften wir in J UNG keinen Meister der Psychologie begriiBen. 
Gerade seine psychologische Lehre warnt aufs eindringlichste vor 
solchem Sich-Verlieren, das allerdings in Europa gang und gabe ist und 
zu einer Gefahr fiir das Leben der Kultur und fiir die Kultur des Lebens 
zu werden droht 2• 

1 "Wie viele Biographien groBer Kiinstler haben es nicht schon Hingst bewiesen, 
daB ihr Schopferdrang so groB war, daB er sogar alies Menschliche an sich riB und 
in den Dienst des Werkes stellte, selbst auf Kosten der Gesundheit und des gewohn. 
lichen Menschengluckes!" (Seelenprobleme der Gegenwart, S.58.) 

2 Siebe: fiber SCHILLERS Ideen zum Typenproblem, Psychologische Typen, 
2. Kapitel. 
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Indem, diese Warnung schon hier hervorgehoben wird, wird damit 
bereits ein bedeutsames Beispiel des oben erwahnten Ineinander-Ver
wobenseins gegeben. Sich durch etwas Eines und sei es noch so GroBes 
verbrauchen zu lassen, ist uhrigens JUNG von Natur aus fremd. 

Nun kann man sich aber eine umgekehrte Frage stellen: Ob es nicht 
doch moglich ware, JUNGs Personlichkeit ausschlieBlich aus seinen hisher 
veroffentlichten Schriften als allmahlich sich bildende und einpragende 
Gestalt erstehen zu lassen? Diese Frage mochte ich ebenfalls und aus 
demselben Grunde verneinend beantworten, obschon ich hier ohne weiteres 
zugeben muB, daB ich personlich eigentlich kein Recht habe, eine solche 
Moglichkeit kurzweg fUr ausgeschlossen zu halten, da meine Bekannt
schaft mit dem Menschen und dem Verfasser zur selben Zeit stattgefunden 
hat und auch weiter stets zusammen ging. Vielleicht ware es fUr einen 
bedeutenden Menschenkenner und -darsteller eine Moglichkeit, doch jeden
falls keine sehr leichte. Denn schlieBlich, bei aller Eigenartigkeit der Ideen 
und des Stiles ist in das JUNGsche Werk ein zu umfangreiches Stuck 
sachlicher Erkenntnis mit eingebaut, das, wie jede Wissenschaft, un
personlich ist und also nur fUr das vorhandene MaB der objektivierenden 
Fahigkeit eines Forschers Zeugnis ablegt. 

* * * 
1. August 1914. :parsifal im Miinchner Festspielhause. In der Zwischen

aktpause gegen 5 Uhr Deutsche Kriegserklarung an RuEland. Der erste 
meiner allerschlimmsten Traume war erfiillt: Zwei Nationen, die mir als 
einem Deutschrussen allein am Herzen lagen, begannen den Brudermord. 
In einem seelischen Starrkrampf blieb ich in Miinchen: es war mir gleich, 
was mit mir weiter geschehen werde. Ein paar Tage darauf wurde ich 
verhaftet, peinlichst verhort und ritterlichst "zur nachsten Grenze" ab
geschoben. Lindau, Bodensee, Romanshorn, ZUrich. Warum gerade 
ZUrich? So fragten einige Wochen spater meine Angehorigen, die mich 
lieber in der Westschweiz wissen wollten. 

Der AnlaB zu meiner damaligen Reise nach Westeuropa war ein lang
jahriges Ohrenleiden gewesen. Ungefahr vor 25 Jahren hatten sich in 
meinem rechten Ohr die Symptome der "Meniere"-Krankheit (vertigo 
ab aure laesa) eingestellt, deren somatische Aetiologie bis jetzt als un
sicher gilt. Ohrenarzte hatten gemeint, mein Ohr sei ganz gesund; "es 
sei bloB nervos". Nervenarzte hatten mir Kaltwasserkuren verordnet. 
Das Symptom verschlimmerte sich jedoch von Monat zu Monat, von 
Jahr zu Jahr. Ein Psychoanalytiker in Wien meinte 1913: "Heiraten 
und nicht verzweifeln. Analyse einstweilen nicht notwendig." Ein zweiter 
von mir beabsichtigter Besuch in Wien, um einen ganz anders denkenden 
Analytiker zu konsultieren, wurde nun dank dem Kriege verunmog
licht. Es blieb also notgedrungenerweise nichts ubrig, als sich an die 
"ZUrcher Schule" zu wenden. Ich wuBte, daB es eine solche gebe: ein 
russischer Freund von mir, ein Philosoph, der eine FREuDianische Analyse 
gehabt hatte und der mich auf den Gedanken brachte, auch eine 
Psychoanalyse zu versuchen, betrachtete diese "Schule" als Haresie. 
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Da ich daheim schon in mancher Hinsicht als ausgesprochener Haretiker 
gegolten hatte, so entschloB ich mich in der Fremde urn. so tapferer, es 
noch einmal zu werden. 

Wer sollte denn das Haupt dieser "Schule" sein? So weit reichten 
meine damaligen Kenntnisse nicht. Abgesehen von ein paar diinnen 
Broschiiren, die einige Aufsatze von FREUD in russischer Ubersetzung ent
hielten, und von miindlichen Mitteilungen des erwahnten Freundes, wuBte 
ich gar nichts von dem Kurverfahren, das sich Psychoanalyse nannte 
und das mir nach allem, was ich so erfahren hatte, wie ein psychothera
peutisches Seitensttick zur Zahnheilkunde vorkam; es gibt seelische Zahne, 
die gereinigt und gefiillt werden mussen. DaB man da auch mit einer 
seelischen Bohrmaschine arbeitet, war fiir mich eine ausgemachte Sache, 
denn mein philosophischer Freund, ein ungeheuer scharfer, HEGELianisch 
erbarmungsloser Denker, hatte mir auf mehr oder weniger schmerzhafte 
Weise diese Bohrmaschine vordemonstriert. Einen Vorgeschmack von 
derselben erhielt ich auch wahrend der Konsultationsstunde bei dem 
Wiener Psychoanalytiker samt dem energischen Abraten, diese bloBe 
Ahnung von der Methode durch einschlagige Lektiire zu einer naheren 
Kenntnisnahme von derselben zu steigern. 

Dieser Warnung gehorchte ich auch um so wiUiger, als ich stets 
eine starke Abneigung gegen alle psychologischen Kunststucke besaB, 
seien es psychophysische Experimente, TestprUfungen, Konzentrations
ubungen, Auto- und Heterosuggestionen, Hypnotisierungen oder auch 
okkultistische Meditationen und Spiritismus. 'Kurz gesagt, jede Art 
Psychologie, Para-Psychologie und Meta-Psychologie sowohl in ihrer 
Praxis, als auch in der Theorie war meinem geistigen Wesen wenn 
nicht immer zuwider, so doch stets auBerst fremd. Auch jede Psycho
logistik im literarischen Schrifttum war und blieb meinem Geschmack 
stets verhaBt, diese Wollust einer abgriindigen Grubelei bei DOSTOJEWSKIJ, 
diese intim sein wollende, leicht anbiedernde Spielerei mit dem Chaos, 
ohne es beschworen und beschwichtigen zu konnen. DOSTOJEWSKIJ 
verwundete direkt meine Seele. Seine Werke verursachten ein richtiges 
"Trauma" bei mir samt rein nervosem Asthma. Sogar KrERKEGAARD 
wurde von mir vor mehr als drei J ahrzehnten als selbstqualerischer psycho
logischer Korkenzieher ohne weiteres abgewiesen, nachdem ich das Ungluck 
gehabt hatte, ihn zunachst aus der Lektiire seiner Briefe an die Braut 
kennenzulernen. 

Meinemgeistigen Wesen war alles Spezifisch-Psychologische fremd; leider 
waraber meine "innere Natur", wie KANT die Seele definiert, ganz anderer 
Meinung, denn als Student war ich gezwungen, wegen hartnackiger Schlaf
losigkeit, die ich muntere Mudigkeit oder mude Munterkeit nannte, mich 
nach dem Rate unseres Hausarztes einer Suggestionskur zu unterziehen, 
und zwar bei einem mir sonst sehr sympathischen Naturwissenschaftler 
und Arzt, der damals in Moskau als der starkste Hypnotiseur galt. Ich 
tat es lange nicht und schlieBlich nur sehr ungerne; ich hatte es vor
gezogen, weiter zu leiden, statt meine Seele diesem Experiment oder dieser 
Operation preisgeben zu mussen. Als mir aber die SchluBprUfungen an 
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der Universitat bevorstanden, die ich damals als vielbeschaftigter Journalist 
schon eimllal aufgeschoben hatte, gab ich nacho Das Ergebnis dieser Kur 
war trotz groBten Widerstanden meinerseits erstaunlich. Mein psycho
physiologischer Apparat wurde wie eine Uhr aufgezogen: zur bestimmten 
Stunde fiihlte ich unwiderstehlichen Schlafdrang, schlief sogleich ein und 
ohne Unterbrechung neun Stunden durch, fiihlte mich den ganzen Tag iiber 
frisch und bereit, eine entsprechende Portion der Jurisprudenz zu "intro
jizieren". Mein gutes, obschon launenhaftes Gedachtnis, das von der an
dauernden Schlaflosigkeit untergraben zu sein schien, stellte sich in friiherer 
Kraft her und erreichte gegenMitte der Priifungszeit eine Geschmeidigkeit 
und Geraumigkeit, die mir sogar etwas peinlich und unheimlich erschien, 
denn ich hielt, ohne es zu beabsichtigen, ganze Seiten der Lehrbiicher im 
Gedachtnis inne, und zwar so weit auswendig, daB ich den Satzspiegel 
der Seite auch als visuelles Bild samt den Druckfehlern und meinen Rand
bemerkungen vor mir sah. Es war ein richtiger Gedachtniszwang; er wirkte 
sogar storend bei der Beantwortung der mir von dem PriifungsausschuB 
gestellten Fragen. Diese ganze Herrlichkeit zerstob wie ein Spuk sogleich 
nach der Beendigung der Priifungen, und wenn der gute und ausgiebige 
Schlaf mich damals doch nicht verlassen hat, so nur deshalb, weil ich 
unmittelbar darauf den Militardienst zu absolvieren hatte, der meine 
korperliche und seelische Gesundheit aufs giinstigste beeinfluBte. Nie 
zuvor und nie spater fiihlte ich mich so in jeder Hinsicht wohl, wie wahrend 
dieser Zeit, die VOl! den meisten meiner Kameraden als etwas iiberaus 
Schweres, Unniitzes und Nachteiliges e~pfunden und mit einer Dulder
miene ertragen wurde. Sowie ich aber nach dem Militardienst zur Juristerei 
zuriickkehrte, und besonders als ich aus auBeren, materiellen Griinden 
die Staatsanwaltschaft mit der Rechtsanwaltschaft, die mir im Innersten 
zuwider war, vertauschen muBte, stellte sich automatisch die Schlaf
losigkeit wieder ein, so wie sie mich jedesmal automatisch wieder verlieB, 
wenn ich fiir ein paar Monate zu Offiziersiibungen einberufen wurde. Ich 
wurde wieder gezwungen, die Suggestionskur bei demselben Hypnotiseur 
zu versuchen. Diesmal versagte aber seine Kunst an mir vollstandig. 
Er entlieB mich mit der Bemerkung, er konne diesmal meine Widerstande 
nicht iiberwinden, auch nicht begreifen, warum sie jetzt ohne Vergleich 
starker auftraten, als wahrend der Universitatspriifungen. Der Grund 
dieses Geheimnisses wurde mir erst durch JUNGs Analyse klar, als der 
betreffende Suggestionskiinstler in unliebsamer Gestalt in einer ganzen 
Reihe von Traumen auftauchte, was nie zuvor der Fall gewesen war. 
Hier (Ende 1914) fiel auch das theoretisch und praktisch entscheidende 
Wort JUNGs: "Jede Suggestion ist Auto-Suggestion." Wahrend des 
Suggerierens war mir namlich stets das Motiv der Gralsritter durch den 
Kopf gegangen. Als ich dies JUNG erzahlte, meinte er, ich hatte mich 
dadurch, wenn auch nur teilweise, von dem "magischen" EinfluB des 
Hypnotiseurs geschiitzt und somit eigentlich mir das Notwendige seIber 
suggeriert, den Hypnotiseur aber in ein Medium, in ein Instrument ver
wandelt. 

Wo ich nicht restlos im klaren bin, da hiille ich mich einstweilen in 
Schweigen ein oder frage, wenn es sich urn ein individuelles Problem handelt, 
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die betreffende Person unter vier Augen dartiber aus. So ist es bei mir 
auch auf dem Gebiet der Psychologie. lch muB gestehen, daB dies ein 
Gebiet ist, wo ich im Verhaltnis zu meiner sonstigen Auffassungsfahigkeit 
am schwersten zur volligen Klarheit komme. Und ich muB gestehen" 
daB das zuviele Reden tiber psychologische Dinge der Unberufenen nicht 
zurKlarheit, sondern zu einem Zerreden der Problematik fUhrt, das aller
dings vielleicht den Rednern seIber fiir eine Zeitlang das Gefiihl schenkt, 
als sei ihnen dies oder jenes Problem nun und gerade durch das Reden 
gam klar geworden. Das ist aber ihre Sache. Meine Sache dabei besteht 
darin, daB ich, indem ich mich anstrenge, solchen Auseinandersetzungen 
zu folgen, allmahlich sozusagen versinke; gelingt es mir, so zu versinken, 
daB ich mich dabei nicht ungemtitlich fiihle, so kann ich dann mit wohl
wollender Miene weiter zuhoren, so, wie wenn aus einem Nebeniimmer das 
fiir mich zu laute Gesprach nun angenehm gedampft mein Gehor erreicht. 

Meine ausgesprochene Abneigung gegen die Psychologie bedeutete aber 
keinen Mangel an jeder Hinneigung zum Nachdenken tiber seelische Vor
gange oder Gegebenheiten, wie auch zur Einfiihlung in diese Phanomene. 
Was eine seelische Not heiBt, war mir zu deutlich bekannt, als daB es 
anders sein konnte. Die Art und Weise aber, wie manche Dichter und 
Schriftsteller die psychologischen und psycho-pathologischen Probleme 
behandelten, schlen mir schwelgerisch und rechthaberisch zu sein, ohne 
jede Spur von Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Doppelwesens, alB welches 
der ,Mensch zu gelten hat. Und Ehrfurcht laBt es einfach nicht zu, daB 
man die psychologischen Kleckse mit W onne und noch dazu dilettantischer 
Wonne auseinanderschmiert, wie es besonders DOSTOJEWSKIJ, dieses groBte 
Ungltick der russischen Literatur, gemacht hat. Ehrfurcht gebietet 
moglichste Kiirze bei der Behandlung solcher Probleme, einen Lakonismus 
iriiFeststellen, Denken und Hinweisen. Deshalb sind mir hler die alt
frli-nzosischen Essayisten und Aphoristen, die ganz antik waren, allein 
annehmbar. Sie wiihlen nicht dort herum, wo es zu dunkel ist, und zwar 
gerade, weil die Dunkelheit so sehr interessant ist. Die psychologischen 
Probleme, so wie sie von den groBten Denkern und Dichtern oder in der 
Mythologie und in der Religion gestellt und gelost werden, dies allein 
konnte ich damals ohne jeden Vorbehalt annehmen. "Also sub rosa 1" 
Nein, auch "sub cruce", weil mit gebtihrender Ehrfurcht! 

Mein Antipsychologismus war offenbar von merkwfirdiger Art. Er 
schuf in mir gegen meinen bewuBten wissenschaftlichen Geschmack eine 
mich beunruhlgende, unbestimmte Neugierde ffir das Psychologische, die 
sich allmahlich zur Wissensbegierde steigerte, besonders durch NIETZSCHE
Lektiire und dessen seelische Problematik, die mich jahrelang als eine 
personliche Angelegenheit beschaftigte. Hatte ich diese Wissensbegierde 
nicht gehabt, so ware ich doch nicht wieder, und zwar als fiinfunddreiBig
jahriger, abgedankter Beamter (1908-1909) wie ein Student auf die 
Universitat Berlin gegangen, urn vorwiegend psychologische Vorlesungen 
und Seminare zu belegen. Und ich tat dies gegen meinen vorhergefaBten 
Lehrplan, in dem Philosophie und Germanistik zu Hauptgegenstanden 
bestimmt worden waren, was sowohl meinen wissenschaftlichen als auch 
praktischen lnteressen damals entsprach. 

Komplexe Psychologie. 36 



562 PersoT'lichkeit. 

Die fleiBig betriebenen psyehologischen Studien befriedigten meine 
WiBbegierde nieht; mir schien Alles entweder bloB Einfiihrung, Einleitung, 
eine stagnierende, perseverierende, bloB begriffliche Propadeutik zu sein 
zu dem, was da nicht kommt, und was doch allein not tate zu wissen; 
oder ein Steckenbleiben bei uber das notwendige MaB hinaus ins einzelne 
gehenden, fast zum spielerischen Selbstzweck ausgearteten Teilversuchen 
und Teilbeobachtungen der Psyehophysik. Was hatte das alles mit den 
Problemen zu tun, die in mir personlich einer Losung harrten, und die 
ich in dem gewaltigen Wellengange des Lebens eines NIETZSCHE oder 
eines GOETHE auftauchen und aneinanderprallen sah und nacherleben 
muBte 1 So nacherleben, daB ich von selbst ohne jede Kenntnis der 
Komplexen Psychologie gewahr werden muBte, daB es sich eigentlich im 
kleineren MaBstabe auch um meine Probleme handelte. Zwar wurden 
diese Probleme teilweise von Literatur-Historikern behandelt. Aber diese 
Art Schongeisterei konnte mir nicht munden. GewiB, es gab noch so etwas 
wie eine "verstehende Psychologie". Doch sehien sie mir ein Zwitterding 
zu sein, halb philosophisch, halb historiseh, literariseh, asthetisch; ihre 
Grundgedanken entbehrten der Scharfe. Es gibt Strecken in der Ge
schichte der Philosophie, die, unfahig, meinen LeserfleiB anzuspornen, 
mich fauler machen, als ich eigentlich bin. Zu diesen Strecken gehort die 
unendliche Diskussion uber erklarende und verstehende Psyehologie. Es 
ist ein Gestrupp oder ein Drahtverhau, hinter welchem vielleicht etwas 
sehr Wertvolles steckt, das aber eben dank dieser methodologischen 
Fortifikation unerreichbar bleibt. 

"Die psychologische Einsicht dagegen greift in schmerzhaft Personliches 
"und stoJlt darum auf personliche Widerstande und Ableugnungen. Ich 
"bin allerdings weit davon entfernt, diese Widerstande fiir sinnlos zu 
"halten. Vielmehr erscheinen sie mir wie eine gesunde Reaktion gegen 
"etwas Destruktives. Aller Relativismus, wenn er oberstes und letztes 
"Prinzip ist, wirkt zerstorend 1." 

Das ist es, was in mir meinen Anti-Psychologismus genahrt hat. 
Praktisch konnte ich nicht zufrieden gestellt werden durch beschrankte, 
rechthaberische Eingriffe in das "schmerzhaft Personliche"; theoretisch 
straubte ich mich gegen einen solchen Relativismus, der sich absolutistisch 
gebardet, sei es aus gnoseologischer Naivitat oder aus gnostizistischer 
Hybris. .. Ich suchte nach einem richtigen, kritizistisch sich besinnenden, 
sich selbst beschrankenden psychologischen Relativismus, der dann aber 
als so gearteter sich unbefangen und berechtigt fiihlt, die Grenze des 
nur "schmerzhaft Personlichen" kUhn zu uberschreiten und seine Provinz 
einzurichten in dem seelischen Gebiet des nicht mehr Personlichen; also 
dort, wo die objektiven Wurzeln sich in der unendlichen Tiefe verbreiten; 
und des nicht bloB Schmerzhaften, d. h. dort, wo man durch die Kom
munikation mit dem Objektivenaus einem reaktiven, halb tierhaftenAus
schlagen heraus und zum rein menschlichen, reflektierenden Pathos kommt. 

Die "Faszination der Seele" erklart JUNG an einer anderen Stelle 
des oben zitierten Aufsatzes "als eine neue Selbstbesinnung, eine Ruck-

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S.427. 
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bestimmung auf fundamentale menschliche Natur". Dies intersuhjektive, 
unbewuBte Gebiet der Psyche (wie ich es damals vorlaufig fiir mich be
zeichnete) ist Niemandsland, das aber aile angeht, ob man es will oder 
nicht. Es kann von keinem in Vollbesitz genommen werden, obschon es 
bereit steht fiir aile, die es ergreifen wollen; keiner kann seine Grenzen 
auszeichnen und genau die Landungsstelle angeben, und jeder dad von 
beliebigem Punkte aus ins Innere hineintreten, um seinen Teil daran zu 
haben. Das heiBt aber nicht, dies Gebiet als einen Teil seinem indi
viduellen Reiche einzuverleiben, sondern, nur darin seine Provinz oder 
Kolonie zu griinden. Das wurde auch seit ungezahlten Jahrhunderten 
immer wieder getan, ohne daB man dabei die daraus entstehende Sach
lage, namlich die Reichweite und die Art der Besitznahme richtig zu 
beurteilen und zu iiberschauen imstande war. Der ganze Streit zwischen 
Innen und AuBen, inbegriffen der Streit zwischen Nominalismus und 
Realismus, zu dessen Klarung JUNGs Typologie so viel beigetragen hat, 
ist auch heute noch lange nicht erledigt, doch so weit geklart, daB 
jede Verabsolutierung undurchfiihrbar und unannehmbar wurde. Sie 
sollte es eigentlich schon geworden sein durch RANTS Kritik. Es hat sich 
aber erwiesen, daB die philosophische Auseinandersetzung sogar von 
KANTischer Restlosigkeit und Scharfe fiir sich allein ungeniigend war, und 
zwar merkwiirdigerweise gerade fiir die ganze Reihe der nach KANT sich 
schopferisch betatigenden Philosophen. In den Streitgegenstand muBte 
offenbar von einer anderen Seite eingegriffen werden, namlich von einer 
Psychologie, die nicht in der Philosophie verankert, auch nicht aus der 
Philosophie entsprungen war, sondern erbliiht aus einem praktischen 
Zweige der Naturwissenschaft. 

* * * 
Der mannigfaltige Stoff und der verschiedenartige Gehalt meines 

Beitrages zur Festschrift werden wohl bei manchem Leser den Eindruck 
eines bunten Durcheinanders erzeugen. Dieser Eindruck ist gewiB be
rechtigt. Doch liegt er inbegriffen in der Aufgabe, die ich iibernommen 
habe; denn die Verquickung der Subjektivitat als eines Ausgangspunktes 
zusammen mit der Gegenstandlichkeit der Komplexen Psychologie erwirkt, 
ja erfordert ein solches Durcheinander. Indem ich problematische Fragen 
nur stelle, um dann in meiner Erzahlung fortzufahren, werde ich manchen 
Leser vielleicht viel mehr auf- als anregen; ich tue dies gewiB nicht vor
satzlich, obschon voll bewuBt. Ich lasse die Aufregung einfach gelten, 
denn auch sie fordert die Erkenntnis desjenigen Gegenstandes, der als 
Mittelpunkt meiner Darstellung auf tritt, namlich JUNGs Personlichkeit. 

Wenn das analytisch-psychologische Thema einmal in der Psyche 
eines Einzelnen eingesetzt hat, und wenn es durch die seelischen Schichten 
zum Geist herauf durchgedrungen ist, so reizt es diesen immer wieder 
zum Kontrapunkt dieses Themas mit anderen ihm ebenbiirtigen Themen. 
Diese Eigenschaft zeugt von seiner Lebensnotwendigkeit schlechtweg und 
nicht bloB von der sog. "Aktualitat" , die irgendwo in das Heute ein
schlug, um vom Morgen Abschied zu nehmen. 

36* 
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Da icb" wie gesagt, den Griinder der "Ziircher Schule" nicht einmal 
dem Namen nach kannte, so erkundigte ich mich brieflich bei Prof. BLEULER, 
an wen ich mich richten solle. Ich erhielt eine schriftliche Antwort, in 
der einige Namen von Schweizer Analytikern erwahnt wurden. Als erster 
wurde C. G. JUNG genannt. Ich telephonierte ihm und bat urn eine 
Sprechstunde. So fiihrte mich das Schicksal zur Begegnung mit JUNG. 

Als ich ihn kennenlernte (1914) hatte er sich unlangst, aber endgiiltig 
von FREUDS Schule getrennt (1913). Lese ich heute in dem Buch, das 
1931 erschienen istl, iiber JUNGS Stellungnahme zu den Wiener Schulen, 
so erinnere ich mich an unsere ersten Gesprache dariiber: "Ich bin kein 
Gegner FREUDs, trotzdem mich seine eigene wie seiner Schiller Kurzsichtig"
keit dazu stempeln wollen." Genau so driickte er sich auch damals aus, 
als ich die Analyse bei fum anfing. . 

Das, was man bald darauf die Ziircher Schule genannt hat, we Mark
scheidung von beiden Wiener Richtungen, ging kritisch-planmaBig vor 
sich, ganz sachlich, ohne irgend eine personlich-polemische Gehassigkeit. 
Um hier nur einen, namlich den therapeutischen Standpunkt hervorzu
heben, weise ich darauf hin, daB JUNG zum Unterschied von FREUD und 
ADLER "denMenschen lieber aus seiner Gesundheit verstehen mochte", statt 
fun "aus der pathologischen Ecke und aus seinen Defekten zu erklaren". 

Gerade weil ich damals nichts von dieser Wendung der Psychoanalyse 
wuBte, darf ich hier als Zeuge dieser Sachlichkeit von seiten J UNGs er
scheinen. Wenn es- manchmal bei einer Traumdeutung kraB zum Vor
schein kam, wie ungeniigend und einseitig irgendein Trauminhalt vom 
FREuDschen Standpunkte aus gedeutet werden konnte und was fiir 
einen tiefen Sinn er fiir die weitere Entfaltung der PersonIichkeit des 
Traumers zu erhalten schien, wenn man sich nicht auf das Aetiologische 
beschrankte, dann setzte ich mit meiner Kritik ein. JUNG lieB sie gelten, 
soweit sie seiner Ansicht nach richtig war, doch nie horte ich dabei von 
fum ein abfalliges Urteil. Er blieb voll Achtung vor der groBen Leistung 
FREUDS, und einmal, nach einer solchen kritischen Abschweifung, sagte 
er sogar: ... "FREUD ist doch ein Meister, ja, auch mein Meister." Ich 
glaube mich zu erinnern, daB auf seinem Schreibtische damals auch ein 
Bild FREUDs stand. Dieselbe ehrfurchtsvolle Note dem psycho-analytischen 
Meister gegeniiber klingt auch in J UNGs neuesten Veroffentlichungen 
immer weiter: 

"Kein Wunder, daB die Ausgrabung unserer Seele zunachst eine Art von 
"Kanalisationsunternehmen ist. Nur ein groBer Idealist wie FREUD konnte 
"diesem unsauberen Geschaft eine ganze Lebensarbeit widmen. Nicht er 
"hat den iiblen Geruch verursacht, sondern wir alle, die wir uns so sauber 
"und anstandig vorkommen, und dies aus purster Ignoranz und grobster 
"SelbsttauBchung 2." 

Weltkrieg und Analyse traten also in mein Leben zur selben Zeit ein. 
1st das giinstig gewesen 1 JUNG und ich waren beidegeneigt, diese Sach
lage, dies Zusammentreffen bald fiir giinstig, bald fiir ungiinstig zu halten. 

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 76/77. 
2 1. c. S. 425. 
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Ratte der Krieg meine Neurose hervorgerufan, so ware diese Frage ganzlich 
iiberfliissig. Dem ist aber nicht so gewesen. 1m Gegenteil: nachdem 
ich mich yom ersten Schlag und den damit verbundenen seelischen 
Strapazen erholt hatte, litt ich unter meinem Ohrensymptom eher weniger, 
als zuvor. Es trat meistenteils dann ein, wenn ich der Versuchung, ein 
Konzert zu besuchen, nicht widerstehen konnte. Soweit ich mich er
innern kann; erklarte J UNG diesen Sachverhalt mit der Ablenkung aines 
betrachtlichen Teils der Libido von meinen personlichen Konflikten weg 
zum gewaltigen Weltereignis. Es geniigt, hier nur festzustellen, daB J UNGs 
Analyse mich von diesem Symptom befreit hat. Von den personlichen 
Konflikten aber nahm nun mein Stehen zwischen zwei feindlichen Volkern 
die erste Stelle ein. 

Eine Seite des Problems der "Erdbedingtheit" fiihrt JUNG unwill
kfirlich auch zum Nationen- undRassenproblem. Der Vortrag in Darmstadt: 
Seele und Erde ist veroffentlicht worden in KEYSERLINGS : Mensch und 
Erde (1927), hat also nichts mit dar Aktualisierung dieses Problems seit 1933 
zu tun, wie JUNG ja iiberhaupt nicht zu denen gehort, die ein Problem 
anpacken, nur weil es schon aktuell geworden ist. GewiB, als Psychologe 
ist er ohne weiteres verpflichtet, eine Umschau zu halten, was ffir Probleme 
aktuell werden; denn das Problem der Aktualitat - wie, warum, wozu, 
psychologisch betrachtet, dies oder jenes Problem aktuell geworden - ist 
eines der zentralsten jeder Art Seelenkunde, wenn sie mit dem Leben, 
worin sie praktisch eingreift, gleichen Schrittes marschieren will. 1st 
ein aktuell gewordenes Problem, wie z. B. das Rassenproblem, seinem 
Gehalte nach ffir einen naturwissenschaftlich geschulten Psychologen 
gerade in seinen Kernfragen ohne weiteres zuganglich und gewissermaBen 
losbar, so kann es auch an sich, abgesehen von seinem Aktualitatscha
rakter, zum Gegenstande seiner Erorterung werden; braucht es aber durch
aus prinzipiell gar nicht. Nun muB ich beze'ugen, daB fast Alles, was 
JUNGS letzte Schriften zum Rassenproblem an manchen einzelnen kon
kreten Bemerkungen oder meistens kurz formulierten allgemeinen Grund
satzen weniger direkt als indirekt beitragen, mir aus meiner Analyse und 
spateren Gesprachen bekannt war, schon viele Jahre vor den ersten Ver
offentlichungen seiner "Essays", die heute im dritten und vierten Band 
der Psychologischen Abhandlungen gesammelt vorliegen. 

Da mich als Deutschrussen seit Kindesbeinen unwillkfirlich eben das 
Rassenproblem aufs lebendigste beschaftigt hatte, so kam es schon wahrend 
meiner Analyse oft zur Sprache. Manchmal stritten wir, ohne einander 
iiberzeugen zu konnen, da J UNG meiner Ansicht nach das Geographische 
und die Umweltseinfliisse iiberbetonte, ich aber seiner Ansicht nach das 
Ethnographische und das Angeborene. Mir seIber wollte es zwar scheinen, 
ich hielte beide gewiB doch gleich wichtigen Elemente dieses Problems 
bei meinen Auseinandersetzungen im Gleichgewicht. Und wenn ich z. B. 
den Aufsatz Seele und Erde lesel, so bleibe ich bei meinen friiheren ab
weichenden Meinungen und Einwanden, auf die ich allerdings hier nicht 
naher einzugehen imstande ware. Das ganze Problem ist eigentlich schon 

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 202f. 
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in Wandlungen und Symbole der Libido angetont worden. Enthalt doch 
dies Buch, wie er selbst sagt (in Seele und Erde), "ein ausfiihrliches Beispiel 
der amerikanischen Heldenphantasie" , die den Indianer als das Symbol 
der "progressiven Libidotendenz" wahlt. Diese Heldenfigur solI nach JUNGS 
wiederholter Beobachtung seiner amerikanischen Patienten auch "den 
indianischen religiosen Aspekt besitzen". AIle psychologischen Behaup
tungen und Vermutungen, die er dabei und gelegentlich auch in seinen 
andern Schriften mitteilt, scheinen mir unbestreitbar zu sein; sowohl das 
Heldenmotiv als auch der religiose Aspekt haben es mit der "absoluten 
Einstellung" zu tun, wobei das erstere den letzteren bedingt. DaB es so 
ist, sagt mir nicht nur meine Urteilskraft, sondern auch meine personliche 
Lebenserfahrung. Denn als Nachkomme alter deutsch-protestantischer 
Emigrantenfamilien, also mit keinem Tropfen russischen Blutes in meinen 
Adern, in lutherischer Konfession erzogen, muB ich doch zugeben, daB 
meine Religiositat durch und durch russischen "Aspekt" hat, daB die 
prawoslawnaja Tzerkow (die rechtglaubige Kirche, d. h. die russische 
herrschende autokephale Kirche griechisch-katholischen Glaubensbekennt
nisses) mir die Kirche schlechthin ist, fiir die allein ich nicht nur Ehr
furcht, sondern auch Liebe fillile. Wie ist das zu verstehen 1 

"Gemsse australische Primitive behaupten, man konne keinen fremden 
"Boden sich aneignen, denn im fremden Boden leben fremde Ahnengeister, 
"und so wiirden die Neugeborenen fremde Ahnengeister inkarnieren. Darin 
"steckt eine grolle psychologische Wahrheit. Das fremde Land assimiliert 
"den Eroberer." 

So lesen wir in Seele und Erde. Schon vor zwanzig Jahren erzahlte JUNG 
mir, als wir meinen durch den Krieg noch verscharften "deutsch-russischen 
Konflikt" analysierten, wie er es feststellen muBte, daB die Psychologie 
der Nachkommen von europaischen, vorwiegend angelsachsischen und 
puritanischen Emigranten in Nordamerika zum Teil zwar diejenige ihrer 
eingewanderten Ahnen und die der Einwanderungszeit sei, zum Teil aber die 
landeseingeborene der Urbevolkerung, und zwar in urn so kraftigeren 
Ziigen, als die - wie er sich auch damals ausdriickte - "chthonischen 
Geister" der Wahlheimat einen reizvolleren EinfluB auf die Eingewanderten 
und ihre Nachkommen auszuiiben pflegen, als auf die langst ansassige 
Volkerschaft mit angestammter, bereits national konsolidierter Seelen
verfassung. 

Man braucht nur die Verschiedenheiten zwischen Amerika oder Austra
lien und RuBland zu beriicksichtigen, urn dieses empirisch-psychologi
sche Gesetz J UNGs auf meinen Fall anwenden zu diirfen. Was fiir eine 
wohltuende und selbst versohnende Wirkung diese Anwendung, die wir 
in allen Einzelheiten vollzogen, auf mein Gemiit ausgeiibt hat, das. ver
gesse ich nie. Das war wirklich ein Lichtstrahl, der in das Dunkel der 
seit Kindesbeinen ungeheuer verwickelten inneren und folgerecht auch 
manchmal auBeren Verhaltnisse geworfen wurde. "Sie haben die Psycho
logie eines Deutschen des 18. Jahrhunderts und dazu die moderne, aber 
auch die archaische Psychologie der Russen." So ungefahr lautete die 
Diagnose. Vereinfachend sprachen wir manchmal diesbeziiglich yom 
"deutschen Geist und der russischen Seele". So wurde es mir kIar, warum, 
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ganz abgesehen v@m Mangel an spezijischer Degabung (was ja keineswegs 
von der Psychologie eines Individuums abhangig ist) "der Gehalt in 
meinem Dusen und die Form in meinem Geist" auf dem Wege zur be
gliickenden und fruchtbaren Gemeinschaft so gehemmt waren (FREuDianer 
lacheIn dabei malizios). Und, urn nur noch eines aus der Fiille der klarenden 
SchluBfolgerungen zu erwahnen, restlos begreiflich wurde mir, warum der 
von mir spater in reiferen Jahren gehaBte DOSTOJEWSKIJ meine Seele 
in der Jugend so zu bannen und zu "traumatisieren" imstande gewesen 
war. (FREuDianer lacheIn noch malizioser.) DOSTOJEWSKIJs bezauberndes 
Gift ist eine Quintessenz des "chthonischen Geistes" RuJ3lands. Raffiniert, 
wie die beriichtigte "Wodka", gehort dieser Geist, nachdem er durch aIle 
Filter byzantinisch-christlicher und westlich-wissenschaftlicher Kultur ge
zogen worden war, zu solchen Dingen, von denen das russische Sprichwort 
sagt: "Was einem Russen gut tut, das ist einem Deutschen der Tod." 

Nun aber zu dem, woraus letzten Endes alles eben Gesagte hinzielte. 
Wenn ich frage, woher in meinem FaIle diese JUNGsche Erkenntnis ihre 
"heilende Kraft" bezog, die eine entspannende und befreiende Wirkung 
ausloste, so ist zu befiirchten, daB meine Antwort diejenigen, die einem 
eigenartigen psychoanalytischen Mystizismus fronen, enttauschen werde. 
Nehmen wir an, ich hatte eine inhaltlich ahnliche, in der Wortfassung und 
Degriindung aber nicht empirisch-wissenschaftliche, sondern okkultistisch
wahrsagende "Erklarung" meines seelischen Konfliktes von irgendeinem 
"in die letzten Geheimnisse des All von unsichtbaren Meistern Ein
geweihten" bekommen; dies wiirde mich urn ,keinen Schritt weiter zur 
Losung zu fiihren vermocht haben. Denn solche halbdunkle Vermutungen 
stellte ich mir seIber auf, ohne eingeweiht gewesen zu sein. In meinen 
Augen entbehren solche vermutende Einfalle der vollen Oberzeugungs
kraft; noch mehr: ich sehe in ihnen auch nichts besonders Wunderbares, 
das mich anziehen sollte und deshalb in einer geheimnisvollen Weise eine 
wohltuende Riickwirkung auf meine Seele auszuiiben imstande ware. Eine 
rein menschliche Erkenntnis, die weitgehend mit der Wirklichkeit iiber
einstimmt, ist mir ein viel groBeres Wunder. lch sehe gar nicht ein, warum 
in dem Reiche der Erkenntnis das sog. "Irrationale" inthronisiert werden 
sollte, wo doch das sog. "Rationale" jedenfalls einer viel edleren Herkunft 
ist. Aber auch das letztere braucht nicht inthronisiert zu werden; der 
Thron gebiihrt nur Gott allein. Der Geist als Thronverweser waltet sowohl 
im "Rationalen" als auch im "Irrationalen", und ist er abwesend, so 
plattet sich beides abo Ein abgeplatteter Irrationalismus ist genau so leer, 
fade, seicht und hausbacken, wie ein abgeplatteter Rationalismus. Des
halb sind die Urbegriffe der Philosophie, die Urgesetze der Kunst, genau 
so heilig, geheimnisvoll, ewig und giiltig, wie mythologische Urgestalten 
und religiose Symbole. Die ersteren sind kein bloBer Abklatsch, kein 
"rationalistischer Niederschlag" der letzteren, sie sind als Ebenbiirtige 
yom Geiste erzeugt worden, der eine Ehe mit der Seele geschlossen hat. 

Die eherne Gesetzlichkeit, in die hineinzublicken mich die obige Aus
einandersetzung JUNGS bestimmte, indem er von der verwickelten Seelen
verfassung berichtete bei solchen, auch spaten Nachkommen der Ein
gewanderten, welche sich mit den Ureinwohnern nicht vermischt haben, 
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das war es, was meine Seele von einem groBen Teil des Druekes entlastete; 
denn indem ieh die Unbestoehenheit und Wirkliehkeitstreue dieser strengen 
Erkenntnis einsah, die dureh reiehliehe, mir mitgeteilte Kasuistik erhartet 
wurde, sehwand das Gefiihl einer vermeintliehen Vereinzelung und Zu
sammenhanglosigkeit dieses meines peinvollen Konfliktes. Zwar stellte 
ich es mir auch vorher sehr oft vor, Ahnliehes hatten viele Leidensgenossen 
zu erleben, doeh weder der dabei zu ertragende Grad der Spannung, 
noch einzelne Abwandlungen dieses ganzen psychologischen Sachverhaltes 
konnten von mir ohne sieheres Wissen urn die hier waltende Gesetzliehkeit 
.weder vernunftgemaB bewertet, noeh seelenruhig angenommen werden. 

Es gibt Mensehen, die sich daruber ernstlieh argern konnen, wenn 
ausgereehnet am Tage eines beabsichtigten Ausfluges Regenwetter ein
tritt. Ware ich ein solcher, so hatte mir die JUNGsehe Einsicht bei diesem 
Konflikt meiner Seele nicht geholfen. lch hatte mich jahrelang immer 
weiter uber das schleehte Wetter erst mude argern mussen, um endlieh 
zu einer solchen "rationalen Kur" reif zu werden. Das Gebiet der Beweg
grunde zum Argernis ist gewiB groB und kann nur sehrittweise verringert 
werden, indem erst die ganz unbereehtigten, dann die weniger bereehtigten 
Grtinde usw. gradweise naeh und naeh ihre Sprengkraft einzubuBen haben. 
Was JUNG im ahnliehen Fall mit einem solchen Regenwetterwuteii~h 
anfangen wiirde, bleibt quaestio faeti; sagte er doeh oft, die Hauptsaehe 
bestehe darin, zu heilen und zu helfen, gleieh auf was ffir eine Weise. 

Gunstig und beruhigend wirkte die ,Atmosphare der Sehweiz als eines 
neutralen Landes. Es war ungemein reizvoll, zu der so katastrophalen 
Zeit eben diese Zeit und alles, was sie gebar, nieht als grob-konkrete 
Begebnisse zu betrachten, die wie Sehrapnelle einsehlugen, sondern me 
auf einem andern Plane, der vor die Geschehnisse weder einen spiritua:.. 
listisch-beschonigenden, noeh einen materialistisch-entwertenden Koeffi
zienten stellte, sondern einen unbesteehlich -psyehologischen , welcher 
merkwfirdigerweise gerade durch die Nuchternheit, mit der die grausarlien 
Ereignisse aufgefaBt wurden, das Phantastisehe an ihnen heraushob. 

Der Abgrund, vor dem die Menschheit stand und eigentlieh heute 
noch stehtl, wurde dadureh siehtbarer, als dureh irgendwelche statistische 
Bereehnungen oder soziologische Uberlegungen. Man sah, wie es moglich 
wurde, daB unbewuBte Regungen und Strebungen als unsiehtbare Regie
meister, die sich um die abschlieBende konkret auBere Reehnung nieht 
im mindesten kummerten - begleiehe sie, wer es wolle! -, einen Welt
film kurbelten, der, falls er ungestort abgeschlossen worden ware, keine 
Zusehauer mehr hatte; denn alles hatte entweder handelnd oder leidend 
mitmaehen und in diese Teilnahme einbezogen an ihr zugrunde gehen 
mussen, wie die Filmfiguren auf der Leinwand verschwinden. Es fragte 
sich, was eigentlich dieser Wahrscheinlichkeit entgegenwirkte, auf daBsie 
nicht zur volligen Evidenz geworden ist. 

1 "Nach dem Optimismus des siebenten Schopfungstages muE es dem Demiurgen 
1914 eher schwer gefallen sein, sich mit seiner Schopfung weiter zu· identifizieren." 
So schreibt JUNG zwei Jahrzehntenach dem Weltunheil in seinem nicht geniigend 
ernst zu nehmenden Monolog Ulysses. (Wirklichkeit der Seele, S. 163.) ., 
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DaB "die groBen Ereignisse del' Weltgeschichte im Grunde genommen 
vbn tiefster Belanglosigkeit" seien 1, dies zu behaupten, hatte J UNG damals 
gewiB keinen Mut gehabt. Dem Problem del' psyehologisehen Vorbereitung 
soleher Ereignisse widmeten wir, dureh meine Traume dazu bestimmt, 
groBe Aufmerksamkeit. 

* * * 
Je mehr wir aueh weiter wahrend del' Analysestunden auf Grund von 

Einfallen versehiedene Wissensgebiete streiften, desto of tel' setzte uns das 
gleiehzeitige Auftauehen derselben Probleme und Interessen bei uns beiden 
in Verwunderung. So z. B., daB wir beide um das Jahr 1910 herum uns 
besonders naehhaltig mit mythologischen Studien befaBt hatten. Del' 
allerwiehtigste Fall diesel' Synehronizitat abel', del' uns beide ergriffen 
hat,· besteht darin, daB wir um die Wende des Jahrhunderts, und zwar 
genau zwischen Dezember 1899 und JannaI' 1900 denselben ersehiitternden 
Traum gehabt hatten, einen Traum, den J UNG heute, naehdem er die 
Psyehologie del' Primitiven so griindlich studiert hat, einen "groBen" 
Dennen wiirde. Dieser Traum blieb bei mir wahrend anderthalb JahI'
zehnten ungeheuer gefiihlsbetont, bis auf die Zeit, wo ieh ihn in die Analyse 
gebraeht habe. DaB ieh nun erfuhr, mein Analytiker habe den gleiehen 
Traum gehabt, beeindruekte mieh auBerordentlieh· stark, sehwaehte abel' 
dabei das Senauerliehe des TraumbiIdes merklieh abo Der Inhalt beider 
Traume war der gleiehe. Nur der abschlieBenqe Moment war bei JUNG 
ein anderer als bei mir. Uber diese Versehiedenheit in einem Traum, 
del' offenbar iiberpers5nliehe, objektiv-kollektive Bedeutung hatte, haben 
wir damals sehr viel gesproehen und sie auf die Reehnung der verschieden 
gearteten Individualitaten der beiden Traumer gestellt. Zwar ersehienen 
wir hier als Medien, doeh nur bis auf den allerletzten ausschlaggebenden 
Moment, wo pl5tzlieh der individuelle Standpunkt die Oberhand nahm. 
Die Aussage del' "Geisterwelt" wird dureh energisehen Einsatz der Per
s5nliehkeits-Themen iibert5nt und kein Sterblicher diirfte es voraussagen 
oder entseheiden, welches Thema im naheren AnkIang zu dieser Aussage 
steht. Diesel' "groBe" Traum braehte uns einander naher, zeigte uns aber 
aufs genaueste, wo unsere Wege auseinandergehen. 

Sehr bald kamen wir auf MERESCHKOWSKIJ zu spreehen. Es war mir 
eine Freude, zu erfahren, daB mein Analytiker in seinen jiingeren J ahren 
diesen bedeutendenDiehter und Sehriftsteller ebenso verehrt hatte, wie ieh. 
JUNG sagte mir dabei, daB er bei einigen TeiIen seines ersten Hauptwerkes 
Wandlungen und Symbole der Libido oft an MERESCHKOWSKIJ gedaeht 
h,abe. Es sind wohl diejenigen Seiten des Libidobuehes, wo es sieh um 
den Hellenismus handelt. Sind doch die Stimmungsimpressionen und die 
geistig-seelische Haltung dieser Kultur- und Religionsstromung von keinem 
so diehteriseh reizvoll dargestellt, wie von MERESCHKOWSKIJ. Auch FREUD 
stiitzt sieh auf MERESCHKOWSKIJ, sagte ieh zu mil', wahrend ieh FREUDS 

1 Die Bedeutung der Psychologie fUr die Gegenwart. 
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Aufsatz iiper LEONARDO DA VINCI las. Er nennt ihn einen seelenkundigen 
Romanschreiber und schlieBt sich der "Hypothese" von MERESCHKOWSKIJ 
an, daB das Lacheln der Gioconda dasjenige der Catarina, LEONARDOs 
Mutter sei. Was fiir ein Unterschied auch hierin gegeniiber JUNG! Das 
eigenartige, die innersten Schichten der Seelen in Bewegung bringende 
Ernstnehmen der mittelmeerlandisch-heidnischen Frommigkeit, das in 
MERESCHKOWSKIJs Jugendwerken so besonders stark zum Vorschein 
gelangt und das noch in seinem Jesusbuch zu spiiren ist, hat bei JUNG 
vollstandiges Verstandnis, ja sogar ein Mitgefiihl, gefunden. Das war etwas, 
das ich fast bei keinem westeuropaischen Leser von MERESCHKOWSKIJ 
getroffen habe, auch dann nicht, wenn dieser Leser sonst begeistert war. 

Da ich stets, wenn nicht goethefest, so doch goetheliebend war, so 
gereichte es mir zur Freude, in meinem Analytiker auch eine innige Be
ziehungzu diesem meinem Idol zu finden; diese besondere Art der Be
ziehung zu GOETHE, als sei er noch da, war es, was mich bei JUNG ver
wandtschaftlich anmutete. 

GewiB, JUNGs GoETHE und mein GOETHE waren damals und sind 
vielleicht auch bis jetzt sehr verschieden. Nicht aus dem Grunde, well wir 
ihn verschieden deuteten oder - was besonders bei JUNG als Psychologen 
ausgeschlossen war -, weil wir auf ihn unser Selbst projiziert und seine 
Personlichkeit entsprechend der unsrigen zugestutzt hatten; sondern weil 
sich GOETHES iiberreiche Personlichkeit jedem von uns in einem anderen 
Aspekte zuwandte. Nicht unsere Gedanken iiber GOETHE, sondern unsere 
GOETHE-Ideen waren verschieden und deckten sich nur in der Mitte und 
nur teilweise. Oft stellte ich fest, daB gerade das in GOETHE, was mir 
fremd war und was ich nur aus Liebe zu ihm gelten lieB, den Gegenstand 
von JUNGS Bewunderung bildete und umgekehrt. Z. B. GOETHES Lyrismus, 
sein Kiinstlertum, sehr vieles in seinem Charakter war mir am teuersten, 
wogegen sein Pantheismus, sein Gnostizismus (beides gewiB sehr eigenartig 
gepragt und auf eine eigenartige Weise zu verstehen) mir stets fremd 
gewesen sind. Bei JUNG lag es umgekehrt. Um es ganz kurz zu sagen: 
ich zog Faust I, er Faust II vor. 

DaBwir beide zu unsererJugendzeit, also Jahrzehnte vor derBACHoFEN
Renaissance, dessen Mutterrecht wie eine geheimnisvolle Offenbarung eines 
riickwarts schauenden Propheten mit fieberhafter Teilnahme uns an
eigneten, gehort auch zu den Momenten, die uns einander naher brachten, 
indem sie einen Beweis lieferten, daB wir, schon bevor wir uns kennen
lernten, in der Richtung auf etwas, was zur Problematik unserer Epoche 
gehort, zusammen zur selben Zeit halbbewuBt hinsteuerten; denn daswar 
fiir uns beide eine ausgemachte Sache, daB solche Biicher nicht zufallig 
in die Hande bestimmter Leser kommen, auch dann nicht, wenn man 
sonst das Zufallige in allem, was da geschieht, anzunehmen geneigt ist. 

Zu einem Traum fiel mir der Goldene Ese/, von APULEIUS ein, den ich 
als Gymnasiast in einer sehr alten russischen Dbersetzung gelesen hatte. 
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Sein Inhalt hatte sich meinem Gedachtnis so fest eingepragt, wie der 
heute dank der Komplexen Psychologie so bekannt gewordene Roman von 
RIDER HAGGARD "She", welchen ich ungefahr zur gleichen Zeit wie den 
Goldenen Esel russisch gelesen hatte. JUNG war erstaunt iiber meinen 
starken Eindruck von APULEIUS (RIDER fuGGARD kannte er damals 
noch nicht). Es schien uns, als hatten wir dieselben unbestimmbaren 
Inhalte zwischen den Zeilen des Goldenen Esels herausgelesen. Bei dieser 
Gelegenheit erfuhr ich, daB der Mediziner J UNG zur besseren Ausgestaltung 
seiner Ideen es fiir notig gefunden hat, eine Zeitlang altphilologische 
Studien zu treiben. Das war etwas, worum ich ihn beneiden konnte. 
In der richtigen Einsicht, daB es auch psychologisch gar nicht belanglos 
sei, ob man irgendwelche "menschliche Dokumente" in der Originalsprache 
oder nur durch das Medium einer Ubersetzung auf sich einwirken lasse, 
nahm sich JUNG Zeit und Miihe, sich durch das barocke Latein dieses 
Spatlings der romischen Literatur durchzuarbeiten. Wer das Libidobuch 
gelesen hat, weiB, daB APULEIUS, dessen Psychologie Elemente enthalt, 
die man heute dank JUNG leicht in modern-wissenschaftliche Sprache 
iibersetzen kann, oft darin erwahnt wird. 

* * * 
Indem JUNG mich nach und nach vorwiegend analytisch erkannte, 

bewegte sich meine Erkenntms seiner Personlichkeit vorwiegend auf dem 
synthetischen Wege. Analytisch solI hier gewiB hauptsachlich im Sinne 
der psychotherapeutischen Methode verstanden sein, wogegen synthetisch 
keineswegs im Sinne eines spezifisch psychologischen Verfahrens, woriiber 
ich damals ja gar nicht geniigend verfiigen konnte, sondern im Sinne eines 
induktiven "nach und nach". Auf diese Weise (wohlgemerkt, vorwiegend) 
gestaltete sich unser aufeinander bezogener Erkenntnisvorgang. Die 
.J UNGsche Verfahrungsweise beriicksichtigt von vornherein die aktuelle 
Situation des BewuBtseins und dessen aktuelle Problematik. Das ist, was 
zunachst gegeben vorliegt und woraus sich von selbst die allererste Aufgabe 
ergibt. Diese Gegebenheit ist der unverziiglich zu analysierende Gegenstand. 
Alles Vergangene, was dabei auftaucht und was, wie sich JUNG damals 
auszudriicken pflegte, "immer noch gefUhlsbetont geblieben" ist, wird 
gewiB auch aetiologisch betrachtet, doch immer wieder im Zusammenhang 
mit dem heute bewuBten Aktuellen; denn nur auf diese Weise fiihrt die 
Verfolgung der Causa efficiens nicht in die schlechte Unendlichkeit von 
der B~ographie weg zur Biologie hin. Jedes Heute muB ein Morgen haben; 
der Causa efficiens folgt auf der Spur die Causa finalis; jede aetiologische 
Untersuchung der Psyche hat einen teleologischen Sinn, wenn sie sich 
nicht im Irrgarten mude laufen oder in einer Sackgasse zum Stehen bringen 
lassen soIl. 

JUNG sprach dabei von kausalen und finalen Prinzipien und von 
retrospektiven und prospektiven Tendenzen; er wich dem philosophischen 
Fachwort teleologisch ebenso aus, wie er auch selten zur Parallele zwischen 
Psyche und Organismus griff. Beides ist gut zu verstehen, da hier oft 
MiBverstandnisse und lJbertreibungen stattgefunden haben. Die Psyche 
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ist weder, mechanizistisch, noch organizistisch zu "erklaren" , obschon 
beiderlei Verfahren und GesichtBpunkte fruchtbar verwendet werden 
dUrfen. Doch mir war es schon zu Beginn meiner Analyse offensichtlich, 
daB zum Unterschied von den beiden Wiener Richtungen JUNGs Richtung 
auf ein Telos hinsteuert, das in einer Vollendung besteht und das als 
finis particularis et ulterior zwar nicht das Letzte, doch das Vorletzte 
in sich begreift. 

Sei es, weil ich seIber mich anfanglich ihm gegeniiber von der Seite der 
Intellektualitat zeigte, oder weil er als Westeuropaer in mir, einem Deutsch
russen, zunachst typische Ziige eines russischen Intelligenzlers erblickt zu 
haben glaubte, oder, was mir heute am wahrscheinlichsten diinkt, weil 
die offensichtliche Spannung meines damaligen Gebahrens ihn zurn Ge
danken verfiihrte, es handle sich hier urn einen Einzelfall der allgemein 
waltenden, immer zugespitzter werdenden Spannung zwischen rationalen 
und irrationalen Kraften bei dem modernen Kulturindividuum - jeden
falls hat es ziemlich lange Zeit gebraucht, bis JUNG eingesehen hat, daB 
es sich bei mir nicht, wenigstens nicht vorwiegend, urn eine typisch zeit
gemaBe "Hypertrophie" der Intellektualitat auf Kosten sowohl der Vitali
tat und Velleltat im allgemeinen, als auch anderer seelischer Verm6gen 
handelte, sondern vorwiegend urn einen individuellen Konflikt der Lebens
aufgabe. Es handelte sich hier urn einen "Streit der Fakultaten" in 
meiner Psyche, der- dank uniiberwindlicher auBerer Umstande nicht 
zugunsten der Haupthinneigung, son9.ern der Nebenveranlagung ent
schieden worden war, was natiirlich ein inneres ZerwUrfnis und eine 
Zerriittung des energetischen Haushaltes zur Folge haben muBte 1. 

Hier lernte ich den Unterschied kennen, von dem FREUDs Schule 
nichts wissen wollte, namlich zwischen dem "Neurotiker von unten" 
und "von oben". Diese Ausdriicke hat JUNG nicht in sein termino
logisches Lexikon iibernommen; er hat sie aber wahrend meiner Analyse 
6fters gebraucht; offenbar hielt er sie ad hoc als Hilfsbegriffe ange
bracht. So erscheinen sie mir auch heute sehr treffend zweierlei Ursachen 
der Entstehung von Neurosen zu bezeichnen: verdrangte Triebe und 
unverwirklichte Berufungen. 

Die Krankheit eines Neurotikers von "oben" wird aber unterstiitzt 
und in die Lange gezogen dadurch, daB der Wunsch, normal zu werden 

1 Ich kann nicht umhin, es hier wenigstens festzustellen, daB JUNGS Auffassung 
des Willens, wie sie in seinen beiden Hauptwerken dargelegt ist, mir schon damals 
nach seinen miindlichen Aussagen nicht nur einleuchtend zu sein schien, sondern 
auch entlastend und befreiend auf mich wirkte, indem die Anfiille der Willenslosig
keit nicht mehr sogleich Minderwertigkeitsgefiihle auslosten, sondern mich zur 
Selbsterforschung bestimmten, um die der Verfiigung des BewuBtseins entzogene 
Energiesumme wieder zu finden. JUNGS Behauptung, "der Willensvorgang sei ein 
energetischer ProzeB" gibt kein Recht zur Erwiderung, JUNGs Psychologie richte 
sich seIber, da sie den Willen begrifflich ausschalte; von dem quantitativen (wie ich 
es nennen mochte) Willen, der auf ein energetisches Phanomen zuriickgefiihrt wird, 
ist der qualijizierte Wille zu unterscheiden. Diesen letzteren leugnet JUNG gar nicht, 
sondern er erblickt in ihm dasjenige "psychologische Phanomen, das seine Existenz 
der Kultur und der sittlichen Erziehung verdankt". (Psychologische Typen, 
S. 690/91.) 
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- normal zu leben. -, immer gehegt wird, und das ist faIsch. "Derjenige, 
welcher eine komplizierte Zukunftsaufgabe zu losen hat, muB wiinschen, 
ubernormal zu werden." So ungefahr sagte JUNG zu mir ganz im Anfang 
meiner llnalyse. 

Schon wahrend der Analyse tauchten dank Einfallen zu Trauminhalten 
dann und wann auch philosophische Gedanken auf. Mir waren jedoch 
die streng psychologischen Klarungen von solcher Wichtigkeit, daB ich mich 
stets bemtihte, einen philosophischen Einfall moglichst schnell unterzu
bringen und zu erledigen. Doch muBte ich einsehen, daB mein Mitsprecher 
seinerseits es versuchte, an einem philosophischen Einfall langer, aIs es 
mir notwendig schien, zu verweilen. Ich konnte doch von einem Mann dieser 
vielseitigen Bildung nicht denken, daB er solche Dialoge ffir sich seIber 
als notwendig betrachte. Ich wurde stutzig und nun machte ich einmal 
nach einer zusammenfassenden Wendung SchluB, indem ich bemerkte: 
"Ich hatte noch einen Traum ... " Ich wurde aber unterbrochen mit 
einem Verweis, es sei doch unmoglich, ein solches Problem (und es war 
etwas sehr Abstraktes) auf diese Weise abzufertigen und fallen zu lassen. 
Auf meine Verwunderung hin erhielt ich schlieBlich eine Aufklarung, 
die mich noch mehr verwunderte, namlich, es sei, abgesehen von der 
psychologischen Auswertung der Weltanschauung eiries llnalysanden, auch 
jeder entlegenere Gedankengang, der scheinbar zu abstrakt sei, um im 
Zusammenhange mit der aktuellen psychologischen Situation zu stehen 
- gleich, ob er objektiv richtig oder unrichtig sei -, besonders bei einem 
Introvertierten von lebendigem Wert, Damlich auf der Subjektstufe. Was 
ffir einen philosophisch Veranlagten ein Begriff psychologisch bedeuten 
kann, kann ffir einen philologisch Veranlagten ein Wort bedeuten, und 
J UNG belegte das letztere mit einem drolligen Beispiel aus seiner Praxis. 

Heute scheint es mir, als hatte es sich damals nicht nur um eine Aus
einandersetzung mit der Philosophie auf der Subjektstufe gehandelt, 
sondern auch um einen Ansatz zur Entdeckung der Archetypen. Es ist 
fraglos richtig zu vermuten, daB die Hauptbegriffe in der schopferischen 
Philosophie, ffir den Philosophen allerdings unbewuBt, mit den Archetypen 
verbunden sind aIs der lebendigen Grundlage, auf der auch die Herstellung 
von Symbolen unter der Mitwirkung des BewuBtseins vor sich geht. Die 
tausendjahrige Geltung der philosophischen Urbegriffe sollte daffir zeugen, 
daB sie nicht bloB erdacht worden sind. 

Meinen Kantianismus hielt J UNG ohne weiteres ffir eine introvertierte 
Fortifikation, ffir die Verpanzerung eines "Outsiders", ffir ein mimosen
haftes Verhalten. Mir schien aber, daB JUNG als meinem Altersgenossen 
der . Geschmack ffir den transzendentalen Idealismus ein ffir allemal in 
seiner Jugendzeit durch den unleidigen Neukantianismus verdorben 
worden sei. Mir aber nicht, da KANT glucklicherweise der erste Philosoph 
war, den ich ganz unbefangen und ohne mich nach irgendwelchen Kom
mentaren zu richten, con amore durchstudiert hatte. Ich war uberrascht, 
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bei einem yielbeschaftigten und auch auf allen Nachbargebieten heimischen 
Dr. med. solch groBe philosophische Belesenheit zu finden. Extensiv tiber
ragte sie die meinige, doch stellte ich andererseits fest, daB er sich kaum 
je intensiv und rein philosophisch mit philosophischen Problemen abgegeben 
hatte. Dieses "extensiv-intensiv" hat hier gewiB niehts weder mit dem 
Grade der Denkfahigkeit, noch mit dem Grade der Ernsthaftigkeit zu tun; 
es handelt sich hier nur um den Ausgangspunkt, um den Beweggrund, 
die das Studium eines Wissensgebietes dirigieren. leh meine dabei aber 
nicht die Absieht, durch solehes Studium irgendeine Wissensehaft fach
manniseh zu beherrschen, sondern nur den Fall, daB man sieh auf einem 
Wissensgebiete orientieren mochte, weil es Bestandteile oder Verfahrungs
weisen enthalt, die als wertvoll oder sogar unentbehrlich ffir den eigenen 
Haushalt erscheinen. Dnd welche Wissenschaft dtirfte in dieser Hinsicht 
ffir jeden Wissensehaftler, vom Physiker bis zurn Theologen, wichtiger 
erscheinen als die Philosophie ~ Je nach seinem besonderen Problem, in 
seinem Fach, wird jeder, der tiefer und hoher schaut, der zunachst einmal 
tiber die Grenzen seines Faches ins Klare kommen mochte, als "Er
wachsener" die "Mutter" aller Wissenschaften befragen mtissen, ohne 
dabei schon einem "Mutterkomplex" zu verfallen. Bei JUNG als Psychologen 
handelte es sich vorwiegend urn ein extensives· Befragen. Er suchte die 
Philosophie im Hinblick auf solche ihrer Grundsatze und Inhalte ab, die 
Erlauterungen und Seitenstticke abgaben zu dem, was er an Gesetzlich
keiten und Vorgangen auf dem Gebiete seiner besonderen Seelenkunde 
feststellte. 

Einem Psychologen, der nach seiner Weise Kritizist wurde, muBte das 
langweilige, kleinkramerische Herausangeln samtlicher Psychologismen 
seitens der Hyperkritizisten unter den Neukantianern und Phanomenologen 
einfach lacherlich und widerwartig erscheinen; lacherlich deshalb, weil 
diese Hyperkritizisten, indem sie kleine psychologistische Fischlein heraus
angelten, den psychologistischen Haifisch, d. h. ihre personliche Psychologie 
und diejenige ihres "Zeitgeistes" gar nicht bemerkten; widerwartig aber; 
weil jede begriffliche Haarspalterei jeden echten Empiriker mit hochent
wickeltem Wirklichkeitssinn ebenso abstoBen muB, wie ein bloB klang
voIles Spiel mit hohen Worten auf dem Gebiete der Dichtkunst. 

* * * 
Wir begegneten uns ferner in der gleichen Auffassung des Symbolismus. 

lch war freudig tiberrascht, nicht nur ahnliche Gedanken tiber das Symbol 
in einer wissenschaftlich-psychologischen Formulierung und behufs thera
peutischer Anwendung, sondern auch eine ahnliche symbolistische Lebens
ader in JUNG zu treffen, die bei jeder Stellungnahme zu irgendeinerEr
scheinung mehr oder weniger mitpulsiert. SeIber kein Dichter, gehorte 
ich als Kunstfreund zu einem Literaturkreise, der sich um die Wende des 
Jahrhunderts vorwiegend aus den Vertretern der sog. russischen sym
bolistischen Dichtung gebildet hatte. Diese "Schule" darf nicht mit dem 
franzosischen Symbolismus verwechselt werden. Vielmehr wurzelt sie in 
der heimatlichen Dichtung, besonders von TJUTTSCHEFF, und in GOETHES 
Poesie und Symbollehre. "Der Symbolismus der germanischen Rasse", 
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schrieb ANDREJ BJELIJ (im Jahre 1912) "hat ein neues Gesicht und ein 
neues GeMr gebracht. Sinn und Wahrheit der schopferischen Tatigkeit 
W AGNERs, NIETZSCHES, IBSENS bestanden darin, daB alle drei sagten, als 
Sphare der Kunst erscheine das Leben selbst; das Leben aber gebiert 
sich immer wieder um". Der andere und altere Theoretiker des russischen 
Symbolismus, WJATSCHESLAW IWANOW, sagte (ebenfalls 1912), die Wirkung 
des Symbols werde "von uns erlebt als eine unbegreifliche Erweiterung 
unserer Gesamtpersonlichkeit und unseres empirisch begrenzten Selbst
bewuBtseins " , und das Symbol erheische "einen Widerhall aus den Irr
gangen der Soole". Derselbe Dichter stellte drei Hauptsatze des Sym
bolismus auf. 

I. Der Symbolismus liegt auBerhalb der bloB asthetischen Kategorien. 
2. Jedes Kunstwerk unterliegt einer Bewertung auch vom symbolistischen 

Gesichtspunkte aus. 
3. Der Symbolismus ist verbunden mit der Ganzheit der Personlichkeit sowohl 

des Kiinstlers als auch desjenigen, der die kiinstlerische Einwirkung erlebt. 

II. 
Blattere ich jetzt in Wana.lungen una. Symbole der Libido als dem ersten 

Buch, das ich vor mehr als zwei Jahrzehnten wahrend des ersten Zeit
abschnittes meiner Analyse gelesen habe, so finde ich unser beider damalige 
Vermutung vollends bestatigt, namlich, daB die sog. ,;Obertragung" bei 
mir auf die "Idee", nicht auf-die "Person" des Analytikers stattgefunden 
hatte. Denn heute muB ich mich mit Erstaunen fragen: wie kam ich damals 
dazu, hinter der Ahnlichkeit zwischen unseren zu der Zeit doch schon 
gereiften Weltanschauungen dasjenige nicht iiberblickt zu haben, was sie 
voneinander trennte 1 Diese allerdings in manchen Stiicken vorhandene 
Ahnllchkeit meinem Analytiker "ad oculos" zu demonstrieren, konnte ich, 
der nur russische Schriften verfaBt hatte, nicht. Er lachelte nur dariiber 
und lieB es langere Zeit gelten, bis er mir einmal bei passender Gelegenheit 
die Augen offnete, indem er erklarte, daB ich, meiner introvertierten Natur 
entsprechend, eine Ubertragung auf seine Idee gemacht habe. Der weiteren 
Erzahlung vorgreifend, mochte ich hier sagen, daB auch unsere Freund
schaft mir um so wertvoller und echter an sich erscheint, weil sie, obschon 
schicksalhaft, nur dank der Analyse entstehen konnte, doch nicht durch 
eine Begleiterscheinung der Analyse entstehen soUte. 

Ich war gewiB nicht ganz blind, indem ich das Libidobuch las. Ich 
sah seine Mangel ein. Oft aber schienen mir diese Mangel bloB asthetisch 
zu sein. Psychologisch aber waren sie offenkundige Vorziige. "Es ist 
kein Buch eines Schriftstellers, dafiir aber ist es ein Buch fiir alle Schrift
steller", so formulierte ich damals den gesamten Eindruck dieser Lektiire. 
Je weiter ich las und je ofter ich dabei auf Schwierigkeiten im Auffassen 
stieB, desto klarer wurde es mir, daB es sich hier nicht nur um meine 
Schwierigkeiten als Leser, sondern ~uch um die seinigen als Verfasser 
handle. In diesem Buch bekundete sich JUNGS Loslosung von FREUD; 
dies Buch war ihm ein Mittel, sein UnbewuBtes zu entdecken, indem er 
auch den FREuDianischen Begriff des UnbewuBten umgestaltete und 
zweierlei Schichten darin auseinanderhielt. Auf diese Weise erscheint das 
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Libidobucp- teilweise als Niederschlag der Autoanalyse seines Verfassers. 
Nimmt man es als schriftstellerisches Erzeugnis und sucht man nach dem 
innerenAufbau dieserSchrift, so bleibt nichts ubrig, als sie ffir eine gewaltig 
ausgedehnte Analysestunde zu halten. Und wirklich, der ganze dort 
angesammelte Wissensstoff aus verschiedenen Gebieten erhii.lt nur dann 
einen richtigen psychologischen Sinn, wenn man ihn als Konstellation 
von wertvollen Einfallen betrachtet, die zur Herausarbeitung seiner neuen 
Idee der seelischen Energie, des richtigen klassisch-Iateinisch verstandenen 
Begriffes der Libido notwendig waren, die er ausder engen FREuDianischen 
Bedeutung befreit hat. 

Was diejenigen Stellen des Libidobuches anbetrifft, welche den Grund 
zu meiner "Ubertragung auf die Idee" abgaben, also meinen Ideen ver
wandt und mir deshalb besonders willkommen waren, so beziehen sie sich 
meistenteils auf das Problem des Symbolismus und des Schopferischen 
im AnschluB an das Schicksal HOLDERLINs. AuBerdem mochte ich 
einen Gedanken JUNGS hervorheben, der mich ebenfalls als Verwandter 
begruBte, allerdings merkwiirdig reserviert, verschlossen und zaghaft, denn 
er hat sich in die unterste FuBnote der Seite 120 verkrochen, offenbar um 
ja nicht von unaufmerksamen Lesem bemerkt zu werden oder um ja nicht 
den Schein zu erwecken, als erhebe er den Anspruch auf diejenige Giiltig
keit, die zu beanspruchen er das volle Recht hat. Es handelt sich um 
folgende Uberlegung: 

"Eine erkenl1tnistheoretische Korrektnr des Satzes von der Erhaltnng 
"der Energie konnte bemerken, da.\l diesas Bild die Projektion einer endo
"psychischen W ahrnehmnng der aquivalenten Libidonmwandlungen sei." 

"Ich bin erstaunt, solch einen wesentlichen Angelsatz in diesem Ver
steck zu finden", sagte ich zu JUNG. Darauf erwiderte er mit einem 
Lacheln, dies sei eben eine Gepflogenheit der Introvertierten, und ich sollte 
einmal auch meine Schriften daraufhin prmen, ob nicht in ihnen ahnliche 
Manieren zu finden seien. 

Ober den Gedanken seiber, der charakteristisch introvertiert ist und 
unter anderen auch auf das Problem "Innen-AuBen" ein Licht wirft, ist 
hier naher einzugehen nicht der Platz. 

Manchmal treten im Libidobuch besonders wichtige Gedanken zwar 
im Text seIber auf, jedoch begleitet von einer Phrase, die halb Ent
schuldigung, halb Vorbehalt bedeutet, oder dann wird ein solcher Gedanke 
unnutzerweise unterstutzt durch Anfiihrungen ahnlicher Gedanken bei 
Autoren, die gar nicht allgemein maBgeblich sind, wie z. B. BERGSON. 
Oft argerte ich mich daruber und sagte zu J UNG, er brauche doch nur 
in bezug auf den auBerpsychologischen Wissensstoff die einschlagige 
Literatur anzufuhren, nicht um seine eigensten Gedanken zu rechtfertigen; 
zum letzteren Zwecke diirften hochstens noch die AllergroBten angefiihrt 
werden. 

Der auf den ersten und gescharften Blick hin grenzenlos und will
kfirlich erscheinenden Mannigfaltigkeit der Umwandlungen der Libido bei
zukommen, war nur auf die Weise moglich, daB man sich einen Standpunkt 
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zu eigen machte, der ganz unpersonlich und sachlich diesen "unbewuBten 
Stoff" in seinen Bewegungen von der Seite der "Kraft" her auffaBte. 
So kam JUNG zur Energetik der Seele. Denn die Symbole der Libido 
bringen zwar jeweilige Klarung und Deutung in diesen stets sich 
bewegenden Stoff, aber keine standige Bewaltigung, keine ordnende 
Gesetzlichkeit. 

Es liegt nun fiir mich eine Synchronizitat (im JUNGschen Sinne dieses 
Fachwortes) vor, daB auch die erste Halfte meiner Analyse die ganze 
Mannigfaltigkeit meiner Einzelseele sich ausbreiten lieB, urn dann eine 
energetische Ordnung hineinzubringen. Ich erinnere mich noch eines 
Traumes, namlich einer geographischen Karte mit verschiedenen FluB
systemen, die miteinander durch Kanale verbunden waren oder es werden 
sollten. 

* * * 
1m ganzen stand diese erste Halfte meiner Analyse unter d~m Aspekt 

der Libidotheorie, sowohl der Symbolik als auch der Energetik. Als dann 
nach einer langeren Unterbrechung wegen JUNGS Militardienstes die ana
lytische Arbeit wieder aufgenommen wurde, griff immer ofter und ein
dringlicher die Typologie in sie hinein. Das Problem des Individuations
prozesses stand nun im Mittelpunkte. 

Urn die Erscheinungsform einer Individualitat zu erfassen und der 
letzteren ihre weitere Entfaltung und Auspragung zu erleichtern, dazu 
sollten die psychologischen Typen dienen. DaB es wirklich so ist, habe ich 
erfahren und erkannt, lange bevor das zweite Hauptwerk (Psychologische 
Typen) veroffentlicht wurde. Dort, in der ersten Halfte, wurde alles 
mehr sachlich aufgefaBt - was gewiB das Eingehen sogar auf das In
timste nicht ausschloB, wie auch die Beriicksichtigung meiner psycho
typologischen Kombination -, und das UnbewuBte als das unbekannte 
Land durchstreift; hier, in der zweiten Halfte, sollte der personliche 
Gesichtspunkt vorwalten, und alles wurde mit standiger Bezugnahme auf 
das BewuBtsein beurteilt. Das Symbol blieb auch hier in seiner Rolle. 
Es spielt sie ja auch in Psychologische Typen im selben Umfange wie in 
Wandlungen und Symbole der Libido. 

Somit war es mir beschieden, wahrend einigen Jahren immer wieder 
einen Einblick in das Laboratorium werfen zu diirfen, wo JUNG die 
Psychologischen Typen im Einklang mit dem empirisehen Stoff und dem 
Gehalt seiner Ideen herausarbeitete. Es kostete ihm Miihe und Anstrengung, 
und die ersten Teilstrecken, die seine Typenlehre durchlaufen muBte, bis 
sie ihre relativ abschlieBende Formulierung gefunden hatte, legen beredtes 
Zeugnis dariiber ab, z. B. in solchen Stellen, wo die Darstellung eines 
Sachverhaltes oder eines Falles die noch nicht ganzIich durchgesetzte 
Loslosung des Einstellungstypus von den rationalen Funktionstypen 
(Denken und Fiihlen) verrat. Der begriffliche Ort der psychologischen 
Typik Iiegt nicht nur zwischen Empirie und Idee, sondern auch zwischen 
Individuum und Kollektivum, wodurch die Aufstellung und Beschreibung 
der Psychologischen Typen, so notwendig und fruchtbar sie erscheint, 
noch erschwert wird. 

Komplexe Psychologie. 37 
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Del' Begriff des Typus ist ein Kunstgriff zur Erfassung del' einzelnen 
Erscheinungsformen; er bringt deshalb in die psychologische Forschung 
ein statisches Moment hinein, wie die Energetik ein dynamisches. Die 
Wandlungen del' Libido sind begrifflich genommen die Metamorphose 
del' Seele; diese Metamorphose abel', wenn sie auch energetisch erforscht 
und symbolisch ausgedeutet ist, reicht nicht mehr aus, wenn es sich um 
das Problem del' Individuation handelt; hier setzt rechtmaBig und vor
laufig die Typik ein; sie wiirde abel' ihrerseits wenig ausrichten konnen, 
wenn man die uferlosen Wandlungen del' Libido zu typisieren versuchte. 

Von diesel' Metamorphose soilte sich nun del' Blick des Forschers weg und 
zu del' subjektiven, bewuBten Psychologie des Individuums hinwenden. Hier 
liegt iibrigens auch die groBe systematische Bedeutung del' Psychologischen 
Typen fiir die gesamte Psychologie ailer Schulen. Die Komplexe Psycho
logie bahnt hier einen Weg zur Verstandigung zwischen sich und del' 
akademischen Psychologie des BewuBtseins. JUNG nennt einmaP seine 
"Typisierung" - "eine Art von statistischer Wahrheit". Die akademische 
Psychologie hat es nun leicht, dank diesel' Definition den AnschluB an 
die Komplexe Psychologie zu finden. 

Die Typen sind Gebilde, die, mehr als sonstige wissenschaftliche Gesetze, 
zur selben Zeit Entdeckung und Erfindung zu sein beanspruchen, beides 
in del' Konstruktion auf die Art und Weise ineinander verflochten, daB 
es kaum moglich ware, hinterher wieder auseinanderzuhalten, was die 
Empirie und was <lie Idee beigesteuert hat. 

Ein fiir allemal die Relativitat j,eder psychologischen Betrachtung 
und also auch jeder Psychotypologie anerkennend, lie(J JUNG - in seiner 
psychologischen Typenecke bewuBt verbleibend - das typologische Gerust 
wie von selbst sich aufbauen. Dies "wie von selbst" muB cum grano salis 
verstanden werden; es will besagen, daB die betreffende psychologische 
Typenecke, von wo aus del' Vorgang des Aufbaus, wahrend zwei Dezennien, 
iiberwacht wurde, sich keine willkiirlichen Eingriffe erlaubte - wie etwa in 
del' Art eines allzu modernen Biihnenleiters, del' jedes selbstandige Vorgehen 
del' Schauspieler auf del' Biihne aus seiner Kulissenecke unterdriickt und 
gewaltsam ummodelt. - Mit Willkiir lieBe sich eine Typologie auch ill 
20 Tagen, vieileicht sogar in 20 Stunden herstellen. Deshalb dauerte es 
auch bei JUNG 20 Jahre bis zur relativ endgiiltigen Formulierung, weil 
dieselbe wie von selbst sich ergeben muBte und die Arbeit an diesel' halb 
unwillkiirlichen Formulierung nul' sachte, schrittweise, immer wieder 
iiberpriifend VOl' sich gehen konnte. 

Die Beschreibung del' Typen einerseits und andererseits die Definitionen 
von psychologischen Begriffen, d1e zur Typologie notwendig gehoren, 
vermitteln, wenn man beides aufmerksam miteinander vergleicht, die 
ganze Tragweite diesel' Arbeit, abel' auch die ganze Spannung, die zu 
ihrer Bewaltigung erforderlich war. Es herrscht eine Lebensnahe, An
schaulichkeit und Treffsicherheit in diesen Beschreibungen, die strecken
weise auch eine schriftstellerische Hohe erreichen, daB man an die alten 

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 129. 
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franzosischen KiinStler-Psychologen, die literarhistorisch "Moralisten" ge
nannt werden, erinnert wird. Und auf der anderen Seite ist die Heraus
arbeitung einer groBen Anzah! von Begriffen der Komplexen Psychologie 
in den "Definitionen" von einer Schade, die JUNGS Fahigkeit zum Ab
strahieren in helles Licht setzt. Zwischen diesen Extremen liegt die Typik; 
man findet sie aber nur, wenn man diese Extreme wie Ztigel fest in der 
Hand halt. 

1st der eigentliche Held del' Wandlungen und Symbole der Libido 
der an seinem Leben leidende HOLDERLIN, so steht der um sein Schopfer
tum und um sein Personlichkeitswerden ringende SCHILLER als Vorbild 
im Mittelpunkte del' Psychologischen Typen. J UNGs Beitrag zu der immer 
wieder vorgenommenen Umwertung von SCHILLERs unverganglicher Be
deutung ffir die europaische Kultur besteht darin, daB er in ihm den 
groBen Psychologen entdeckt und aufgezeigt hat. 

DaB ihm "das Problem des Fiihlens kein geringes Kopfzerbrechen ver
ursacht hat", gesteht JUNG selber1 ; daB abel' dies Problem einen solchen 
Anschlag gegen seine Personlichkeit begangen, ergibt eine Bestatigung 
mehr daffir, daB JUNGs primare Funktion eben das Denken ist. Nur ein 
Denker wird sich ganz ehrlich den Kopf zerbrechen; nur eines Denkers 
Kopf kann tiberhaupt zerbrochen werden. Und kein geringes Kopfzer
brechen kann einem Denker gerade das Denken tiber den Gegensatz zum 
Denken verursachen; denn eines Denkers inferiore Funktion ist das Gefiihl; 
und nun soIl gerade er es sich ausnehmen, Entscheidendes tiber das Gefiihl 
zu formulieren! 

Ein IntuitiveI' wtirde in diesem Falle die Ausflucht in einer moglichen 
Edindung suchen, wie man dieses Hindernis tiberspringen, durchschlagen, 
umgehen konnte; der Denker aber besinnt sich auf die Urbegriffe. 

Das ist der entscheidende denkerische Ertrag dieses Kopfzerbrechens, 
del' bei Vielen ein Befremden erweckte: Die Behauptung, daB das Fiihlen 
dem Denken entgegengesetzt und daB es eine rationale Funktion seL 
Besonders meine russischen Freunde, meistens Manner von hoher Kultur, 
zum Teil Philosophen, legten hier aufs nachdrticklichste Verwahrung ein. 
Einer von ihnen meinte sogar, dies sei vielleicht in bezug auf einen 
Deutschen eine richtige Feststellung, stimme aber nicht, wenn es sich um 
einen Russen del' entsprechenden kulturellen Schicht handle; ein Russe 
konne in sich gleichermaBen das Fiihlen und das Denken vereint diffe
renzieren. Nun, von genialen Menschen wird hier selbstverstandlich ganz 
abgesehen; es ertibrigt sich, zu sagen, daB geniale Vertreter des Ftihltypus 
wie GOETHE oder WAGNER ihr Denken aus den Tiefen des kollektiven 
UnbewuBten heraufholen konnen. Dies Denken wird dann zwar kein 
spezifisch begrif£liches, daffir aber ein Urdenken sein: so bei GOETHE das 
Denken mit Urphanomenen, bei WAGNER mit mythischen Gestalten. Und 
umgekehrt: geniale Vertreter des Denktypus wie KANT und SCHILLER 
tun dasselbe mit ihrem Gefiihl, das deshalb keine individuell diffe
renzierten Ztige aufzeigt, sondel'll allmenschliche Eigenschaften hat und 

1 1. c. s. 138. 
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auf das Kosmische gerichtet ist; es sind Urgefiihle, die nichts "Pri
vates" an sich haben, wie umgekehrt aus GOETHEs und WAGNERs Ideen 
nichts "Professionelles" herauszulesen ware. Doch nicht urn geniale 
Personlichkeiten handelt es sich hier, sondern um mehr oder weniger 
bedeutende Kulturmenschen. DaB hier die Rasse oder die Nationalitat 
eine entscheidende Rolle spielen diirfte, bezweifle ich sehr, obschon ich 
dem ethnographischen Moment eine viel groBere Bedeutung einraume, als 
es z. B. JUNG seIber tut. 

Ich habe viel dariiber nachgedacht und oft, indem ich einzelne mir gut 
bekannte FaIle iiberpriifte, fing ich unwillkiirlich an der Richtigkeit der 
gegensatzlichen Natur von Denken und Fiihlen zu zweifeln an, urn so mehr, 
als das letztere, nach JUNGscher Behauptung, zur selben Zeit eine Eigen
schaft, namlich die der Rationalitat, mit dem Denken gemeinsam hat. Ich 
lieB diese Zweifel aufkommen, obschon mir theoretisch neben der Energetik 
der Seele gerade JUNGs Psychotypologie besonders Achtung einfloBend 
und stichhaltig zu sein schien. SchlieBlich habe ich dieses Problem doch 
bewaItigt, gewiB nur fiir mich seIber, und zwar auf folgende Weise: In 
den Fallen, wo das Hand in Hand mit dem Denken harmonisch zusammen
wirkende Fiihlen sich in Form von mehr oder weniger differenzierten 
Gefiihlswerten und Gefiihlswertungen zeigt, handelt es sich bloB um einen 
durchschnittlichen Fiihl-Betrag, der, abgesehen von der Typik, genau so 
bei den Vertretern der drei iibrigen Funktionstypen notwendig psycho
biologisch dem BewuBtsein zur Verfiigung steht; wie urngekehrt z. B. 
der Denk-Betrag, was man sonst Intelligenz, bon sens, Gescheitheit nennt, 
bei einigen Vertretern des Fiihltypus bewuBt vorliegt und zum Vor
schein kommt. Solche im seelischen Haushalt unumgangliche Betrage 
sind normalerweise stets im Einklang mit der jeweiligen differenzierten 
Funktion. Nun kann dieser normale Fiihlbetrag durch Aestheti8ierung 
gesteigert, illustriert, zu dem, was man sonst "apart" nennt, gemacht 
werden; er erhalt dadurch einen Glanz, der den Schein vortauscht, 
als sei bei dem betreffenden Denker (der, wie schon erwahnt, kein Genie 
zu sein braucht) das Fiihlen gleichwertig mit dem Denken. Doch das 
Bild andert sich sogleich, wenn dieser Denker in eine Situation versetzt 
wird, wo sein Gefiihl aufs starkste "affiziert" wird, in einem MaBe, fiir 
welches der normale und bei ihm asthetisierte Fiihlbetrag nicht mehr 
ausreicht und wo das groBe, supranormale Gefiihl zum Durchbruch 
kommen muB. Da wird ein solcher Denker es erfahren miissen, daB 
sein eigenstes Gefiihl, welches bei ihm im kollektiven UnbewuBten unter
gebracht ist, ganz archaisch primitiv in der Art eines Sturmangriffes ins 
Leben einbricht und wie eine machtige Welle das durchschnittliche 
asthetisierte Gefiihl, diesen idyllischen Bach, iiberschwemmt und bedeckt. 

"Rationalitat" bedeutet in der Typologie die Verniinftigkeit des 
Funktionierens, die stets mit Bewertung verbunden ist. Diejenigen, die 
gegen die JUNGsche Behauptung, das Fiihlen sei rational, affektvoll 
reagieren (indem sie bemerken: "Dies spottet ja jedem echten Gefiihlt"), 
vergessen die objektive Bedeutung der ratio und stehen bloB unter dem 
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Druck des intersubjektiven Dunstkreises, der sich urn den modernen 
"Rationalism us" gebildet hat. 

Wie JUNG in seinem ersten Hauptwerke, wo er sich auf das UnbewuBte 
konzentriert, dem Wort libido seine eigentliche, also klassisch-Iateinische 
Bedeutung zurtickschenkte und es vom Dunstkreise einer psycho-analy
tischen Doktrin befreite, so wolite er auch in seinem zweiten Hauptwerke, 
wo er die Brticke zur BewuBtseinspsychologie baute, das Wort ratio frei 
von alien rationalistischen oder antirationalistischen Schlacken verstanden 
wissen. 

* * * 
JUNG hat eine ausgesprochene Abneigung gegen die Geschlossenheit 

eines Systems. Sie erscheint fum als theoretischer Ubergriff, del' ent
wedel' von Rechthaberei oder Denkschwache zeugt und oft Gedankenblasse 
erzeugt. Viele Jahre, bevor seine Energetik der Beele die endgiiltige Fassung 
erhieltl, abel' auch spater und noch unlangst, als wir tiber dieses Thema 
sprachen und ich diesen Teil seiner Theorie besonders rtihmte, horchte er 
dem, was ich sagte, mit geteiltem Gefiihl zu: "Es ist ja bloB ein moglicher 
Standpunkt; das muBte fiir solche Leser ausgearbeitet werden, die auf 
diesem Wege tiber den seelischen Mechanismus leichter an das Psycho
logische heranzukommen imstande sind." Wenn nicht buchstablich, so 
ungefahr waren seine Reaktionen auf meine uneingeschrankt positive 
Kritik. Hier ware noch sehr Vieles tiber dieses Problem sowohl in sachlich
theoretischer, als auch in personlich-charakterologischer Hinsicht zu sagen. 
Doch dies wiirde zu weit fiihren. 1ch muB nur rasch sagen, daB seine 
autokritische Steliungnahme zu diesem Teil seines Systems nichts damit 
zu tun hat, daB er dabei ein naturwissenschaftliches Modell des unpsycho
logischen 19. Jahrhunderts bentitzte. Das tat er mit vollem Recht, ganz 
undogmatisch, nicht urn des Anschlusses an die herrschenden Grundlagen 
del' Naturwissenschaft wilien. Er, del' selbst als Mediziner von del' Natur
wissenschaft ausgegangen war, war sich dessen stets bewuBt, wie provi
sorisch-hypothetisch alie diese physikalischen Lehrgebiiude sind. Auf nichts 
anderes bezog sich sein Bedenken dabei, als auf die unvermeidliche Ge
schlossenheit auch del' psychischen Energetik, die dadurch gewissermaBen 
in Widerspruch zur Aufgeschlossenheit alier anderen Teile seines Systems, 
allem voran zu dem 1nhalt seiner ersten Hauptschrift Wandlungen und 
Bymbole der Libido zu stehen kam, mit der aber gerade die Energetik 
der Beele andererseits, und zwar in systematisch erganzender Weise, aufs 
tiefste verbunden ist. Es ist so, wie wenn das Seelisch - Urlebendige, 
das sich nach auBen zu verwirklichen sehnt, das aber in dieser Bewegung 
auf Seitenwege, Verwechslungen, Vetzwicktheiten geraten ist, nun vom 
Raderwerk der Naturgesetzlichkeit ergriffen und vernichtet werden kann, 
namlich dann, wenn 2 diese Erkenntnis, daB man die "rtickschauende 
Sehnsucht" (die regressive Libido) opfern solite, bevor die "Himmlischen" 
uns dies Opfer "entreiBen" - "wobei sie abel' auch die ganze Libido mit
nehmen" - zu spat kommt, wie es mit HOLDERLIN del' Fall war. 1st es 

1 Psychologische Abhandlungen, Bd. II, 1928. 
2 Wandlungen und Symbole del' Libido, S.388. 
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dagegen gelungen, nachdem man "in seiner Kindheit bloB mitdrehendes 
Partikel in einem rotierenden System gewesen war, nunmehr erwachsen, 
seIber Zentrum eines neuen Systems" zu werden, so unterstiitzt gerade dies 
Raderwerk, dieser "energetische Mechanismus", dieses psychisch-ako
nomische Prinzip die "vollige Hingabe an das Leben". 

Als offenes System kann JUNGs Komplexe Psychologie gar nicht 
despotisch wirken, wie z. B. FREUDs und ADLERs geschlossene Systeme 
es tun. Als klassische Parallele aus der Philosophiegeschichte konnte das 
offene System KANTs zum Unterschied der geschlossenen Systeme HEGELs 
und SCHOPENHAUERS dienen. Die beiden letzteren sind despotisch. Je 
nach Veranlagung und Geschmack wird man verzaubert oder abgestoBen, 
wogegen KANT keinen Zwang ausiibt; er fordert nur zu Einem auf: man 
solie, bevor man seIber weiter philosophiere, durch seine Lehre erst durch
gehen, sie ernst nehmen. Wenn man von diesem Despotismus sowohl 
in JUNGS naherer Umgebung als auch von ganz Fernstehenden zuweilen 
hart, so muB darauf erwidert werden, daB die betreffenden Personen 
(man konnte hier fast betroffenen sagen) ihr unbewuBtes geschlossenes 
System dem J uNGschen unbewuBt unterlegen, wenn sie nicht gerade 
rabiate oder unbedingte Antitheoretiker sind und statt selbst zu urteilen, 
nur glauben und meinen (was ja gewiB leichter ist), weshalb ihnen jedes 
Urteil und Urteilen schon Verurteilen und Zwang bedeutet. 

Doch selten ein Feuer ohne Rauch, und nie ein Rauch ohne Feuer -
nur hat das Systematische und Systematisierende der JUNGschen Theorie 
nichts damit zu tun. Das "Feuer", das hier den "Rauch" verursacht, 
ist dar iiberall konsequent vertretene psychologische Standpunkt; das ist 
aber eines jeden Wissenschaftlers nicht nur unantastbares Recht, sondern 
unentwegte Pflicht. 

Von allem, wozu auch immer der Mensch in einer Beziehung stehen 
konnte, gibt es nichts, was nicht auch psychologisch betrachtet werden 
diirfte; deshalb hat es den Schein, als ob die Psychologie es sich heraus
nehme, alle Probleme der Menschheit zu lasen. Man wei6 nichts davon, 
bzw. man vergiBt dabei, daB ihre psychologische Losung stets nur als 
eine teilweise vollzogene Losung betrachtet werden darf. Der Eine argert 
sich deshalb dariiber, der Andere hat Freude daran; beide unniitzer
und falschlicherweise: indem sie eine offenkundig partielle Erkenntnis 
fiir eine sich total diinkende, bzw. total geltende halten. Es gibt auch 
Falle, daB ein Axgernis an der Komplexen Psychologie gerade deshalb 
entsteht, weil JUNG, indem er irgend ein Problem, das nicht nur psycho
logisch, sondern z. B. religions-philosophisch oder kunstwissenschaftlich 
behandelt werden kann und soll, eben nur psychologisch behandelt. Das 
Ergebnis erscheint dann merkwiirdigerweise auch denjenigen mager, trocken, 
positivistisch, rationalistisch, welche doch genau gewuBt haben, daB JUNG 
vorsatzlich von seinem psychologischen Standpunkt nicht urn ein Kleines 
wegzuriicken gewillt war, und daB sein Beitrag zur Lasung eben dieses 
nicht bloB psychologischen Problems nicht anders ausfallen durfte, als 
eben psychologisch. Das sind drei Gruppen von Mi6verstandnissen der 
Einsichtslosen und Einsichtsschwachen; eine vierte Gruppe muB gewiB 
fehlen, denn solche Kauze konnte es nicht geben, die, indem ihnen die 
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spezifische Relativitat del' psychologischen Losung voll bewuEt ware, 
sie als allein giiltige betrachten wiirden 1 

Diesel' Rauch von dem Feuer del' komplexen psychologischen Erkennt
nis ist fiir den wirklich Verstandigen belanglos; es wird dabei das weitaus 
Unzulangliche verbrannt, und del' am letzteren unbeteiligte Anwesende, 
allen voran del' Begriinder del' Komplexen Psychologie seIber, muE niesen, 
odeI' del' Rauch atzt ihm das Auge. 

Nun gibt es abel' ein Etwas an jeder Psychologie und insbesondere an 
del' Komplexen, da sie die scharfste und tiefste ist, dessen Ergebnis man 
zwar nicht mit Rauch vergleichen konnte, das abel' doch ahnlich wie del' 
Rauch wirkt; ein Etwas, an dem die Empfangenden mit ihrer Unzulang
lichkeit des Verstandnisses, die da verbrannt wird und den Rauch erzeugt, 
schon keine Schuld mehr tragen, und wofiir, streng genommen, auch del' 
Psychologe selbeI' nicht verantwortlich gemacht werden darf, soweit er 
sich keine Ubergriffe erlaubt. Dies Etwas ist die psychologische Atmo
sphare, die viel dicker ist, nicht nul' z. B. als die Stratosphare einer Logik, 
einer idealistischen Metaphysik, einer Mathematik und dergleichen mehr, 
sondern auch als die Atmosphare irgend einer anderen historischen odeI' 
systematischen Kulturwissenschaft, wie z. B. del' Kunstgeschichte odeI' 
Kunstwissenschaft. 

Diesen psychologischen Dunst darf man gewiB nicht mit del' per
sonlichen Atmosphare des Psychologen selbst in eins setzen, soweit del' 
letztere sich selbeI' nicht restlos mit del' von ihm angebahnten Psychologie 
in eins gesetzt hat. Es ist nicht nur Dunst, sondern auch ein unendlich 
feiner und nicht genauer zu bestimmender Staub, del' alles bedeckt, was 
von del' Psychologie als Objekt ergriffen wurde. Diesel' Staub ist schwer 
wegzuwischen, auch dann, wenn man das analysierte Objekt langst 
aus dem psychologischen Dunstkreise entfernte und es wieder auf den 
Platz zuruckstellte, den es zuvor einnahm, odeI' auf denjenigen stellt, 
den es jetzt einzunehmen hat, nachdem es analysiert wurde. 

Jede Atmosphare hat ihren Dunst und ihren Staub. Das Fehlen einer 
Atmosphare ware ein klaglicher Gewinn fur eine staubfreie Luft. Ubrigens, 
den psychologischen Staub wird man deshalb schwerlich los, weil alles, 
was del' Mensch tut und leidet, zum psychologischen Gegenstand und zur 
psychologischen Aufgabe gemacht werden darf. Das ist Sonderrecht und 
Ausnahmestellung del' Psychologie. Es erscheint abel' wohl oft als privi
legium odiosum. 

Es kam eine Zeit, wo man nichts mehr anrtihren konnte, ohne dabei 
an Psychologie zu denken. Man wuEte ordentlich nicht mehr, was man 
Z. B. VOl' dem Schlafengehen lesen solIe, urn wieder unpsychologisch, 
wie in dem voranalytischen Lebensabschnitt, einfach einzuschlafen odeI' 
mitunter auch schlaflos die Nacht zu verbringen. Von del' Philosophie, 
Politik und dergleichen mehr mude geworden, fluchtete man sich fruher 
Z. B. zu den Volksmarchen, urn von diesen Gebieten wegzudenken. Die 
Psychologie abel' konnte nun mit keinem noch so naiven Marchen hinaus
befordert werden; sie warf sich mit Wonne auf jede Gestalt, jedes Begebnis 



584 Personlichkeit. 

der simpelsten Fabel. In diesem Sinne wurde mir Psychologie zuweilen 
ein schlimmerer Feind als der Weltkrieg, von dem wegzusehen es einem 
doch leichter fiel. 

Ich will nicht sagen, dieser psychologische Staub sei ganz grau; das 
bis zum UberdruB oft angefiihrte Mephisto-Wort von grauer Theorie usw. 
paBt dazu gar nicht. Die Komplexe Psychologie ist nichts weniger als 
eine bloB theoretisierende Grtibelei, welcher von Mephistopheles, diesem ver
schmitzten Erz-Realisten, die Lebenserfahrung eines Wirklichkeitsmenschen 
entgegengehalten werden kann. Vielmehr ist die Komplexe Psychologie 
eben diese Lebenserfahrung seIber, nur in einem anderen, nicht so engen und 
nicht so abenteuerlichen Gewande, wie das des Mephisto. Wie jedes Kleid, 
muB auch dies Gewand von Zeit zu Zeit durch ein neues ersetzt werden, 
nachdem es abgetragen wurde; richtet sich doch die J uNGsche Theorie und 
andert sich, wenn auch nur teilweise, nach dem Gebot seiner Praxis. Durch 
das aufs innigste Verwobensein der Theorie mit der Praxis, der Ideen 
mit der Empirie in der Komplexen Psychologie ist ihr Staub bald grau
griin, bald griingrau, mitunter nicht ohne goldenen Glanz, namlich vom 
"Lebensbaum", den Mephisto im allzu bekannten Zitat anfiihrt. Aber 
ein Staub ist es doch. Und zwar ein solcher, der tiberall durchdringt; sei 
es, weil er aus besonders kleinen und dichten Teilchen besteht, oder weil 
er eine beizende Eigenschaft besitzt; jedenfalls aber besitzt er neben der 
letzteren auch eine befruchtende Eigenschaft, was gar nicht widersinnig 
zu sein braucht: hat doch das Wort "atzen" urspriinglich einen wider
sprechenden Doppelsinn, einen positiven, und einen negativen. Nun konnte 
man mit diesem ganzen allegorischen Herumreden SchluB machen, indem 
man sagt: "Die negative oder die positive Wirkung dieser ,atzenden' 
Eigenschaft hangt von Ihrer Einstellung abo Lassen Sie doch Ihr geistig
seelisches Wesen vom grau-grtin-goldenen Staube der Analytischen Psycho
logie befruchten!" Dieser Einwand hat aber nur teilweise eine Berechtigung. 
Die positive oder negative Wirkung hangt hier nicht nur von der Ein
stellung ab, sondern auch von der Eigenschaft und Bestimmung des 
betreffenden geistig-seelischen Bezirkes tiberhaupt (z. B. des. religiosen 
Gefiihls, des asthetischen Geschmacks), oder von der individuellen Be
sonderheit eines solchen Bezirkes bei jemandem, die allein es verursacht, 
daB die Wirkung positiv oder negativ ausfalle. 

* * * 
Wenn ich tiber die Aufgaben der Psychotherapie lese, wie sie von 

JUNG besonders in Seelenprobleme der Gegenwart gestellt und beschrieben 
worden sind, um dann an meine Analyse zurtickzudenken, so muB. ich 
gestehen, daB sie zwar nicht ltickenlos, doch in der wesentlichen Bogenlinie 
seiner heutigen Darstellung entspricht. Ganz besonders frisch steht in 
meiner Erinnerung an die Analyse alles das, was JUNG jetzt von ihrer 
vierten Stufe, die er Verwandlung nennt, sagt. "DaB die letzten Fragen ... 
durch keine Behandlung gelost werden kannen, daB Lasung durch andere 
immer noch kindlich ist und kindlich erhalt, und daB, wenn keine Losung 
gefunden werden kann, die Frage nur wieder verdrangt werden muB", -
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diese ehrlichen Bekenntnisse und wirklichkeitstreuen SchluBfolgerungen 
bleiben mir ein Trost fiir das, was aus dem oder einem anderen Grunde 
meiner Analyse zu erreichen nicht beschieden war. 

Manch AuBenstehender glaubt, die Analyse sei eine so, griindliche 
Seelenkur, daB man dadurch ein ganz anderer Mensch werde. Aber JUNGs 
durch tiefste Erfahrung erhartete Skepsis verneint schlechtweg die Mog
lichkeit, ein ganz anderer Mensch zu werden. Ein kranker Engel wird 
nicht zum gesunden Teufel, so wenig wie ein kranker Teufel zum gesunden 
Engel wird. 

* 
Es ist kein bloB theoretischer, sondern auch ein autobiographischer und 

somit zum Rahmen dieser Darstellung gehorender Exkurs, wenn ich vom 
Psychologischen Club Ziirich rede. Die Idee eines Psychologischen Clubs 
ist so antifreudianisch, daB sie allein auch fiir ganz Fernstehende geniigen 
sollte, urn die Ziircher von der Wiener Schule abzugrenzen. Einem typischen 
und dabei nicht sonderlich intelligenten FREuDianer, der dogmatisch oder 
sogar fanatisch sich zur "allein selig machenden Psychoanalyse" bekennt, 
muB eine solche Idee eigentlich ohne weiteres verriickt und der Club als ein 
Verriicktenhaus erscheinen. Fragen wir uns mit unbedingter Schonungs
losigkeit, mit dem ganzen Zynismus, der sowohl im positiven Sinne als 
Autarkie wie auch im negativen als Abgebriihtheit fast jedem Psychologen 
eigentiimlich ist, ob nicht- ein Kornchen Wahrheit in dieser letzteren 
Behauptung vorliege 1 An der psychologischen RechtmaBigkeit der Club
griindung zu zweifeln, konnten uns gerade solche Individuen zwingen, die, 
wenn sie auch eine jungianische Analyse durchgemacht haben, seelisch 
zur freudianischen Gattung gehoren, was dann in ihrem Gebahren un
erwarteterweise zum Durchbruch kommt. Das ist die eine, mehr indi
viduelle Seite der Clubgefahr. Bei der anderen, mehr kollektiven Seite 
der Gefahr denkt man auch an einen Namen, namlich an RUDOLF STEINER. 
Diese Seite der Clubgefahl' diirfte man kurz als die okkultistisch-sektiere
rische bezeichnen; auch hier handelt es sich urn Einzelne, die, ganz ab
gesehen von dem Grade ihrer Bildung und sogar ihrer analytisch-psycho
logischen Entwicklung von Hause aus zu der Gattung europaischer Menschen 
gehoren, die die Reihen der Anthroposophie, Theosophie, Christian Science 
und dergleichen mehr auffiillen. DaB JUNG beide gefahrlichen Seiten 
voraussah, ist selbstverstandlich und auBerdem mir, der bei der Geburt 
und Taufe des Clubs zugegen war, aus unseren damaligen Gesprachen 
(1916) ausfiihrlich bekannt. DaB er hier zu kampfen hatte und seine 
Geduld auf die Probe stellen muBte und daB er schlieBlich die gefahrlichen 
Regungen beschwichtigte, solI hier ausdriicklich bestatigt werden. 

Dadurch hat JUNG nicht nur den gesunden und wachstumsfahigen 
Kern der psychologischen Gemeinschaft gerettet, sondern auch sich seIber 
einen zunachst liegenden Tummelplatz fiir seine Beobachtungen und 
einen Resonanzboden geschaffen, der zum ersten vorlaufigen Mitklang 
mit seinen neu entstehenden Gedanken und Erfahrungen am geeignetsten 
erscheint. Es eriibrigt auch, zu sagen, was alles er dadurch dem Club 
zu schenken Gelegenheit hatte. 
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Hier waI:e es zu JUNGs Charakteristik notig, die Beziehungsart zwischen 
ihm und dem Club, die kein Analogon aufzuweisen hat, aufzuzeichnen, 
well die AuBenstehenden verzeihlicherweise nicht umhin konnen, diese 
Beziehung nur nach der Analogie sich vorzustellen, wie die eines okkulten 
Meisters, eines ideologischen Fiihrers, eines Kulturvereinmeiers, eines 
Schuldirektors oder gar eines Hauptarztes der Hellanstalt fiir bereits 
genesende Neurotiker. Ich verzweifle, wenn ich versuche, eine Formu
lierung fiir diese schlechtweg einzigartige Beziehung zwischen JUNGS 
Individualitat und dieser Kollektivitat zu finden. Man konnte diese 
Beziehung nur kasuistisch beschreiben, also Clubannalen verfassen. Die 
spezifische Schwierigkeit, diese Beziehung zu formulieren, liegt eben 
gerade darin, daB man vom Schema "Fiihrerschaft-Gemeinschaft" ganz 
abzusehen hat, wenn man als Mitglied des Psychologischen Clubs rich
tig eingestellt ist, und dabei doch vor einer Wechselbeziehung steht, 
die ihr inneres ungeschriebenes Gesetz in sich birgt: das, was sie an den 
Tag legt, ereignet sich nicht wie ein ganz unvorhergesehenes Abschlagen 
einer Billardkugel. Vielleicht spielt JUNG sehr gut Billard; eine Zeit
lang iibte er sich darin ziemlich fleiBig im Club. Es waren aber auch 
Gegenspieler da, die hierin eine gewisse Fertigkeit erlangten. Es mag sein; 
aber nichtsdestoweniger fallt zuletzt das Verbindlich-Unverbindliche und 
Natiirliche dieser Wechselbeziehung auf. Deshalb mochte ich auf Grund 
vieljahriger Beobachtungen behaupten, daB der Club seine Zukunft in sich 
seIber trage und daB sie nur so viel von J UNGs bewuBtem und unbewuBtem 
Vorhaben abhangt, wie wenig geistig reife und selbstbewuBte Personlich
keiten sich unter dem Clubdach zusammenfinden. Denn JUNG ist der 
erste, der sich freut, wenn er feststellen kann, daB der Club, ohne seiner 
Idee als Psychologischer Club untreu zu werden, sich nicht von ihm 
ins Schlepptau nehmen laBt. 

* 

Man schrieb das Jahr 1917. Der zweite bose Traum, der mich seit 
Anfang meines bewuBten Lebens stets verfolgte, wurde, und zwar buch
stablich, verwirklicht: RuBlands Zusammenbruch und der darauf und 
daraus folgende politische und soziale Umsturz. .. Ungefahr zur selben 
Zeit kam es zum AbschluB meiner Analyse, die somit fiir mich personlich 
den Zeitraum zwischen zwei weltgeschichtlichen Ereignissen ausgefiillt hat. 

Nach dem AbschluB der Analyse beginnt der entscheidende Lebens
abschnitt, wo eine Autoanalyse die Errungenschaften der analytischen 
Mitarbeit zu verwerten und somit in den Aufbau der Zukunft einzusenken 
hat. DaB sich dieser Lebensabschnitt sehr verschieden gestalten kann 
je nach der Altersstufe, Veranlagung und anderen individuellen Natur
und Kulturgegebenheiten, liegt auf der Hand. DaB dabei die Anpassung 
an die Realitat durch uniiberwindliche Umstande gerade an der negativen 
Seite dieser Realitat scheitern kann, ist ebenfalls selbstverstandlich. 
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Eine groBe psychologische Hilfeleistung nach der Analyse lieB mir 
JUNG angedeihen in einer Angelegenheit, die, obgleich sie nur mich per
sonlich anging, doch an sich einen "klassischen Fall" abgibt, des sen Aus
einandersetzung sowohl fiir JUNGs Personlichkeit, als auch fiir seine Lehre 
sehr charakteristisch erscheint. Auf mein russisches Buch, das noch kurz 
vor dem Kriegsausbruch in Moskau erschienen war und unter anderem 
eine scharfe, aber ganz sachliche Kritik der Anthroposophie enthielt, 
antwortete ein russischer SchriftsteIler, der gleich bedeutend als Dichter 
wie als Denker war und noch vor dem Kriege Anthroposophe wurde, mit 
einer Gegenschrift, in der er unter der Maske einer vermeintlichen Sach
lichkeit eine hochst verletzende, mit personlichen Anspielungen gespickte 
Polemik niedergelegt hat. 

Diese sehr umfangreiche Gegenschrift erschien in Moskau drei Jahre 
nach meinem Buch, also zu der Zeit, wo ich eine solche weder erwarten 
konnte, noch zu beantworten imstande war, da ja aIle Beziehungen zu 
meinem Vaterlande durch den Umsturz abgebrochen waren. Schon dieser 
Umsturz, der sogleich nach dem AbschluB meiner Analyse als erste grau
samePrmung auf dem neuen Wege meinem Gemiite auferlegt wurde, 
machte mir viel zu schaffen. Da sollte noch ein personlicher Schlag hinzu
kommen. Ware dieser Schriftsteller nicht schon seit 15 Jahren mit mir 
innigst befreundet, ware er nicht so beriihmt und nicht auch in West
europa bekannt gewesen, so hatte ich verhaltnismaBig leicht dariiber 
hinweg kommen konnen. -

Es war mir so zumute, als spielte sich ein Akt meines Lebensdramas 
ab, welchen man: "Der Freund ist tot, es lebe der Freund!" betiteln konnte, 
- wenn ich zu solchen Menschen gehorte, die fiir ihr So-Sein und Selbst
werden eine Freundschaft notwendig haben und pflegen miissen und deshalb 
nach einer solchen stets suchen. Fiirwahr, die mir sozusagen aufgezwungene 
Loslosung von ANDREJ BJELIJ und der sich von selbst ergebende freund
schaftliche AnschluB an JUNG, der mir in dieser Loslosung psychologisch 
und rein menschlich beigestanden, ereignete sich binnen zwei Wochen 
in Chateau d'Oex (1917). 

lch muB gestehen: ich war ratIos; vielleicht mehr als je in meinem 
Leben und zwar deshalb, weil die auBeren Umstande jedem bewuBt erdenk
baren EntschluB, was nun zu tun ware, keine Verwirklichung gestatteten. 
Und ich war nicht nur ratIos, sondern dauernd affektgeladen, ohne dabei 
aus den erwahnten Griinden die Moglichkeit zu finden, die aufgestaute 
negative Libido subjektiv giinstig abflieBen zu lassen, geschweige denn sie 
objektiv fordernd zu verwerten. Warf ich mich aufs Schreiben, indem 
ich die argsten Stellen des Pamphlets zu beantworten versuchte, diejenigen, 
wo auf eine kunstvolle Weise personliche Beleidigungen unter der sehr 
geschickten Maske der Sachlichkeit gegen mich losschlugen, so stand 
vor mir grins end die tatsachliche Unmoglichkeit, meine Antwortschrift 
in absehbarer Zeit im Druck erscheinen zu sehen, besonders, wei! diese 
Antwort entweder beweiskraftig und also ausfiihrlich werden oder iiber
haupt ausbleiben muBte. Versuchte ich, dies Pamphlet, von Freundes
hand verfaBt, zu verschmerzen, ja, zu verzeihen, so gelang dies nur halb
wegs und nur fiir kurze Zeit. 
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Der Fall dieser Schmahschrift dient unter anderem als Beispiel einer 
uniiberwindllchen negativen "Realitat", an die sich "anzupassen" schlecht
weg unmoglich scheint. Denn, hatte ich damals die Moglichkeit gehabt, 
wie vor dem Kriege, weiter meine russischen Schriften zu veroffentlichen, 
so hatte sich dies Problem seelisch gar nicht so sehr zuspitzen miissen, 
wie es nun fatalerweise geschah. 

Alles, was ich in meinen miindlichen und schriftlichen Auseinander
setzungen, deren nur ein Teil vor dem Kriege im Druck erschien, mit 
meinen russischen "anthroposophischen Freunden" besprochen habe, fand 
schon friiher zu Beginn meiner Analyse Bestatigung und Erhartung in JUNGs 
sowohl miindlichen als auch schriftlichen Aussagen. Schon die Tatsache, 
daB seine Dissertation ein okkultes Problem zum Thema hatte, gab mir 
viel zu denken ... Nun setzte ich ihm auf sein GeheiB einige Tage hindurch 
in vielstiindigen Gesprachen meine ganze Kontroverse mit ANDREJ BJELIJ 
auseinander, wobei ich auch meine Gereiztheit und Erbitterung restlos zum 
Ausdruck brachte. 

JUNG besitzt unter anderem eine hervorragende Fahigkeit, zuzuhoren, 
die ich nur selten unter sehr bedeutenden Mannern feststellen konnte. 
Er ist einfach aufgeschlossen dabei; weder gespannt, noch zerstreut. 
So horte er auch diesmal mit groBer Geduld und aufrichtigem Mitgefiihl 
zu; dann und wann schaltete er eine Zwischenbemerkung oder eine Frage 
ein, um die personliche Psychologie von ANDREJ BJELIJ und RUDOLF 
STEINER zu klaren, o@r er neckte mich mit halb scherzhaften, halb aber 
auch ernsthaften Anspielungen darauf, daB ich ein unbewuBter Okkultist 
sei oder daB ich im UnbewuBten als Deutschrus8e doch einige negativ 
russische Ziige eines ANDREJ BJELIJ seIber besitze. Nach ein paar Tagen 
sagte er zu mir: "So, jetzt fangen Sie bitte sogleich hier in Chateau d'Oex 
an, alles aufzuschreiben, was Sie mir mitgeteilt haben, und zwar ohne daran 
zu denken, ob es je im Druck erscheine oder nicht, aber doch mit der gleichen 
Sorgfaltigkeit, wie wenn Sie eine Handschrift druckfertig zu machen 
hatten." 

lch straubte mich dagegen und meinte, dies ware ja eine Zeitvergeudung. 
Er bewies mir aber, daB ich, wenn ich es nicht tate, genau so viel, wenn 
nicht noch mehr, Zeit und Libido daran verlieren miiBte, weil mein Denken 
immer wieder auf diese gefiihlsbetonten Probleme zuriickgreifen werde, 
bis sie schlieBlich in meinem UnbewuBten einen Polypen bilden wiirden. 
So wiirde es kommen, wenn ich diesen Problemen keine willentliche und 
bewuBte Aufmerksamkeit schenke. lch folgte seinem Rat und in einigen 
Wochen entlastete ich mich seelisch ganzlich. Es blieb nur eine Weh
mut, die gewiB durch keine psychologischen Kunstgriffe zu beseitigen 
war und die meiner "unpsychologischen" Ansicht nach auch nicht beseitigt 
werden diirfte, denn wir haben es zu bedauern, daB Menschen, denen so 
viel an groBer und edler Begabung zuteil wurde, diese und damit aueh sich 
seIber auf solche Weise erniedrigen; daB dieht neben einer schopferischen 
Kraft ersten Ranges eine sumpfige Charakterschwache bestehen darf, die 
einen in die Arme einer wahnsinnigen Dogmatik wirft und zum Fanatiker 
verwandeIt, der mit fast sadistischer W onne seinen allernachsten Freund, 
da er hierin nicht mitkommen will und kann, zum Opfer bringt. 
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Zweiter Teil. 

I. 
J UNGs Freundschaft ist ihrem tiefsten Wesen nach eine solche, die 

dem Freunde deshalb ganz besonders Wertvolles zu spenden vermag, 
weil sie in der Freundschaft mit seiner eigenen Seele verankert ist. Dariiber 
ist es nicht leicht, in Kiirze Gewichtigeres auszusagen, als es MONTAIGNE, 
sicher aus seiner eigenen Lebenserfahrung heraus, beschieden warl. 

"Ich bin der Meinung", lesen wir im 10. Kapitel des dritten Buches, 
"man habe im Tempel der Pallas, sowie bei allen iibrigen Religionen, 
auBerliche anscheinende Mysterien gehabt, die man dem Volke zeigte, 
und andere geheimere und erhabenere Mysterien, welche nur den Ein
geweihten kund gemacht wurden. Es ist wahrscheinlich, daB in diesen 
auch der eigentliche wahre Punkt der Freundschaft angegeben war, die 
man sich selbst schuldig ist." Dnd er bekraftigt nach seiner Gewohnheit 
diese seine Einsicht mit der bekannten Sentenz von SENECA: "Qui sibi 
amcus est, scito, hunc amicum omnibus esse" (wer sein eigener Freund 
ist, der, wisse, ist ein Freund aller Menschen). 

JUNG war der erste Schweizer, den ich kennen lernte und der einzige, 
dem ich mch naher und immer naher anschloB. DaB jemand ganz echt ist, 
ersehen wir direkt, ohne daB. wir auch Standpunkt oder MaBstab, mit dem 
eben diese Echtheit einges~hen w..rd, zu kennen brauchen. Die unverfaIschte 
Echtheit war es, was ich an JUNGS Wesen zuallererst erfaBt habe, bevor 
nach und nach die Einzelziige seiner Individualitat sich langsam zu einem 
Bilde sammelten. 

Wie in seiner auBeren Erscheinung und Haltung, besonders fiir den 
Blick eines Fremden, zunachst seine Nationalitat hervortritt, so ist es 
wieder ein kollektives Moment, namlich die moderne psychologische 
Stromung, was einem ferner stehenden Leser in seinem Werk, in dessen 
Ideen, Methoden, Form und Stil auffallen muB. Dnd wie eine Menge 
differenziert individueller Ziige fiir die ilm personlich naher Kennenden 
auch in seinem AuBern sichtbar werden, so tritt fiir denjenigen, der sein 
Werk studiert, die Drwiichsigkeit seines Themas, seiner Idee, seiner Denk
gebarde, seiner Ausdrucksweise hervor. Dnd beides, das AuBere und das 
Innere, gibt sich dann in seiner Individualitat zu erkennen und zwar mit 
solchem Nachdruck, daB beide Kollektivmomente zuriicktreten und nur 
Boden und Hintergrund fiir den Auspragungsraum seines Drgedankens 
und seiner Weltanschauung sind. Die Selbstkundgebung seines Wesens 
erfordert Gemeinschaft und Angeschlossenheit sowohl an eine bestimmte 
Art Mensch, als auch an eine bestimmte Zeitaufgabe. Von diesem AnschluB 
und dieser Gemeinschaft ausgehend, sprengt er die Schranken seiner 
engeren Gattung und seines engeren Wissensgebietes, urn sich einerseits 
zum Allmenschlichen auszuweiten, andererseits zu seinem Einmaligen 
durchzudringen, ohne dabei den AnschluB und die Gemeinschaft auf
geben zu miissen: das bleibt sein Heim, sein Castell, wohin er sich immer 

1 Bd. VI, S.54/55 (Deutsche Ausgabe). 
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wieder von, seinen Streifziigen zuriickzuziehen p£Iegt. Diese Eigenschaft 
hat nichts mit dem AusmaB eines Individuums zu tun: sie ist einfach eine 
Wesensart, zum Unterschied von einer anderen, bei der das Individuum um
gekehrt zunachst anschluBlos in seiner Einmaligkeit bleibt (wie z. B. KANT); 
es gehort zwar wie aIle einem Volk, einem Stand, hat wie andere einen 
Beruf, beherrscht wie andere einen Wissenszweig oder ein Handwerk, 
doch eingezogen und verschlossen bildet es das nur Seine aus; es ist 
sozusagen zufallig (nichts ist zufallig!) z. B. ein Deutscher und ein Philo
loge, dazu Kind eines bestimmten Zeitabschnittes; solI sein Individuations
prozeB nicht zum Scheitern gelangen, so muB ein solches Individuum 
mindestens einer starken, nie nachlassenden Sehnsucht nach dem AnschluB 
an das Kollektive verfallen (wie z. B. NIETZSCHE). 

Ich erkannte in JUNG sehr bald auch denjenigen Typus Mensch, der 
in unserem Moskauer Kulturkreise mnogogrannij, d. h. vielkantig, genannt 
wurde. Darunter verstanden wir gar nicht bloB eine vielseitige Talentiert
heit, eine mannigfaltige Interessiertheit, einen Hang zum Enzyklopadis
mus, zur Polyhistorie, sondern ein individuelles Durchdrungensein von 
geahnten, nicht philosophisch postulierten Zusammenhangen der raumlich
zeitlich-inhaltlich entlegensten Gebiete und Erscheinungen; keine Viel
wisserei, sondern ein lebendiges Verstandnis fiir diese Zusammenhange, das 
einen dazu zwingt, seine Ecke mitunter auch auf eine abenteuerliche Weise 
zu verIassen. Ver!,chiedene Sonderbegabungen und groBe allgemeine Auf
fassungsfahigkeit dienen einer solchen Vielkantigkeit nur als Mittel zum 
Zweck ihrer Verwirklichung nach auBen hin; man muB aber von Hause 
aus vielkantig sein, damit das, was dank diesen Mitteln und jenen Zu
sammenhangen verwirklicht worden ist, sich zusammenfallend als Schaffen 
und Leben erweist; damit es kein Konglomerat von Fetzen eines noch 
so systematischen Studierens abgibt, sondern eine Kongruenz der vielen 
Kanten, die zu einer inneren Gestalt fiihrt. Ebenso verfehlt ware es aber 
auch, diese Vielkantigkeit mit DiIettantismus zu verwechseln, obschon 
besonders zu unserer Zeit, wo ein enzyklopadistisches Wissen und Konnen 
kaum mehr moglich ist, eine oberflachliche Ahnlichkeit zwischen einem 
Vielkantigen und einem Dilettanten leicht in die Augen fallt. Innerlich 
sind sie jedoch ganzlich verschieden; in sehr typischen Fallen schlieBen 
sie einander ohne weiteres aus. Denn ein Dilettant von Hause. aus freut 
sich und zwar desto mehr, je vielseitigere Begabungen er in sich entdeckt 
und entwickelt; er hat kein Pathos bei seinem Treiben und auch kein 
Pathos der Distanz vor den Gipfelerrungenschaften der Meister. Damit 
solI der Dilettant gar nicht herabgesetzt werden; es muB auch solche 
Kauze geben. 

Der Vielkantige dagegen ist in jeder Hinsicht pathetisch, auch wenn 
er es nach auBen hin nicht durchscheinen laBt; er kann mitunter zusammen
schrecken, wenn er in sich noch eine Ader entdeckt, die ihn dazu bestimmt, 
sich noch in einem ihm bisher wenig oder gar nicht bekannten Gebiete 
umzusehen; nur aus innerer Not wird er zum Vielwisser oder Vielkonner, 
nicht aus miiBiger Lernbegierde und gefalliger Befahigung heraus. Heute 
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wird er zum quasi, Dilettanten, nur weil Vielseitigkeit im Sinne von Fach
gelehrtheit auf verschiedenen Gebieten zugleich, wie gesagt, jetzt nicht 
mehr aufzubringen ist. Der Vielkahtige strebt (urn GOETHEs Wort, an 
W. v. HUMBOLDT 19. X. 1830 gerichtet, zu zitieren) "zu Auferbauung 
unseres willigen sehnsiichtigen Inneren, zu Ausfiillung einer stoff- und 
gehaltbediirftigen Brust". 

* * * 
JUNGs visuelle Freude an der Natur ist eine naturasthetische, keine 

kunstasthetische. Auf vielen Bergtouren und Spaziergangen, die ich mit 
ihm machte, vernahm ich nie Kunstbetrachtungen von ihm. Ganz schlicht 
machte er mich aufmerksam darauf, was von der Aussicht sein Auge 
gefesselt hatte und begniigte sich dabei mit gewohnlichen Ausdriicken, 
wie "schon", "wunderbar", die jemand, der ihn nicht kennt, mit gutem 
Recht fiir konventionell oder banal halten wiirde. Nur die sehr charak
teristische Anspannung, mit der er in solchen Fallen unbewegt eine Zeit
lang vor sich schaut, verrat die Beeindruckung und die Echtheit des nun 
"konstellierten" NaturgefiihIs. Manchmal, mitten in einem Gesprach im 
Spazierengehen, schaltet er, ohne das Gesprach unterbrechen zu wollen, 
ganz sachlich im Ton einer Feststellung die Namen auch allbekannter 
Blumen ein, die da herum wachsen, fast so, wie wenn sein Begleiter blind 
ware. Solche Erwahnungen- machten auf mich stets den Eindruck, als 
ob er durch dies Nennen einen die Seele fordernden AnschluB an die 
Natur, eine seelische Fiihlung mit ihr herzustellen oder zu steigern glaubte. 

Sein' NaturgefiihI ist stark und braucht keine Unterstiitzung durch 
Ideen, urn mit den J ahren nicht nachzulassen. Dies ist namlich oft sogar 
bei den Naiven der Fall, die sich nicht einmal Rechenschaft dariiber zu 
geben vermogen, daB ihre Liebe zur Natur, wenn sie nicht von ent
sprechenden Lieblingsideen gespeist wurde, schon Iangst verkiimmert 
ware. Deshalb ist JUNGS NaturgefiihI auch ganzlich untriigerisch; da ist 
kein Platz fiir Wahnbilder, die einseitig bloB einen schonen Schein vor
tauschen. Er nimmt die Natur (sowohl die auBere, als auch die innere) 
ganz an mit allen ihren Erhabenheiten, Schonheiten, Grausamkeiten und 
"SaumaBigkeiten", d. h. mit samtlichen Kundgebungen und Offen
barungen, denen wir bald positive, bald negative, stets aber anthropomor
phistische (ethische und asthetische) Eigenschaften beilegen. Hierin geht 
seine bejahend-bewundernde Zustimmung in allem, was immer die Natur 
zu bekunden beliebt, viel.weiter als z. B. bei GOETHE oder bei LEONARDO 
DA VINCI. Seinen sui generis Pantheismus konnte man nicht (wie ich 
das stets tue, wenn ich bemerke, daB die "Gottnatur" illusionistisch zu 
einem erhabenen Wahn- und Trugbild zugestutzt wird) iiber den Haufen 
werfen mit dem Vorschlag, z. B. den Oktopus zu umarmen und ihn als 
weitlaufigen Urahnen verwandtschaftlich zu bewillkommnen. JUNG, dem 
Naturgeschopfe das Liebenswiirdigste sind, menschliche Machwerke aber 
und willkiirlich entstandene oder herkommlich weitergepflegte, ausgeleierte 
oder versteinerte Beziehungen hassenswert erscheinen, wiirde mitunter 
auch einem Oktopus ein aufmerksameres Entgegenkommen zur Schau 
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tragen als, irgend einem, im Grunde unwillkommenen konventionellen 
Vetter. 

Sein Naturgefiihl ist absolut und geht auf die Ganzheit; es steht als 
Stiitze neben seiner Naturerkenntnis, die wie jede giiltige Erforschung 
der Wirklichkeit relativ bleibt und jeweils ausschlieBlich auf ein Natur
segment gerichtet wird. Da psychotypologisch sein ureigenes Gefiihl von 
Hause aus indifferenzierter als andere Funktionen ist und elementar 
archaisch zum Durchbruch kommt, so bringt es mitunter urkraftige 
Ideensamen aus den tiefsten seelischer Schichten mit sich herauf. JUNGs 
hochentwickelte Selbsterkenntnis und stets wachsame SelbstbewuBtheit 
biirgen fiir die richtige Auswahl zwischen diesen "Xenien" des kollektiven 
UnbewuBten, namlich eine solche Auswahl, die seiner Naturerfahrung und 
besonders seiner Seelenforschung forderlich ist. 

Selten hat er groBeren SpaB, als wenn er im Anprall der Willkiir auf 
die Natur die letztere obsiegen sieht. In solchen Fallen scheint er mit
unter sogar erbarmungslos schadenfroh zu sein. Es ist gleich, ob es sich 
dabei urn auBere oder innere Natur handelt. Denn auch die seelischen 
Urkrafte und Urbestande im Kampf mit derartigen Herkommlichkeiten, die 
sinnlos geworden sind und dennoch ihr Bestimmungsrecht im BewuBtsein 
weiter behaupten, nehmen keine Riicksicht auf irgendwelche noch so leid
vollen und (fiir den ganzen Menschen) verlustreichen Begleiterscheinungen 
eines solchen Krieges zwischen seinem "Ich" und seinem "UnbewuBten." 
Der "Witz", den sich dabei das letztere erlaubt, ist wie bekannt mitunter 
nicht nur drollig als Kundgebung, und in seiner Nachwirkung kostspielig, 
sondern droht ffu die Person, welche nun zur Wahlstatt dieses Kampfes 
geworden und dabei ihre gutbiirgerliche Existenz weiter zu fristen ge
zwungen ist, direkt tragisch zu werden. Beim Auseinandersetzen solcher 
Faile iiberwiegt bei J UNG - und hier ist er ganz naiv - stets das Gefiihl 
einer Bewunderung des UnbewuBten und seiner strategischen Erfindungs
gabe; erst nachdem er sich an diesem Witz ordentlich geweidet hat, laBt 
er eine leise Bemerkung iiber die allerdings "tragische" oder doch auBerst 
"prekare Situation" des betreffenden Menschen fallen. 

Er hat eine fast religiose Ehrfurcht vor den das Wesen der Natur 
offenbarenden Erscheinungen und zwar in einem Grade, der irgendwie 
ganz unmodern ist und so einerseits an KANT, andererseits an GOETHE 
erinnert. Selbstverstandlich bezieht sich bei ihm als einem Psychologen 
diese Ehrfurcht nicht nur auf die auBere, sondern auch auf die innere 
Natur. Ich vergesse nie (urn ein Beispiel zu geben), wie er das erstemal 
von den Archetypen zu mir gesprochen hat. Wiirde ein Fremder diesem 
Gesprach zugelauscht haben, so hatte er sich nicht ganz geheuer gefiihlt. 
Bar jeder Theatralik und Hieratik, die JUNG schon als einem Schweizer 
ganz fern liegen, kommt bei ihm diese Erfurcht zu einem ganz besonders 
geheimnisvoll ergreifenden Ausdruck. Man kann dabei nicht umhin, es 
festzustellen, daB es sich hier urn keine bloB gedankliche Vermutung, 
sondern urn eine tatsachliche, ganz konkrete Begegnung mit dem Objekt 
handelt, die zunachst zum Staunen im GOETHEschen Sinne fiihrt. Eine 
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bloB gedankliche Vermutung iiberspringt namlich dies erste Stadium, das 
zunachst zu dem fiihrt, was das deutsche Wort "Erlebnis" so treffend 
wiedergibt. Denn eine bloB gedankliche Vermutung, auch wenn sie richtig 
und gegenstandlich und nicht aus der Luft gegriffen ist, streift nur das 
Objekt; sie ist mehr oder weniger hysterisch, weil sie entweder durch die 
Angst oder aus der Eile heraus entsteht. Sie wartet nicht geniigend ab, 
bis sich der Gegenstand deutlicher ausgesprochen haben wird. Sie wirft 
ihr fertiges theoretisches Netz iiber ihn, das, wenn auch griindlich gewoben, 
doch oft keineswegs dem neuen Fund entsprechende Maschen besitzt, 
weshalb jener ganz oder teilweise entschliipft. JUNG hat weder Eile, in der 
sich die gehetzte Jetztzeit befindet, noch Angst. 

In bezug auf die letztere muB schnell gesagt werden, daB der moderne 
Nachkriegsmensch trotz seiner in bezug auf die auBere Wirklichkeit erstaun
lichen soldatischen und sportlichen Tapferkeitstets mutlos bleibt gegeniiber 
der inneren Wirklichkeit. Wie man zwischen Kriegs- und Zivilmut unter
scheidet, so konnte man auch zwischen dem physischen Mut eines Strato
spharenfliegers und dem psychischen Mut eines tiefen-psychologischen 
Tauchers unterscheiden; denn des letzteren Wagnisse sind, ganz real 
gesprochen, gar nicht so ungefahrlich, wie es diejenigen sich denken, die 
ihrer Seele so lange den Riicken zeigen, bis sie eines Tages mit ihrer ganzen 
nach auBen gerichteten Tapferkeit und aus sogenannten "zufalligen" un
aufklarbaren Griinden mit ihrem Flugzeug hinunterstiirzen. 

Weder Eile noch Angst haben, heiBt aber nicht, daB man am Erlebnis 
der Begegnung mit dem -Objekt steckenbleibt. Dies Steckenbleiben ist 
auch ein Zeichen der Jetztzeit. Deshalb ist auch der Begriff und das 
Wort Erlebnis zuschanden geritten. Viele, die heute etwas wirklich erleben, 
kleben daran und wahnen, iiber das Erlebte Wesenhaftes zu wissen. Sie 
begehen einen Fehler, der diametral zu demjenigen erscheint, welcher 
denen unterlauft, die sich mit eiligen, vorwegnehmenden, bloB gedank
lichen Vermutungen zufrieden geben. Die unzulanglichen Erlebnisprak
tiker und ebensolche Vermutungstheoretiker haben eigentlich einander 
nichts vorzuwerfen, da sie beide dem Objekt gegeniiber im Unrecht 
verbleiben. 

1st man, wie JUNG, weder eilig, noch angstlich und harrt man aus in 
der Haltung, die als Gleichgewicht von Aktivitat und Passivitat bezeichnet 
werden kann, so fiihrtdas Erlebnis zur Erfahrung der Innerlichkeit unter 
der Bedingung, daB man zunachst in gelassener Bereitschaft zur gedank
lichen Handlung im richtigen Augenblick vor der Erscheinung steht. 

Denn was ist eigentlich Erlebnis 1 Wodurch unterscheidet es sich von 
der Erfahrung 1 (Dies Begriffswort, wie iibrigens auch "Erlebnis", driickt 
uniibertroffen den entsprechenden Sachverhalt aus und stammt, wenn ich 
mich nicht irre, von P .ARACELSUS, mit dem J UNG so manchen gemeinsamen 
Zug aufweist.) Wie die Phantasie nach JUNG eine urtiimliche psychische 
Funktion ist, in der aIle vier Funktionen, welche JUNG unterscheidet, 
beisammen wie in einer Urquelle vorliegen, so ist auch das Erlebnis ein 
komplexes psychisches Phanomen, in dem potentiell die Vorlage zur weiteren 
moglichen Erforschung des erlebten Gegenstandes inbegriffen ist. Das 
Erlebnis selbst ist bloB ein psychisches Phanomen. Glaubt man aber, daB 
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es an sich· geniige, urn das Objekt zu erfassen und zu verstehen, so irrt 
man sich. (Jfters, wenn das Erlebnis echt und stark war, wird man um
gekehrt vom Objekt edaBt; denn ergriffen sein ist nicht dasselbe, wie 
begriffen haben, obschon man, ohne ergriffen zu sein, nur ZUlli einseitigen 
und bloB verstandesmaBigen Begreifen del' Wirklichkeit kommt, beson
del's, wenn es sich urn eine solche handelt, wie es die Archetypen sind. 

Jede unvorsichtige und ungeeignete Einmischung del' Willkiir seitens 
des bewuBten Denkens auf Grund vorgefaBter Meinungen in die reifenden 
Ergebnisse eines lebenswerten unbewuBten Vorganges erzeugt bei JUNG 
Ekel und Grimm; abel' del' Natur nachhelfen zu konnen, wenn man sichel' 
ist, ihre Absicht erkannt zu haben, ediillt ihn mit Lust und Freude. Darin 
kommt seine angeborene arztliche Veranlagung zum Vorschein. Del' 
"energetische Mechanismus", dessen Funktionieren er nicht umhin konnte, 
auch in dem seelischen Leben festzustellen, bleibt ihm ein paradoxaler, 
zur selben Zeit technisch notwendiger, lebensphilosophisch abel' uner
wiinschter Gesichtspunkt. An einer andern Stelle ist dariiber mehr 
gesagt worden. Hier mochte ich diesen Problematismus seiner Welt
anschauung nul' deshalb hervorheben, weil er mil' sehr charakteristisch 
fiir seine Personlichkeit zu sein scheint. Vedolgt man diesen Problema
tismus eine Strecke tiefer, so stoBt man vielleicht auf den Urwiderstreit 
zwischen Macht und Liebe, welchen ein Introvertierter, soweit ich es zu 
beobachten Gelegenheit hatte, viel realer, schader, oft schmerzlicher erlebt 
als ein Extravertierter. Denn entweder hat del' Extravertierte einen Macht
komplex, den er ·dann nach auBen hin schlecht oder recht kundgibt, odeI' 
glaubt er das moralische Recht zu haben, die Macht, diese ebenbiirtige 
Schwester del' Liebe, verfluchen zu diirfen. In beiden Fallen lauft er an 
dem psychologischen Sachverhalte dieses Urwiderstreites und aller seiner 
Spielarten vorbei. 

Hat die lebendige Natur hie und da blinde Flecken ~ Dort, wo sie 
Richtschnur und Triebfeder auBer acht laBt ~ Wo sie sich selbst offenbar 
nicht mehr liebt und nicht mehr beherrscht ~ Und deshalb zur Stufe des 
Unlebendigen herabsinkt ~ Similia similibus! Das Unlebendige steht unter 
einer, im breitesten Sinne des Wortes, mechanischen Gesetzlichkeit. Also 
greift man an diesem blinden Flecken mechanizistisch ein: in bezug auf 
die innere Natur, die Seele, heiBt das, man stelle ein Gefalle her, auf daB 
die Libido lebensfordernden Ablauf habe; man andere auch, wenn es not 
tut, das Strombett, indem man es vertieft odeI' verschiebt. 

Man ist auf einer Bergtour und, wie es meistens dabei zugeht, mar
schierend in einem bedeutsamen Gesprach, das beide gleichermaBen auf 
das lebhafteste beschaftigt. Es kann aber jeden Augenblick unterbrochen 
werden. Nicht nur deshalb, weil dank visueller Veranlagung, verbunden mit 
biologischen, mineralogischen, geologischen Kenntnissen es sich ereignen 
diirfte, daB irgendein unansehnliches Graschen oder Steinchen JUNGS Auf
merksamkeit vollends auf sich hiniiberlenkt, sondern auch z. B., weil beim 
LJberqueren eines Baches er eine Unordnung in seinem Strombett, eine 
Gehemmtheit des Abflusses "diagnostiziert" und sich nun an das Nachhelfen 
del' Natur mit vollem Ernst heranmacht, mit dem "Ernst", welcher dem 
,,spiel" del' Kinder und Kiinstler innewohnt, wodurch allein eine Handlullg, 
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die direkt dem Handelnden selbst keineswegs zu N utz und Frommen 
dient, eine symbolische und also seelische Bedeutung erhalt ... Nach Be
seitigung des storenden Gerolles ist das Strombett reguliert, und der Bach 
rieselt und rauscht freier und kraftiger dahin. Unser Gesprach, das wieder 
aufgenommen wird, scheint ein energetisches "Gefalle" mehr zum Ge
schenk vom "analysierten" Bach erhalten zu haben, und fiir einen Augen
blick scheint auch del' Urwiderstreit zwischen Liebe und Macht aus del' 
Welt verbannt zu sein. 

Es mag manchen Lesern auffallen, daB ich JUNGs Naturliebe in den 
Vordergrund gestellt, sein Verhaltnis zur Kultur im allgemeinen abel' 
ungeniigend beschrieben habe, wodurch bei Fernstehenden del' falsche 
Schein erweckt werden konnte, als gehore JUNG zu denjenigen, deren 
Losung das Wort "Zuriick zur Natur" sei. Da es abel' nicht meine Auf
gabe ist, iiber die kulturelle Bedeutung del' Komplexen Psychologie zu reden, 
so handelt es sich hier nicht urn JUNGS geistige Stellungnahme, sondern, 
entsprechend del' dargestellten Naturliebe, urn die Ehrfurcht VOl' del' 
Kultur. JUNGS Kulturgefiihl ware abel' schwerer zu beschreiben als sein 
Naturgefiihl, daher ich statt aller Schilderung nur ein Beispiel geben will. 

Wahrend eines pessimistischen Gespraches iiber die kulturvernichtende 
Wirkung des Krieges meinte JUNG, nach eOOgen Jahrtausenden, wo man 
immer noch die Pyramiden und die Kathedralen bewundern werde, wiirde 
im FaIle einer Weltkatastrophe von unserer modernen Kultur nichts 
anderes iibrig bleiben, als Fabrikkamine. Man sollte darum mindestens 
solche Denkmale wie Faust auf Steinplatten aushauen und irgendwo 
in einer unterirdischen Befestigung aufheben. 

* * * 
Nahe VOl' dem Endziel eines jeden sinnvollen Lebensweges sollte man 

zwei Punkte unterscheiden, die man das AllerZetzte und das VorZetzte 
nennen konnte. lch greife zu diesen, einer konkreteren Bestimmung aus
weichenden Ausdriicken nicht deshalb, weil ich das, was ich darunter 
verstehe, nicht mit entsprechenden Hauptwortern, wie z. B. Religion und 
Ethik, Gott und Tugend usw., belegen mochte, sondern weil ich ein solches 
Belegen bloB fiir eine, zwar iibliche, Vereinfachung halte. Solche massive 
Benamsungen geIten nul' fiir den Fall einer, wenn auch starken und be
deutenden Natur, so doch einer solchen, die aus del' Primitivitat eines immer 
noch, trotz allem Gegenschein, nicht ganzlich bewuBt gewordenen Ver
wurzeltseins in einem festgefiigten, kollektiven WeItanschauungssystem 
nicht endgiiltig herausgetreten ist. Dbrigens erweitert sich die Falschung 
einer solchen substantivierenden Vereinfachung vom Subjekt auf das Objekt 
selbst. Das heiBt: nicht nur falsche ich den besonderen Gehalt meiner 
und seiner Weltanschauungen und unsere Stellungnahmen zum unentwegt 
Problematischen jeder moglichen Weltanschauung, sondern ich verfalsche 
auch die Inhalte del' hier in Betracht kommenden gegenstandlichen Ge
biete. Denn auf einem und demselben Gebiete, z. B. dem des Asthetischen, 

38* 
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das, wie bekannt, in der Daseinsauseinandersetzung KIERKEGAARDs als 
bloB vor-vorletztes Stadium gilt, erheben sich, nimmt man es unbedingt 
ernst, vor uns, indem wir es durchschreiten, Grenzmale, immer hohere 
Saulengange, deren letzter zum Telos dieses Gebietes fiihrt. Dnd dies 
Telos ist auch dasAllerletzte, wie jedes iiber die bloBeNatur hinausweisende 
Telos, nicht nur das religiose. 

Auch wenn der letzte Schritt zumAllerletzten stets von jedem Einzelnen 
nur auf seine einmalige Weise getan werden kann, so sind doch mehrere 
bestimmte Durchgangsmoglichkeiten vorhanden, durch irgendeinen Saulen
gang, welcher sich vor dem Telos ausbreitet. 

Es gibt Menschen, die einem sehr nahe stehen, mit denen man aber 
innerlich keinen gemeinsamen Weg zuriickzulegen hat. Wenn man aber 
die beiden ganz verschiedenen Wege vergleicht, ahnt man, daB man in 
der Vorhalle zum Allerletzten einander treffen werde. Es gibt andere 
Menschen, die einem gleichfalls sehr nahe stehen, mit denen man zusammen 
durch viele Jahre hindurch einen gleichen inneren Weg aus freiem Ent
schluB zuriickgelegt hat; man wird aber dabei doch gewahr, dieser Weg 
werde aufhoren miissen ein gemeinsamer zu bleiben, so wie nur der vor
letzte Saulengang wird durchschritten sein. Nicht weil die gewahlte letzte 
Teilstrecke einem besser, richtiger, schoner, heiliger zu sein scheint, als 
die seines Weggenossen, sondern weil sie einem als die allein innerlich 
erlaubte und also allein mogliche anmutet. Man trifft auf dieser kurzen, 
iibrig gebliebenen Lebensstrecke vielleicht neue Weggenossen, mit denen 
man, was die v.orangegangenen Etappen anbetrifft, nichts gemeinsam 
Erlebtes hatte. 

So bekommt der Mensch auf jeder Teilstrecke seines Lebensweges in 
der einen oder andern Weise die Einsamkeit zu schmecken. 

* 
Beriihrten JUNG und ich in unseren Gesprachen konfliktgeladene 

Probleme wie KIERKEGAARD oder die Gnosis, so lagen wir uns in den 
Haaren - von denen wir allerdings damals ein reicheres Quantum 
besaBen -; denn bei solchen Problemen fanden wir uns plotzlich in 
Gedanken vor diesem Allerletzten stehend. Mit andern mir nahestehenden 
Zeitgenossen hat sich das Gegenteil zugetragen, indem wir uns gerade 
dann in einen meist aussichtslosen Streit verwickelten, wenn es sich 
um den Weg bis zum Vorletzten handelte. 

Es ist hier nicht der Ort fiir die nahere vergleichende Betrachtung der 
beiden Weltanschauungen. Es war nur notwendig, mein Bekanntwerden 
mit KIERKEGAARDs Lebenswerk zu erwahnen, da es autobiographisch in 
denselben Zeitabschnitt meines Lebens gehort, wie meine etwas voran
gegangene Begegnung mit JUNG. 

Beide habe ich kennengelernt und auf mich wirken lassen in vor
geriickterem Alter, wo sich nichts Wesentliches in mir umgestalten konnte. 
In bezug auf KIERKEGAARD war es giinstig, denn das fiir mich selten 
Reizvolle seines Wesens und seiner Denkart wiirde mich in jiingeren 
Jahren flir langere Zeit gefangen genommen haben. Dmgekehrt, da es 
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sich hier urn utunittelbar praktische Einwirkung, d. h. urn ein Heil
verfahren handelte, solite ich es nur bedauern, daB JUNG nicht frillier in 
meinen Lebensraum eingetreten ist; fast glaube ich Hir moglich zu halten, 
daB ich dann seIber zum Psychologen geworden ware. Doch da wir Alters
genossen sind, so falit auch diese Uberlegung weg. 

Das Entweder-Oder als KIERKEGAARDs Thema, in seiner breitesten 
Bewegung genommen, kann gar nicht mit J uNGscher Steliungnahme zum 
All in Einklang gebracht werden, weshalb er auch scherzend und zu
spitzend sein Thema "sowohl als auch", mitunter als "Entweder - und -
Oder" bezeichnete. Es ware aber auch falsch und zwar von vornherein, 
hier nach einer Harmonisierung zu streben und zu suchen. Denn die ganze 
Gedankenwelt der Ontologie lebt und webt auf einer andern Flache, als 
die der Psychologie .. 

lch bin uberzeugt, daB KIERKEGAARD, ohne das Wesenhafte in seiner 
Gedankenwelt andern zu mussen, die Haupterrungenschaften der Kom
plexen Psychologie relativ hatte annehmen konnen. Umgekehrt kann 
JUNG in seiner Eigenschaft als Psychologe dies Entweder - Oder nicht 
zulassen; als Empiriker der inneren Natur darf er gar nicht die Ontologie 
anders behandeln, als das, was "est in anima"; denn jede Ontologie als 
Seinslehre erscheint vom psychologischen Standpunkte aus ein scholasti
scher Begriffs-"Realismus", der, wenn er echt und eigenartig, also nicht 
bloB angelernt und entnommen ist, nur auf eine vorkantische, vorkriti
zistische Kundgebung des naiv-introvertierten Denkens psychologisch 
zuruckgefillirt werden kann. Der Inhalt einer Ontologie kann seinerseits 
auch psychologisch ganz ernst genommen werden, z. B. als philosophische 
Aussage uber die Archetypen. 

* 
Stets, soweit ich mich entsinnen kann, indem ich auf mein bewuBtes 

Leben zuruckblicke, haben mich solche Erscheinungen unheimlich ange
mutet, die ein "Zwischen-Zwischen", eine Verkoppelung von Bestand
teilen ganz verschieden gearteter Gebilde sind. Kurz, jeder Synkretismus 
hat mich stets abgestoBen, wobei ich darunter nicht nur den historischen 
Synkretismus, der mit Hellenismus und Gnostizismus verbunden war, 
verstehe, sondern diesen historischen Begriff zu einem systematischen 
verallgemeinere, so daB er z. B. auch fiir die Anthroposophie geltend 
erscheint. Ein geistig-seelisches Zwitterding kann sogar reizvoli wirken, 
wie ein gelungener Mischling. Mich aber zu ihm zu bekennen oder es gleich 
hoch zu bewerten, wie etwas Einheitliches, wiirde meiner Natur und Welt
anschauung zuwider sein. Einheitlich ist eine Erscheinung, in der irgend
ein wertvoller Bestandteil aufs Entschiedenste vorwaltet und die mannig
faltigen Einzellieiten, die dann verschiedenster fremdester Herkunft sein 
diirfen, als etwas Untergeordnetes, Nebensachliches, mitunter als eine 
wiirzende Zutat zusammenhalt und leitet. Ein solches Einheitliches ist 
meines Erachtens die Gnosis keineswegs. 

Aus der Schrift eines meiner Universitatslehrer, namlich: Logo8 von 
Fiirst SSERGEJ TRUBETZKOJ habe ich vor 30 Jahren Begriff und Bild 
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der Gnosis geschopft. Dnd als ich dann viel spater die Dokumente der 
Gnosis moglichst unbefangen auf mich einwirken lieB, haben sich dieser 
Begriff und dieses Bild nicht nur bestatigt, sondern sie sind noch in 
verscharften Ztigen hervorgetreten. Hier verailgemeinere ich auch den 
historischen Begriff des Gnostizismus und breite ihn zu einem systemati
schen aus. Dnter Gnostik (oder Gnostizismus) begreife ich jede Richtung, 
Gesinnung oder Weltanschauung, die auf dem Wege tiber die vermeint
liche Erkenntnis des Religionsobjektes zur vermeintlichen Religion der 
objektiven Erkenntnis kommt und sich dann ganz unkritisch als die 
Erkenntnis - und das ist die Gnosis - gebardet. Nicht nur die Gnosis als 
historische Erscheinung, die zwei Jahrhunderte vor und zwei nach Christi 
in Vorderasien ihr Wesen trieb, gehort zum Gnostizismus, sondern ailes, 
was auch heute ihr wesensgleich erscheint und mit gleichen Manieren 
auftritt. Also Z. B. auch derjenige Okkultismus, der einen theoretischen 
'Oberbau dogmatisch und apodiktisch hersteilt. 

Was den Okkultismus anbetrifft, so tauchte dies Problem in unseren 
Auseinandersetzungen mehrmals auf. Einmal, als JUNG mich auf seine 
Dissertationl aufmerksam machte, die dem Okkultismus auf psycho
logischem und pathologischem Wege zu Leibe geht. Das war noch 
wahrend des ersten Abschnittes meiner Analyse. Es beeindruckte mich 
um so giinstiger, ~ls ich zu der Zeit ganz besonders auf der Suche 
nach Ubereinstimmungen zwischen meinen und JUNGS Einsichten war 
und nun es freudig feststeilen konnte, daB seine theoretische Steilung
nahme zu okkulten Phanomenen bei ailer Verschiedenheit des anlaB
lichen Blickpunktes und des wissenschaftlichen Ausgangspunktes in 
dem Hauptpunkte mit der meinigen tibereinstimme; daB er den Okkul
tismus ganz ernst genommen hat, und zwar in dem Sinne, daB er 
einerseits nicht leichtglaubig war und sich nie - wie es sogar manchen 
bedeutenden Vertretern der exakten Wissenschaft vor und nach seiner 
Dissertation unterlaufen ist - zu tibereilt bejahenden Schltissen bestimmen 
lieB; andererseits aber auch nicht leichtsinnig - wie es hierin die meisten 
Rationalisten ailer Facher und Richtungen zu tun pflegen - mit tiberlege
nem Achselzucken und verachtlichem Lacheln zur "Tagesordnung" seiner 
Wissenschaft tiberging. Er nahm das Okkulte streng phanomenal an und 
vor; er wahlte diejenigen Erscheinungen, welche er erfahrungsmaBig 
kennenlernen konnte und unterzog sie der Betrachtungsweise seiner 
Wissenschaft, wodurch er zu relativ sicheren SchluBfolgerungen kommen 
muBte. 

Ein anderes Mal kam es zu ofteren und langeren Auseinandersetzungen 
tiber das Problem des Okkultismus anlaBlich eines Vortrages, den JUNG 
zuerst (was an sich sehr bedeutungsvoll erscheint) in der British Society 
for Psychical Research in London (1919) gehalten und bald darauf im 
Psychologischen Club Ztirich wiederholt hatte: Die psychologischen Grund
lagen des Geisterglaubens 2. 

1 Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phanomene, 1902. 
2 Erschienen erst spateI' (1928) im zweiten Bande del' Psychologischen Abhand

lungen zusammen mit del' Energetik der Seele, was ich ebenfalls sehr bezeichnend finde. 
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Doch diesmal. verwickelte sich wahrend sehr lebhafter und wieder
holter Diskussionen das okkulte Problem mit demjenigen der Intuition 
(oder wie ich mich damals ausdriickte, der "sogenannten Intuition"). Es 
hat sich dabei erwiesen, daB die Intuition von Manchen aus unserem 
Kreise fiir ein besonderes okkultes Erkenntnisorgan gehalten wurde, das 
selbstandig und giiltig zu funktionieren vermoge. Damals war die Funk
tionstypik auch JUNG seIber noch nicht so vollig klar, wie sie es ihm 
etwas spater wurde, wahrend er an der endgiiltigen Fassung der Psycho
logischen Typen arbeitete. Doch wad er schon damals in die Diskussion 
eine Bemerkung hinein, die meinen damaligen Ausfall gegen die "soge
nannte Intuition" unterstiitzte; er teilte uns mit, daB er fiir seinen 
empirischen Hausgebrauch in bezug auf die Wahrnehmung ein Begri££spaar 
"intuitiv-perzeptiv" mit gutem Erfolg fiir die Psychologie des UnbewuBten 
im Unterschiede zu der des BewuBtseins beniitze. Dieser Gedanke ent
wickelte sich etwas spater zur psycho-typologischen Gegeniiberstellung 
der beiden irrationalen Funktionen. 

JUNG sieht darin, "daB sich aIle diese Bewegungen" (wie Theosophie 
usw., kurz solche, die man als modem-gnostische bezeichnen diidte) "einen 
wissenschaftlichen Anstrich geben" - - - "nicht bloB eine Groteske oder 
eine Verschleierung" (wie er selbst vorher andeutete und wie ich es nie 
anders zu bezeichnen p£legte), sondern auch "ein positives Zeichen," 
namlich, "daB sie Wissenschaft, d. h. Erkenntnis meinen, und zwar im 
strikten Gegensatz zur Essenz der abendlandischen Religionsformen, nam
lich dem Glauben." (Man denke an die Geisteswissenschaft von RUDOLF 
STEINER.) "Das moderne BewuBtsein," sagt J UNG weiter, "perhorresziert 
den Glauben und darum auch die darauf basierten Religionen" - - -
"Es will wissen, d. h. Urerfahrung haben"l. 

Dasselbe sagen aber mehr oder weniger aufrichtig auch die Vertreter 
dieses neuen "Wissens". DaB in diesem Wissen ein betrachtliches Stuck 
Aber- und Afterglauben herauszuholen ist, solI hier als gnoseologisches 
Problem fur sich nur erwahnt werden; denn psychologisch wichtig erscheint 
hier nicht die vermeintlich-wissenschaftliche Leistung, nicht das als er
rungen gewahnte Wissen, sondem die wirklich bewuBt vorhandene Neigung, 
das Wissen-Wollen, und zwar mit dem Wahn, nicht zu hypothetischen 
oder assertorischen, sondern zu apodiktischen Erkenntnissen zu gelangen. 
Es liegt mir fem, und besonders hier, mich in das dialektische Labyrinth, 
genannt "Wissen und Glauben" aus Versehen hineinmanovrieren zu 
lassen. Aufrichtig gestanden, finde ich diese Dialektik zunachst einfach 
langweilig; dann aber, wenn ich sehe, daB sie in bestimmten Fallen als 
kein bloBes gnoseologisches oder theologisches Geschwatz erscheint, 
sondem mit heiligstem Emst als "Dialektik des Herzens" (wie GOETHE 
die Mystik nannte) getrieben wird, erblicke ich, soweit ich doch etwas 
Psychologe geworden bin, auch eine seelische Gefahr seitens dieses Laby
rinthes fiir beide sich hier voIlends einsetzenden Streiter. Denn ich fUr 
meinen Teil habe nie Wissen - Glauben als Gegensatz im breitesten Sinne des 

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S.417. 
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Wortes weder gedacht, noch gefiihlt; psychologisch aufgeklart, weiB ich, 
daB auch Wissen - Glauben zum Gegensatzpaar werden konnen, namlich 
zur spezifisch psychologischen Gegensatzlichkeit, wie iibrigens auch alles 
andere ganz unerwartet bei jemanden sich zum Gegensatz zuzuspitzen 
vermag. 

Diese Dialektik erinnert mich stets an Spiegellabyrinthe, die man in 
alter Zeit in den Jahrmarktbuden zu sehen bekam. Denn sie ist eine 
Spiegel£echterei. Die illusion beginnt mit dem ersten Schritt, ob nach 
links oder nach rechts, ob gegen eine wirkliche Tiire, hinter welcher ein 
Spiegel steht, oder gegen einen Spiegel, der eine Tiire zu sein scheint. 
Es spiegelt jedenfalls, und man spiegelt sich im dialektischen Gedanken
spiel seIber; denn in jedem auch blindesten Glauben ist ein Element des 
Wissens, mindestens des Wissens urn die Glaubensmoglichkeit, und in 
jedem auch aufgeklartesten Wissen ist ein Element des Glaubens, min
destens eines Glaubens an die Wissensmoglichkeit vorhanden. 

Die weit offene Tiire aus diesem Labyrinth sieht derjenige nicht, der 
sich in seinen Spiegeln und Widerspiegeln immer weiter verirrt ohne 
Halt zu machen. Diese Tiire befindet sich im Hintergrunde, dort, von 
wo aus der geheime Beweger des Streites das dialektische Spielwerk auf
gezogen hat. Dieser Beweger ist das Wunder, insofern es beiderseits 
miBverstanden wird. Yom Glauben wird es vindiziert, in alleinigen Besitz 
genommen und immer noch als gefahrlichste Waffe gegen das Wissen ins 
Feld gefiihrt. Vom Wissen wird es eliminiert und als schon langst belang
loses Siegeszeichen im Museum aufbewahrt. In dem ersten MiBgriff, den 
der Glaube begeht, zittert noch das sacrificium intellectus nach; in dem 
zweiten MiBgriff, den das Wissen begeht, - - - der Aufklarungswahn. 
Das Korrelative zwischen Glauben und Wunder braucht hier nicht weiter 
besprochen zu werden. Wogegen hier der Nachdruck darauf gelegt 
werden solI, daB die Wechselbeziehungen zwischen Wissen und Wunder 
urn kein Jota weniger innig sind, als zwischen Glauben und Wunder. 
Man spricht zwar von Wunderwerken der wissenschaftlichen Errungen
schaften und sogar der Technik. Nicht darum aber handelt es sich hier, 
sondern urn die Moglichkeit der Erkenntnis seIber. Das ist ein Wunder. 

II. 
"Ob der Welt durch groBe Genies im ganzen sonderlich gedient sei, 

well sie doch oft neue Wege einschlagen und neue Aussichten eroffnen, 
oder ob mechanische Kopfe, wenn sie gleich nicht Epoche machten, mit 
ihrem alltaglichen, langsam am Stecken und Stabe der Erfahrung fort
schreitenden Verstande nicht das Meiste zum Wachstum der Kiinste 
und Wissenschaften beigetragen haben (indem sie, wenn gleich keiner von 
ihnen Bewunderung erregte, doch auch keine Unordnung stifteten), mag 
hier unerortert bleiben _1." 

Diese von KANT gestellte Frage braucht auch hier nicht beantwortet 
zu werden. Sie fiihrt aber zu folgender Uberlegung: Das bloBe Talent, 

1 KANT, Anthropologie, I., § 58. 
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das "Konnertum',', das heute so verherrlicht wird, ist oft mit Nachlassigkeit, 
Leerheit und Faulheit verbunden; wogegen derjenige schopferische Mensch, 
welcher der Welt eine bedeutende Idee zu verkiinden hat, stets tiichtig 
ist und also auch die Miihe nicht scheut, "langsam am Stecken und Stabe 
der Erfahrung" fortzuschreiten. 

Es ist leicht, jemandem, der, JUNG kennend, seinBildnis geben mochte, 
vorzuschlagen, er solie doch J UNGs Idee durch ihre verschiedenen Ge
staltungen verfolgen, wie sie sich wandelte und wie er selbst sich dabei 
wahrend zwei Jahrzehnten mit und in ihr gewandelt habe. Es ist aber 
genau so schwer, die Idee eines solchen Forschers begrifflich zu formu
lieren, ohne daB sie dadurch an ihreIll Gehalt Vieles einbiiBte, wie das 
Bild einer Perst>nlichkeit dichterisch so zu formen, daB es lebendig sei 
und doch den ganzen Menschen wiedergebe, d. h. jenseits eines jeden 
einzelnen Zeitpunktes. 

Die Tatsache, daB wir gerade in JUNG den Erzeuger und Begriinder 
der Analytischen oder Komplexen Psychologie besitzen und heute begriiBen, 
ist gar nicht so selbstverstandlich anzunehmen und aufzufassen. Sagt 
man von jemanden, wie es oft geschieht, wenn es sich um einen erfolg
reichen Mann handelt, er sei pradestiniert, Rechtsanwalt oder Baumeister 
zu sein und sei es trotz mancher Hindernisse oder auf einem langen Um
wege dennoch geworden, so entbehrt hier der Ausdruck "pradestiniert" 
jeder Irrationalitat, die ihm innewohnt. Eine bestimmte Verkniipfung 
von bestimmten Eigenschaften und Fahigkeiten, verbunden mit einem be
stimmten MaB an SelbstbewuBtsein und Willenskraft, fiihrt rationalerweise 
zu diesem oder jenem geeigneten Berufe. Redet man aber im FaIle JUNG 
von Pradestiniertheit, so klingt dies Wort mit Recht nicht bloB so rational, 
wie es eben gedeutet wurde, sondern geheimnisvoil schicksalhaft. 

GewiB ist er ein geborener Psychologe. Aber es besteht keine Not
wendigkeit, daB ein solcher auch zum Forscher auf dem Gebiete der 
Psychologie werde: er kann z. B. ein Diplomat oder ein Detektiv werden. 
Aile seine iibrigen Fahigkeiten, die man seiner angeborenen Veranlagung 
und Hinneigung zur Psychologie hinzufiigen diirfte, reichen meines Er
achtens dennoch nicht aus, um die unbedingte Notwendigkeit, daB er 
zum Forscher und Entdecker gerade auf diesem Gebiete wurde, ein
leuchtend zu machen. Die Pradestiniertheit scheint mir in diesem Faile 
durchaus ein irrationales Moment in sich einzuschlieBen. Um eine solche 
Behauptung von jedem Schein einer Geheimnistuerei frei zu machen, muB 
ich dem Gesagten noch folgende trberlegung anschlieBen. Jede Wissen
schaft lebt ihr eigenes Leben, das unter anderem gewiB auch von ihren 
jeweiligen Vertretern hochst beeinfluBt wird; ja, manche Wissenschaft 
scheint oft ausschlieBIich vom letzteren Faktor abzuhangen. Und doch 
ist es nicht ganz so. Die individuellen Verschiedenheiten des Personals 
einer Wissenschaft ergeben zwar unvorhergesehene Ergebnisse oder Rich
tungsnahmen; doch strebt diese immer wieder zu ihrer Folgerichtigkeit 
zuriick, und durch den Widerstreit zwischen diesem ihrem Streben und 
den individuellen Ideen, denen ihre Vertreter nachzugehen geneigt sind, 
ergeben sich oft von selbst diejenigen Probleme, die vor dem Tor stehen 
und den Eintritt erheischen. 
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Jede lependige Wissenschaft hat ihre Tagesordnung: darin besteht einer 
der wesentlichen Unterschiede zwischen Wissenschaft und Kunst, denn 
die letztere ist frei von jeder Tagesordnung; spricht sie, wie es heute der 
Fall ist, auch von einer Tagesordnung, so ist es ein untrugliches Zeichen, 
daB sie nicht mehr lebendig ist. Jede Tagesordnung will einen teilweisen 
Fortschritt erzielen. Die lebendige Wissenschaft ist ihrem Wesen nach 
fortschrittlich. Auch Philosophie als Wissenschaft vom All macht hier 
keine Ausnahme. Die lebendige Kunst kennt keinen beabsichtigten Fort
schritt, und beabsichtigt sie einen, wie es heute der Fall ist, so bekundet 
sie damit im selben Augenblick ihr asthetisches Ableben. 

Nun, ein im rationalen Sinne pradestinierter Wissenschaftler irgendeines 
Faches, zu dem er eigens geschaffen zu sein scheint, richtet sich in seiner 
forschenden Tatigkeit nach der Tagesordnung seiner Wissenschaft; er 
packt eine von denjenigen Aufgaben an, die gerade jetzt an die Reihe 
zu kommen haben; er tut es nicht bloB auf einen Vorschlag der Fakultat, 
wenn er noch Anfanger ist, undo auch nicht immer aus Ehrgeiz, mit der 
Wissenschaft gleichen Schrittes voranzumarschieren und seinen Kollegen 
zuvor zu kommen: nein, meistens packt ihn innerlich gerade dies und 
kein anderes Problem eben deshalb, weil es an der Tagesordnung steht. 
Aber die Tagesordnung ist stets ein ubersichtlicher und abgeschlossener 
Ausschnitt von scheinbar unaufschiebbaren Traktanden. Zur Erledigung 
der letzteren dienen dann auch die Traktate. Hinter der Tagesordnung 
einer Wissenschaft, besonders einer solchen, die vor einer Wende steht 
und in eine Stoc~ung geraten ist, breiten sich aber ffir die meisten un
sichtbare Zukunftsaufgaben aus, deren vorwegnehmende Wortfassung im 
Rahmen der Tagesordnung sich wie ein Zungenreden ausnehmen wiirde. 

GewiB ist JUNG zuallererst ein groBer Arzt. Man konnte ihn als Arzt 
nicht besser charakterisieren, als es NIETZSCHE getan hat, der, mit seiner 
Neurose kampfend, wahrscheinlich aus der. Sehnsucht nach einem arzt
lichen Helfer heraus, das Bild eines solchen entworfen hat: 

"Die hochste geistigeAusbilduug eines Arztes ist jetzt nicht erreicht, wenn 
er die besten neuesten Methoden kennt nnd auf sie eingeiibt ist und jene 
fliegenden Schliisse von Wirkungen auf Ursachen zu machen versteht, 
derentwegen die Diagnostiker beriihmt sind; er muB auBerdem eine 
Beredsamkeit haben, die sich jedem Individuum anpaBt und ibm das 
Herz aus dem Leibe zieht, eine Manulichkeit, deren Anblick schon den 
Kleinmut (den WurmfraB aller Kranken) verscheucht, eine Diplomaten
Geschmeidigkeit im Vermitteln zwischen solchen, welche Freude zu ihrer 
Genesung notig haben, und solchen, die aus Gesundheitsgriinden Freude 
machen miissen (und konnen), die Feinheit eines Polizeiagenten und 
Advokaten, die Geheimnisse einer Seele zu verstehen, ohne sie zu ver
raten, - kurz, ein guter Arzt bedarf der Kunstgriffe und Kunstvorrechte 
aller anderen Berufsklassen: so ausgernstet ist er dann imstande, der 
ganzen Gesellschaft ein Wohltater zu werden ... 1." 

JUNG gehort aber zu den merkwurdigen verwickelten Menschen, deren 
Berufung sich eigentlich in keinem abgezirkelten Fache einrahmen laBt. 
Auch sein Hauptfach, nimmt man es nicht als etwas, was den Mitmenschen 
zugute kommt, sondern was von ihm ffir sich seIber gefibt wird, ist zunachst 

1 Taschenausgabe III., Aph. 243. 
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nur ein Richtungszeiger, eine Betriebsader fiir die Aufgaben, die seiner 
schwer zu definierenden Berufung entspringen. Der Boden der Schweiz 
hat ofters solche problematische Naturen erzeugt: PARACELSUS, ROUSSEAu, 
LAVATER, PESTALOZZI, BACHOFEN, um nur die bekanntesten Denker und 
Schriftsteller zu erwahnen; zu ihnen gesellt sich aber z. B. auch ein solcher 
Kiinstler wie BOCKLIN, dessen Werke manchmal trotz groBem malerischem 
Konnen, das sie zur Schau tragen, einen unwillkiirlich zum Nachdenken 
bringen, ob hier nicht die Malerei zu allererst als ein sozusagen "zufalliges", 
da mit der hervorstechendsten Begabung bloB verbundenes Medium er
scheine, durch welches die erschauten urtiimlichen Gestalten eines eigent
lich gar nicht antiken und deshalb nicht antikisierten Mythos dem Auge 
der Welt zugefiihrt werden sollten. 

In jedem dieser Schweizer Sonderlinge diirfte man einzelne Charakter
ziige und Lieblingsideen JUNGs finden, trotz aller sonstigen individuellen 
Verschiedenheit. Mit P ARACELSUS aber vereinigt J UNG auBerdem noch das, 
was man beinaheals eine"Wahlverwandtschaft" bezeichnen konnte. Denn, 
abseits von der Briicke, die sich von dem einen arztlichenDenker zum andern 
hiniiberspannt und die aus mannigfaltigen wissenschaftlichen Sonder-Er
rungenschaften zusammengestellt ist, setzt JUNG unvermittelt etwas fort, 
was PARACELSUS begonnen hat, namlich den Kampf mit den "Geistern", 
die naiverweise von den Aufklarern einfach negiert wurden. Die" Geister" 
sind namlich wie die Natur selbst. Sie steigen ins Gemach, auch ins 
Gemiit durchs Fenster herein, wenn man sie durch die Tiire fortgejagt hat. 
PARACELSUS glaubte gleichermaBen an die selbstheilende Naturkraft des 
Korpers wie an die "Geister" als Krankheitsverursacher; diese versuchte 
er dann auch aus dem Korper auszuscheiden; und daneben setzte er teil
weise auch die theoretische Entgeisterung der auBeren Natur durch, d. h. 
er strebte danach, die auBere Natur der "Erfahrung" (sein Lieblings
wort!) unterzuordnen und diese Erfahrung in ihrer Moglichkeit und 
Giiltigkeit zu erkennen. Indem er aber die "Geister" durch die Tiire des 
Stoffes (der auBeren Natur) hinausjagte, ahnte PARACELSUS es nicht, 
daB sie durch das Fenster der Seele (der inneren Natur) wieder hinein
kriechen wiirden. Er konnte es nicht ahnen, da er diese "Geister" fiir etwas 
Anderes als die "Natur", die er zu "erfahren" strebte, hielt, und da seine 
Natur mit diesen "Geistern" eng verbunden war. Er glaubte noch an das 
konkrete Dasein der "Geister". Das was J UNG tut, besteht nun, von der 
PARACELsischen Problematik aus gesehen, darin, daB er darauf verzichtet, 
die "Geister" endgiiltig hinauszujagen, sondern vorschlagt, sie als von 
altersher in der inneren Natur untergebracht zu betrachten. Man wird 
gerade dadurch Herr iiber diese "Geister" werden, daB man ihr Daseins
recht in der Seele zunachst anerkennt und dann sich mit ihnen auseinander
setzt. Der Dialog zwischen PARACELSUS und JUNG wiirde nach der Fest
stellung der Zusammengehorigkeit und Einigung in den wichtigsten Fragen, 
die uns die Natur stellt, mit JUNGS Bemerkung sein Ende finden, man 
kampfe vergebens mit den auf die auBere Natur projizierten Gewalten, 
man schlieBe besser mit ihnen Frieden, indem man sie introjiziere. 

* * * 
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1st JUNG Philosoph 1 Ja und nein! Ja, weil sein Wesen manche Gabe 
und Beschaffenheit enthalt, die nach NIETZSCHES Einsicht einen Philo
sophen ausmachen. NIETZSCHE schreibt dariiber folgendes (Der Wille 
zur Macht): 

"Weshalb der Philosoph selten gerat. Zu seineu Bedinguugen gehoren 
Eigenschaften, die gewohnlich einen Menschen zugrunde richten: 
1. eine uugeheure Vielheit von Eigenschaften; er muB eine Abbreviatur 
des Menschen sein, aller seiner hohen uud niederen Begierden: Gefahr 
der Gegensatze, auch des Ekels an sich; 
2. er muB neugierig nach den verschiedensten Seiten sein: Gefahr der 
Zersplitteruug; 
3. er muB gerecht uud billig im hochsten Sinne sein, aber tief auch in Liebe, 
HaB (uud Ungerechtigkeit); 
4. er muB nicht nur Zuschauer, sondern Gesetzgeber sein: Richter uud 
Gerichteter (insofern er eine Abbreviatur der Welt ist); 
5. auBerst vielartig, uud doch fest und hart. Geschmeidig." 

Trotzdem ist er auch kein Philosoph, weil man nur entweder Philosoph 
und d. h. aufrichtig gesagt, Metaphysiker, oder wissenschaftlicher Psycho
loge sein kann. Der Psychologe als solcher verliert jede Naivitat. lch be
zweifle die Moglichkeit des Aufkommens einer sekundaren metaphysischen 
Naivitat bei einem Psychologen als 8olchem. Seine Naivitat bleibt in 
ihrer positiven Urwiichsigkeit ein Faktor der Personlichkeit und deren 
individueller Weltanschauung. Diese Naivitat markiert aber dabei ent
gegen dem Vorhaben cl.es Psychologen den Angriffspunkt auf sein System. 
Das ist ihr urwiichsiges Negativum. 

Jeder Philosoph (d. h. Metaphysiker) muB mindestens eine Naivitat 
im unberiihrten Zustande innehaben, die er hatschelt, die ihn hatschelt, 
die er erst verbegrifflicht, um sie dann zu hypostasieren; die als Hypo
stasierung ihn in einem Zuge gewissermaBen versklavt und heroisiert. 
lrgendeine Ahnung wird erst ehrlich aufzuklaren gesucht dureh Verbegriff
liehung; da aber die letztere und die Ahnung nie ganz iibereinstimmend 
sind, so wird sehlieBlieh der "irrationale" Rest (und dies ist ja das ur
sehopferisehe Moment in dieser Ahnung) als Hypostase verklart aueh dann, 
wenn man das im geheimen laBt und dem Leser nieht verrat. So stand 
es bis jetzt noch um jeden Philosophen, der nieht bloB wissensehaftlich 
zu bleiben gewillt oder bestimmt war. 

JUNG ist ein Philosoph, ohne es bewuBt sein zu wollen und ohne es, 
streng faehmanniseh genommen, sein zu konnen. Das letztere meine ieh 
gewiB nicht im Sinne des bloBen Wissens. Heute, wo die Gebiete der 
Philosophie und der Psyehologie theoretisch gegeneinander a bgegrenzt 
vorliegen, wird es jedem, der diese Grenzen sieht und beachtet, ohne 
weiteres klar, daB man letzten Endes nie beides gleichermaBen zu werden 
imstande ist, sei es, weil man entweder als Psychologe oder als Philosoph 
schon zur Welt kommt, sei es, daB man im entseheidenden Entfaltungs
augenbliek seiner Geisteskraft entweder von der Philosophie oder von der 
Psyehologie sozusagen verdorben, verzogen wurde. 

Es seheint merkwiirdig zu sein und doeh ist es so: leiehter konnte man 
zur selben Zeit Philosoph und Kiinstler sein (NIETZSCHE). Es wiirde mich 
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zu weit fiihren,. den Unterschied del' Denkgebarde und del' Stellung:Qahme 
zu demselben Problem bei einem Philosophen und bei einem Psychologen 
heraus zu arbeiten1 . Es gibt iibrigens einen Punkt, derim hochsten Sinne 
"praktisch" (ethisch) ist und von NIETZSCHE hervorgehoben wird, wo 
sich beide, ein bedeutender Philosoph und ein bedeutender Psychologe, 
treffen. NIETZSCHE sagt dariiber folgendes (Wille zur Macht): 

"Der HaB gegen die MittelmaBigkeit ist eines Philosophen unwiirdig: 
es ist fast ein Fragezeichen an seinem ,Recht auf Philosophie'. Gerade 
deshalb, weil er die Ausnahme ist, hat er die Regel in Schutz zu nehmen, 
hat er allem Mittleren den guten Mut zu sich seIber zu erhalten." 

Diesen Passus wiirde J UNG ohne weiteres unterschreiben. 
Er betont iibrigens seIber, daB er kein Metaphysiker sei, del' etwas 

iiber das An- und Fiir-sich-Sein del' Dinge, ob sie absolut seien odeI' der
gleichen, auszusagen hat. Seine Gegenstande liegen innerhalb del' Grenzen 
del' Erfahrbarkeit. 

Dies Bekenntnis hatte wieder KANT unterschreiben konnen. Man denke 
an seinen Ausfall gegen die Metaphysiker und an die Behauptung ... "mein 
Platz ist das fruchtbare Bathos del' Erfahrung". Wie ist das zu verstehen 1 
Del' Begriff del' Erfahrung ist verschieden bei KANT und bei JUNG. Bei 
KANT ist diesel' Begriff allgemeiner und deckt sich nicht mit demjenigen 
del' Empirie. Bei JUNG bedeutet die Erfahrung stets empirisch-psycho
logische Erforschung. 

"Erfahrung ist absolute Einheit und Vollstandigkeit del' Wahrnehmung 
nicht in einem unbestimmten Aggregat, sondern in einem System", so 
lesen wir in KANTs NachlaB. DaB ein System selbeI' "empirisch" sein 
konnte, ist nach KANT schlechtweg unmoglich. Das Hineinkommen in 
die Erfahrung, noch bevor sie theoretisch ausgearbeitet wurde, del' Umrisse 
eines Systems hebt ihren Begriff von demjenigen del' bloBen Empirie ab, 
weil das System eine Vernunftidee voraussetzt. Von del' "inneren Er
fahrung" 2 del' seelischen Bestande und Vorgange unterscheidet KANT 
die "innere Erfahrung iiberhaupt" und diese ist keine "empirische Er
kenntnis", sondern "Erkenntnis des Empirischen iiberhaupt" (Kr. d. r. V.). 
Hier lost sich von teiligen Erfahrungen an Hand del' Empirie die Er
fahrung als immer wieder dieselbe, als eine Ganzheit abo Dies ist eine 

1 In einer echt JUNGschen humorvollen Weise kommt dieser wesentliche Unter
schied zwischen der philosophischen und psychologischen Stellungnahme zu den 
inhaltlich gleichen Problemen in folgender Bemerkung zum Vorschein: "Wenn ich 
z. B. vom ,Denken' rede, so weiB nur ein Philosoph nicht, was damit gemeint ist, 
aber kein Laie wird dies unverstandlich finden, denn taglich gebrauchen wir dieses 
Wort und immer meint es ungefahr dasselbe, wo bei ein Laie allerdings in nicht geringe 
Verlegenheit geriete, wenn wir ihn aufforderten, uns auf der Stelle eine unmiB
verstandliche Definition des Denkens zu geben." (Seelenprobleme der Gegenwart, 
S. 136.) Als Beispiele fUr denselben Unterschied konnte man auch die ahnlichen 
und doch verschiedenen Bedeutungen von Fachwortern wie a priori, Spontaneitat 
u. a. m. in der Komplexen Psychologie und in der Transzendentalphilosophie 
erwahnen. 

2 Es ist hier unmoglich, eine Apologie der tJberbetonung der auBeren Erfah
rung seitens KANTS als Kritizisten zu geben. Ich ziehe hier hauptsachlich KANT 
als potentiellen Metaphysiker in Betracht. 
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hohere Stru;e, welehe dann zur noeh hoheren fiihrt: dem BewuBtwerden 
der Freiheit, d. h. zum Geiste. 

* 
Ieh moehte es versuehen, yom Gesiehtspunkte der JUNGsehen typo

logisehen Kombination aus 1 seine naturgegebene Einstellung zu be
sehreiben zu der Rolle, die die Hypothese oder Theorie in dem Zustande
kommen seiner empirischen Erkenntnis zu spielen hat. Von vornherein 
diirfte man ein entscheidenderes Eingreifen der Idee erwarten, oder zu
mindest einen schnelleren Ubergang von einer Hypothese zur Theorie, 
eine Verwandlung oder Einverleibung der ersteren in die letztere. DaB 
er aber eine Idee zunachst nur als Hypothese und dabei stets mit groBer 
Um- und Vorsicht an seinen Beobachtungen und Versuchen mitarbeiten, 
die Empirie aber vorwalten und ausreden laBt, zeugt von einer kritischen 
Selbstiiberwindung, die aUerdings dadurch erleichtert wird, daB die Empirie 
bei ihm als Psychologen zur inneren Wirklichkeit gehort. Hier stehen wir 
aber nicht vor einer bloBen typologischen Einstellung, sondern vor einer 
der Stimme der Vernunft folgenden Stellungnahme zum erkorenen Gegen
stand seiner Erkenntnis. Ein solches Verhalten und Verfahren bedeutet 
personlich und sachlich eine echte Kulturleistung zum Unterschied von 
so vielen wuchernden okkulten Seelenkunden, die eigentlich an der Kultur 
Verrat begehen. Und diese echte Kulturleistung ist hoher zu hewerten, 
als die eines Nur-Empirikers und eines Nur-Metaphysikers. 

In dem, wie bei ihm die Empirie und die Idee verflochten werden, 
liegt ein GOETHEscher Zug seines Wesens, und dies trotz ganzlich ver
schiedener typologischer Kombination. Da er ein Introvertierter ist, 
so ist der ihm am nachsten liegende Erkenntnisgegenstand die "innere 
Natur", d. h. die Seele, und somit erscheint er auch von Natur aus zur 
Psychologie pradestiniert. 

Die Ahnlichkeit mit GOETHEs Verfahren in bezug auf Empirie und 
Idee wird noch dadurch betont, daB JUNG ebenso wie GOETHE zum 
visuellen Typus gehort, weshalb er zunachst die inneren "Dinge" gar 
nicht schematisch erblickt; seine Schemata sind bloBe unverbindliche 
Veranschaulichungen seiner Theorie. 

Was ist iibrigens ein Empiriked Gibt es reinbliitige Empiriked. Und 
wie heiSt ein Gar-nicht-Empiriker ~ Ein Anti-Empiriker scheint mir HEGEL 
gewesen zu sein. SoU man bei ihm jede Erfahrung leugnen ~ Oder hat 
er Erfahrungen, die nicht "konkret-empirisch" waren ~ Buchstablich ge
nommen: zu dem, was man erfahrt, wird man gefahren, und das Vehikel, 
worin man fahrt, ist etwas im breitesten Sinne Apriorisches, eine Idee, 
eine Hypothese, eine Theorie, ein Symbol, ein Glaube oder ein Aberglaube. 
Erfahren heiBt schon nicht bloB wahrnehmen, nicht nur unmittelbar auf
fassen, nicht ausschlieBlich reaktiv eingesteUt bleiben, und das zu Er
fahrende einfach auf sich wirken lassen. Jede Erfahrung birgt ein Vor
urteil in sich, wird vermittelt, ist dabei aktiv und greift in das zu Er
fahrende bewuBt willentlich hinein. 

1 I. Denken, II. Empfinden, III. Intuieren, IV. FiihIen. 
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Das Suchen nach einem Gesetz oder der Versuch mit einem Gegen
stand setzt bei dem so Reflektierenden und Experimentierenden eine un
bewuBte Uberzeugung voraus, er habe alles das, wonach er hier trachte, 
schon gewonnen. Ohne eine solche innerlich wirksame Vorwegnahme des 
Gefundenen noch wahrend des Vorgangs des Suchens oder Versuchens 
wiirde es mitunter dem BewuBtsein an "Libidobetragen" fehlen, urn den 
Reflexionen nachzugehen und die Experimente aufzustellen. Diese un
bewuBte und yom UnbewuBten her wirksame "Libido spendende" Vorweg
nahme darf weder mit solchen Begriffen, wie Rekognition oder Anti
zipation (im strengen KANTischen erkenntnis-theoretischen Sinne) noch 
mit dem pseudophilosophischen Unbegriff "Intuition" als oberstem, weil 
geheimnisvollem Erkenntnisvermogen verwechselt werden. Mit dem allein 
richtigen psychotypologischen Begriff der Intuition als einer der vier 
Funktionen hat diese unbewuBte Vorwegnahme nur das eine zu tun, 
daB sich die beiden maglicherweise in der kommenden Wirklichkeit bewahr
heiten; sonst stehen sie zueinander wie eine unbestimmte, dafiir aber 
bestimmende Hoffnung zu inhaltlich mehr oder weniger bestimmten 
Ahnungen, die aber machtlos sind, etwas wirklich zu bestimmen. 

Wer sucht, der hat in seiner Einbildungskraft gefunden, sonst wiirde 
er nicht suchen, urn vielleicht in Wirklichkeit zu finden. 

* 
Ich begegnete JUNG auf .derjenigen Teilstrecke seines Wachstums und 

der Reifung seines offenen Systems auf Grund immer reicher werdender 
Erfahrung, wo er noch nicht bis zu den auBersten Grenzen seines Bereiches 
vorgedrungen war und also auch keine Notwendigkeit erblickte, iiber das 
Gebiet der Komplexen Psychologie hinauszugehen. Auf seinem Wege ware 
dies eine Vorwegnahme gewesen, die, in einer Schrift niedergelegt, sozu
sagen eine Friihgeburt gezeitigt hatte. Ware er sich dessen nicht gewahr 
gewesen, so hatte er teilweise aufgehort, Psychologe zu sein, und ware 
teilweise Metaphysiker geworden, wie es sich z. B. mit FECHNER ereignet 
hat. 

Immer laBt er die Empirie vorwalten und hilft der zustande kommenden 
Erfahrung mit einer Idee nur so viel nach, daB die Erfahrung nicht stockt. 
Hat sich aber an Ergebnissen der Erfahrung so viel gesammelt, daB ein 
theoretischer Bau nicht nur erwiinscht ware, sondern zu Nutzen der 
Ordnung in der Praxis erfordert wird, so scheut J UNG auch vor einer harten 
begrifflichen Arbeit nicht zuriick; das Kapitel Definitionen in den Psycho
logischen Typen, S. 587ff. legt ein beredtes Zeugnis dafiir abo 

Was mir in dem denkschopferischen Vorgang J UNGs bedeutend er
scheint, ist, daB seine Intuition, die bei ihm als einem Empiriker erst nach 
der Empfindung ihren Platz findet, so fruchtbar diesen Vorgang begleitet. 
Als Empiriker ist er Tatsachenmensch, mit unerbittlichem Wirklichkeits
sinn ausgestattet; und doch dringt die Intuition sehr einschneidend hinein, 
denn er ist daneben auch ein Prahistoriker der menschlichen Psyche. Die 
Entdeckung der Archetypen und das Voraussehen der bevorstehenden 
Moglichkeiten in der Entfaltung der europaischen Psyche sind dafiir der 
Beweis. 

* 
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Der Kem oder die zentrale Idee einer Weltanschauung hat nichts mit 
psychologischer Einstellung zu tun, auch nichts mit den Einstellungstypen, 
geschweige denn Funktionstypen, wie auch nichts mit der Veranlagung 
zur Neurose oder Psychose. D. h. daB die Weltanschauung eigentlich 
eine geistige Angelegenheit ist, bei del' die Seele bloB der Schauplatz bleibt, 
auf welchem sich diese Angelegenheit abspielt. Diese meine Behauptung 
widerspricht im Grunde del' J uNGschen Einsicht in das Wesen der Welt
anschauung nicht. Eine leise Abweichung besteht nur darin, daB sein 
Gedankengang vom Psychologischen zum Ethischen schreitet; meiner abel' 
von vornherein das Teilhaben jeder wesentlichen Weltanschauung am 
Geiste hervorhebt. Das folgende Zitat aus JUNGs Analytische Psychologie 
und Weltanschauung soIl zum Beweis unserer grundsatzlichen Uberein
stimmung in bezug auf dies Problem angefiihrt werden. 

"Mit dem Bilde, das del' denkende Mensch von del' Welt erschafft, ver
andert er sich selbeI' auch. - Wir haben Weltanschauung nicht fiir die 
Welt, sondern fiir uns. Wenn wir namlich kein Bild von del' Welt als 
Ganzem erschaffen, so sehen wir auch uns nicht, die wir doch getreue 
Abbilder eben diesel' Welt sind. Und nur im Spiegel unseres Weltbildes 
konnen wir uns vollig sehen. N ur in dem Bilde, das wir erschaffen, er
scheinen wir. Nul' in unserer schopferischen Tat treten wir vollig ins Licht 
und werden uns selbeI' als Ganzes erkennbar. Nie setzen wir del' Welt ein 
anderes Gesicht auf als unser elgenes, und eben darum miissen wir es auch 
tun, um uns selbst zu finden. Denn hoher als del' Selbstzweck del' Wissen
schaft odeI' ~unst steht del' Mensch, del' Schopfer seiner Werkzeuge. 
Nirgends stehen wir naher dem vornehmsten Geheimnis aIler Urspriinge 
als in del' Erkenntnis des eigenen Selbst, das wir immer schon zu kennen 
wahnen. Abel' die Tiefen des Weltraums sind uns bekannter als die 
Tiefen des Selbst, wo wir das schopferische Sein und Werden fast un
mittelbar belauschen konnen, aIlerdings ohne es zu verstehen. 

Hier eroffnet sich das Problem del' Ubersetzung in die zeitgenossische 
Sprache odeI' vielleicht sogar das Problem einer neuen Sprache iiberhaupt, 
und damit ist schon die Frage del' Weltanschauung gestellt, jener An
schauung namlich, die uns helfen soll, den Einklang mit unserem histori
schen Menschen so zu finden, daB seine tiefen Akkorde nicht iiberklungen 
werden von den grellen Tonen des rationalen Bewu.Btseins odeI' da.B 
umgekehrt das unschiitzbare Licht des individuellen Geistes nicht in den 
unendlichen Finsternissen der N aturseele ertrinkt. Kaum sind wir abel' 
bei diesel' Frage angelangt, so miissen wir das Gebiet del' Wissenschaft 
verlassen, denn jetzt gebrauchen wir des schopferischen Entschlusses, 
unser Leben diesel' odeI' jener Hypothese anzuvertrauen; mit anderen 
Worten hier beginnt das ethische Problem, ohne welches Weltanschauung 
nicht zu denken ist1." 

J UNG nennt seinen Standpunkt einen psychologischen, den er vom 
naturwissenschaftlichen Standpunkte unterscheiden will: . 

"Es mochte einem leicht alle Hoffnung schwinden, irgend etwas Griind
liches ausmachen zu konnen iiber jenes undeutliche, vielfach schillernde 
Ding, das man ,Geist' nennt. Nur eines scheint mir klar zu sein, namlich 
daB wie ,lebendiges Wesen' ein Inbegriff des Lebens im Korper ist, 
so ist ,Geist' ein Inbegriff des seelischen Wesens, wie ja auch oft der 

1 Del' Kursivdruck stammt von mir. 
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Begriff ,Geist' vermischt mit dem Begriff ,Seele' gebraucht wird. Als 
solcher ist ,Geist' in demselben Jenseits wie das ,lebendige Wesen', 
d. h. in derselben nebelhaften Ununterscheidbarkeit. Und der Zweifel, 
ob Seele und Korper nicht am Ende ein und dasselbe Ding sind, gilt auch 
dem anscheinenden Gegensatz von ,Geist' und ,lebendigem Wesen'. 
Sie sind wohl ebenfalls ein und dasselbe Ding." 

Nun ist es vielleicht gar nicht notwendig, das Problem des Geistes 
neben dem Korper-Seele-Problem aufzuwerfen. Es gibt Philosophien, die 
immer wieder yom Geiste reden, aber stets vorbei reden; es gibt aber eine 
Philosophie, die fast me das Wort "Geist" gebraucht und doch die Philo
sophie des Geistes war und bis jetzt noch allein geblieben ist: KANTs 
Transzendentaler Idealismus. 

JUNG als Personlichkeit sah me yom Problem des Geistes weg, aber 
sein Werk tat es zuzeiten, weil es nur schrittweise an dieses Problem 
herankommen durfte, wollte es nicht aus einer empirischen Wissenschaft 
zur spekulativen Metaphysik werden. Sich im psychologischen Strombett 
weiterbewegend, konnte JUNG dem Geiste nur in der Form des "Selbst" 
begegnen, das zum Endziel, zum Telos der Komplexen Psychologie schon 
logischerweise werden sollte, wenn sie ihre Krone zu erhalten bestimmt 
war. Zum Telo~ fiihrt der Weg tiber TilT) (Mehrzahl), und das heiBt 
die Mysterien. Diese "Mysterien" bestehen in dem Wege zum Selbst, 
wie ihn die Komplexe Psychologie zu umschreiben sucht. 

Mir aber war von Hause aus dieser Weg offenbar verschlossen und ich 
konnte umgekehrt das Problem des "Selbst" erst von der mir innigst 
vertrauten Idee des Geistes begreifen und nacherleben. Fur JUNG ist 
der Geist im Selbst; fur mich ist das Selbst im Geiste. 

Es wiirde mcht nur eine theoretisch reizvolle Aufgabe, sondern auch 
eine tiber den Werdegang JUNGScher Weltanschauung belehrende Unter
suchung abgeben, durch aIle seine Schriften die Wandlungen, Abweichungen, 
Schwankungen seines Begriffes des Geistes zu verfolgen. JUNG wiirde 
selbst durch die Anfiihrung aller Bedeutungsvarianten iiber den leise 
wechselnden Sinn, den er diesem Begriff je nach dem verschiedenen W ort
laut zu geben wuBte, erstaunt und belehrt. 

Soweit dieser Begriff auch bei ihm die Grenzen der Psychologie zu 
sprengen trachtet, wird die Sinngebung zwiefach meta-psychologisch: 
erstens wie jede auch psychologische Sinngebung, denn nur das sich 
selbst beobachtende Subjekt bleibt ein Sttick psychischer Wirklichkeit, 
nicht das sinngebende Subjekt, das von der Psychologie her tiber sie 
hinaus zu denken hat; zweitens, weil dasjenige, dessen Sinn diesmal 
festgestellt wird, schon an sich iiber die Grenze der Psychologie hinaus
weist, wenn es iiberhaupt einen eigenen Sinn haben soIl. 

* 
Jede Autonomie, auch die einer noch so vollkommen individuierten 

Personlichkeit, bleibt segenlos und gottverlassen, wenn diese Autonomie 
als Selbstzweck und als Endziel, nicht aber als die denkbar beste Einstellung 
und Haltung erstrebt wird, urn schlieBlich nach allem Leid und Miihsal 

Kompiexe Psychoiogie. 39 



610 Personlichkeit. 

des Lebens, des ganzen Reichtums an Seligkeit wiirdiger zu werden, der 
gerade dem zuteil wird, dessen Autonomie ein Mittel fiir Theonomie war, 
dessen IndividuationsprozeB mit der Bitte des "Vater Unser" gekront 
wurde: Dein Wille geschehe. Dasselbe anti-christlich, im Sinne NIETZSCHES 
ausgedriickt, heiBt: amor fati ... 

Einem unindividuierten Herdenmenschen ist die Theonomie kein Pro
blem und kein Telos; er bleibt ja ohnehin stets heteronom auch dann, 
wenn es ihm als Persona beschieden war, Kaiser oder Papst zu werden. 
Indem sich nun ein solcher heteronomischer Mensch unter die Theonomie 
stelIt, wahlt er sich bloB den denkbar besten Herrn; ohne einen Herro, 
der ihm ein Gesetz auferlegt, wiirde er ja doch nicht bleiben konnen. 
Und dieser andere Herr, was immer er ware, ein Genius oder ein KolIek
tivum, wiirde die ganze Sinnesart vielIeicht so bestimmen, daB die Ein
stelIung zur Theonomie dadurch nie mehr zu erklimmen ware. Wogegen 
der autonomischeMensch, dessenEinstelIungswahl mindestens teilweise1 ein 
Erzeugnis seines bewuBt gerichteten W olIens und nicht bloB unbewuBter 
Bereitschaft ist, stelIt sich autonom unter die Theonomie, und nur diese 
Art Hingabe fiihrt psychologisch ausgedriickt zur Introjektion der "schwer 
erreichbaren Kostbarkeit " , in diesem FaIle der Gnade Gottes. 

Man konnte ebenfalIs streng psychologisch die heteronom angenommene 
Theonomie als einen "autonomen Komplex" erklaren; das trifft aber nur 
die heteronome Art der Hingabe, nicht die angenommene Theonomie. 

Geht JUNG iiber die Komplexe Psychologie hinaus 1 Es gibt zweierlei 
Arten von Hinausgehen iiber das eigene Gebiet: bewuBtes Hinausschreiten 
und unbewuBtes Hinauskommen. Das erstere kann ein richtiges sein, 
wenn es die Grenze iiberschreitet, nur um sie besser kennenzulernen und 
fiir andere auszuzeichnen; es kann aber auch unrichtig sein, wenn die 
Grenziiberschreitung mit der willkiirlichen Grenzerweiterung verbunden 
ist. Das unbewuBte Hinauskommen kann auch entweder unwillkiirlich 
richtig sein, namlich dann, wenn man halbbewuBt die Einengung der 
Grenzen korrigiert; oder es wird unrichtig, wenn es durch das bloB halb
bewuBte Wissen um die Grenze entsteht und somit eigentlich die Grenze 
verwischt. 

In rebus divinis diirfte J UNG wohl mit Recht ein Wort VOLTAIRES wieder
holen: "Mir kommt es nur zu, nach Menschenart zu denken; die Theologen 
entscheiden gottlich; das ist etwas ganz anderes." 

DaB ich hier VOLTAIRE anfiihre, kann nicht mit der Bemerkungab
gewiesen werden, Voltairianismus sei nichts anderes, als ein altmodisches 
Aufhlarertum, das ja bekanntlich gerade psychologisch unaufgeklart war. 
AIle ganz groBen Manner waren Psychologen. Wenn ich oben sagte, man 
konne nicht zur selben Zeit bedeutender Philosoph und bedeutender 

1 Die Fahigkeit, jede Einstellung absichtlich zu wahlen und durchzusetzen, 
wiirde ja Gottahnlichkeit bedeuten. Siehe: Seelenprobleme der Gegenwart, S.392. 
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Psychologe sein; so wollte ich damit nur sagen, daB man sich endgultig 
fiir die eine oder andere Stellungnahme und Haltung entschlieBen musse, 
um etwas Bedeutendes schaffen zu konnen. Es ist aber schlechthin un
moglich, ganz groB und ganz unpsychologisch zu sein. So hat auch 
VOLTAIRE nicht nur lange vor JUNG die Anima fiir sich entdeckt, sondern 
ganz im JUNGschen Sinne mit ihr sogar Zwiegesprache1 gefiihrt. 

In meiner Verlegenheit fluchte ich mich zu dieser AuBerung eines der 
groBten und klarsten Denker Europas, der trotz seiner ungeheuren Skepsis 
die Notwendigkeit der Religion vollauf anerkannte. Denn hier ist kein 
Platz, dieses Problem bei JUNG - oder gar das fiir mich Problematische 
seines Gesichtspunktes - auch nur zu streifen. Dieser Gesichtspunkt 
hat namlich zwei Aspekte: Der eine ist in diesem VOLTAIRE-Wort enthalten; 
der andere ist sehr verwickelt und wurzelt zutiefst in JUNGs schwer formu
lierbarer Weltanschauung, die gerade von der Skepsis gegen die Aufklarung 
getragen ist, und zwar in denjenigen ihrer Schichten, die mit VOLTAIRE 
nichts Gemeinsames mehr haben, sondern mit P ARACELSUS - aber auch 
mit der Gnosis (wie er sie verstehen will) und mit Alt-China; letzten Endes 
gewiB mit "dem Osten, - inwendig in uns", wie er es nennt 2• Von seiner 
Tiefe aus wirft er seinen Blick sogar in die Tiefe der Religion der Primitiven, 
die von ethnographischen Forschern zwar sachlich beschrieben, psycho
logisch jedoch nicht ausgiebig gedeutet worden ist. Hier ist es mir schwer, 
ihm zu folgen. 

* * * 
Es gibt zwei Arten Schriftsteller, besonders unter denen, die dabei 

keine Dichter sind: entweder solche, die ganz im Anfang ihrer schrift
stellerischen Tatigkeit bewuBt daran denken und sich willentlich daran
machen, aus der ihnen eigentumlichen Manier einen, und zwar den 
eigenen Stil zu zimmern; die anderen, bald wissend um ihre individuelle 
Manier, bald sie vergessend, schreiben sozusagen darauflos, nur von der 
Sachlichkeit ihres Vorwurfes geleitet (z. B. eines Themas, das neue Aus
drucksweise erfordert) oder von ihrer Absicht (z. B. einen Vortrag durch
aus popular zu halten). Jede Art hat ihre Vor- und Nachteile, die 
hier gewiB nicht besprochen werden konnen. 

1 "lch bin recht schwach, was auch mein Arzt, Herr TRONCHIN, sagen moge, 
und meiner Seele, die ich Lisette heiBe, ist gar nicht wohl in ihrem alten Futteral. 
lch sage manchmal zu Lisette: ,Auf, sei doch heiter wie die Lisette meines lieben 
Freundes.' Sie antwortet, sie konne nichts daffir; dem Korper miisse es wohl sein, 
wenn es ihr wohl sein solIe. ,Pfui doch, Lisette,' sage ich zu ihr; ,wer wird solche 
Reden fiihren; da wird man dich ja fiir materiell halten.' ,Das ist nicht meine 
Schuld,' sagt dann Lisette; ,ich gebe mich nicht ffir besser aus, als ich bin.' So 
nnterhalte ich mich oft mit Lisette und mochte nur, mein alter Freund ware auch 
dabei; aber der ist hundert Meilen weit weg von hier, in Paris bei seiner braven 
Lisette." 

2 "Sowohl die chinesische Weisheit, wie C. G. JUNG, sind nnabhangig von
einander in die Tiefen der menschlichen kollektiven Psyche hinabgestiegen und sind 
dort Wesenheiten begegnet, die deswegen so ahnlich aussehen, weil sie eben beide 
in Wahrheit vorhanden sind." So beteuert uns RICHARD WILHELM in seinem Aufsatz 
Meine Begegnung mit C. G. JUNG in Ohina. 

39* 
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JUNG gehort zur zweiten Art. Deshalb dauerte es eine gute Weile, 
bis er eines Tages, ohne es irgendwie seIber zu unterstreichen, sich als 
bedeutenden Schriftsteller fand, und bis die Welt sich anschickte, in Form 
eines literarischen Preises dies zuzugestehen. J UNGs Schriften seit seinem 
zweiten Hauptwerk (Psychologische Typen) weisen immer mehr und mehr 
aIle Vorziige der zweiten Art auf, namlich den adaquaten und variablen 
Charakter seines Stiles, bei welchem auch der Humor auf seine Rechnung 
kommen kann: zwischen Wort und Sinn, zwischen dem ausgewahlten 
Ausdruck und dem beabsichtigten Eindruck liegt heute bei JUNG eine 
quantitative und qualitative Entsprechung vor. Er macht keine un
niitzen Worte, Worte an sich, wie dies so oft bei Schriftstellern der 
ersten Art, leider auch bei den philosophischen, und besonders von 
heute, vorkommt: lndem sie namlich ihre Manier zum Stile beschleunigt 
hinaufwinden oder sie mitunter krampfhaft zu ihm hinaufschrauben, wer
den ihnen die Worte, bzw. Begriffe (die letzteren in gesuchter, griechisch
lateinischer Benamsung) iiberfliissigerweise "Libido-besetzt" und beginnen 
sozusagen einen autonomen Tanz fUr sich, wo der Sinn, soweit er im 
betreffenden Wortlaut offenbart werden konnte, als das Endziel schon 
langst erreicht wurde. Die Wahl der Ausdriicke richtet sich bei J UNG 
nach Gesichtspunkten der jeweiligen Sachlichkeit, ohne jede Angstlich
keit in bezug auf Widerspriiche zum friiher (in einem anderen Kontext) 
Gesagten oder zum System als Ganzem, weil die notwendige Termino
logie, die restlos klM' bestimmt wurde und iiberall gleichsinnig durch
gefiihrt ist, keinem wesenhaften Widerspruch zum Ganzen seiner Lehre 
sich hineinzuschleichen erlaubt. Der psychologischen Monotonie gliicklich 
ausweichend, dan er sich deshalb erlauben, auch gleiche Gedanken immer 
wieder anders auszudriicken, je nach demjenigen empirischen Material, an 
Hand dessen er sie weiter entwickelt oder an dem er einen schon friiher 
geformten Gedankengang iiberprmt. Das sich streng Deckende und sich 
frei Wandelnde seines Stiles entspricht seinem offenen System in gleicher 
Weise, wie diese Aufgeschlossenheit des Systems seinem psychologischen 
Kritizismus. 

Sprachliche Schaffensfreude und hemmungslose Fruchtbarkeit, welche 
beide eine eigenartige und kennzeichnende Selbstzufriedenheit erzeugen, 
begleiten die literarische Arbeit eines typischen schriftstellernden Theo
retikers oder eines theoretisierenden Schriftstellers. Wogegen es ein 
typischer Praktiker ebenso schwer hat, wie der typische Poet, der geistig
seelisch dem Praktiker verwandt ist (wie es die Hellenen durch beide 
sinnahnlichen Namensgebungen betonten). "Des Dichters Worte sind 
schon seine Taten" meinte PUSCHKIN. Des Dichters Wort, worin sein 
Urerlebnis gebannt wurde, soIl selbst fUr eine Tat gelten und als solche 
auch nacherlebt werden. "Des Praktikers Tat ist schon sein Wort", so 
konnte man paraphrasieren; dies ungeschriebene, einbegriffene, "impli
zierte" Wort in ein "explizierendes" zu verwandeln, ist dem typischen 
Praktiker eine gleich gewaltige Aufgabe, wie· dem typischen Poeten das 
Wort bis zur Tat zu steigern und auszupragen. Beide leiden wahrend 
des Kristallisationsprozesses; das Wichtigste, das Wertvollste, das Leben
digste, das Geistigste scheint ihnen, gerade indem sie hier nach der not-
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wendigen Verfeinerung des Ausdruckes trachten, zu verdampfen und zu 
verrauchen. Beide sind unendlich anspruchsvoll sich selbst gegeniiber 
und haben nicht selten schriftstellerische Minderwertigkeitsgefiihle auch 
dann, wenn sie gar nicht iibermaBig ehrgeizig oder eitel sind. 

Um den eigentiimlichen Wert von JUNGs Schriftstellertums einzusehen 
und richtig abzuschatzen, muB man nie vergessen, daB hier ein Praktiker 
zur Feder greift. Indem ich das Wort "Praktiker" wahle und nicht "For
scher" oder "Arzt", habe ich den Typus im Sinn, nicht die Profession. 
Denn Praktiker, wie auch Theoretiker, gibt es in allen Berufszweigen, 
sowohl in praktischen, als auch in theoretischen. KANT war Praktiker und 
brauchte seine Theorie nur, um die Welt griindlichst zu iiberzeugen, daB 
er als Praktiker (Ethiker) recht gehabt hat. Dank seinem gewaltigen 
theoretischen Talent ist es ihm auch zum Teil gelungen; mit kleinerer 
theoretischer Begabung wiirde es ihm ebenfalls zum anderen Teil gelungen 
sein, namlich bei der Menge der Halbgebildeten. So aber hat ihm, dem 
Praktiker, seine philosophische Genialitat den Weg zur Popularitat ver
sperrt. Als Praktiker eines theoretischen Gebietes sind z. B. die Publizisten 
und historischen Pragmatiker zu betrachten. Als Theoretiker eines prak
tischen Gebietes sind z. B. die Theologen zu betrachten, soweit sie eben 
Gottgelehrte sein wollen und sich nicht bloB philologisch oder historisch 
betatigen, also sich nicht -mit theoretischen Zweigen eines praktischen 
Gebietes beschaftigen. - KIERKEGAARD war ein Praktiker, der sowohl 
theoretisch a]s auch schriftstellerisch auf das Seltenste begabt war. Seine 
heutigen Nachfolger unter den Theologen und teilweise auch unter den 
Philosophen sind typische Theoretiker der KIERKEGAARDSchen Praxis. Der 
typische Theoretiker ist verwandt mit dem typischen Schriftsteller, ob
schon das theoretische Talent und das schriftstellerische Talent ganz ver
schiedene Begabungen sind und sich also nicht in einer Personlichkeit 
zu begegnen brauchen. HEGEL, ein typischer und genialer Theoretiker, 
war schriftstellerisch sehr maBig begabt. STENDHAL, ein typischer und 
genialer Schriftsteller, war theoretisch nur maBig begabt. Es ist selbst
verstandlich, daB man ein MindestmaB an theoretischer bzw. schrift
stellerischer Begabung haben muB, um als typischer Theoretiker oder 
typischer Schriftsteller gelten zu konnen. Doch eben nur ein Mindest
maB, denn das scharf ausgepragte und rein auftretende Typische hangt 
keineswegs mit einem UbermaB der entsprechenden Begabung zusammen. 

Obschon ich JUNGS friihere Schriften, besonders die beiden Haupt
werke, durchstudiert, die spateren aber nur durchgelesen habe, hielt ich 
es fiir besser, hier aus den letzteren zu zitieren, weil sie endgiiltigere 
Formulierungen enthalten. Ubrigens stelle ich dabei fest, daB manche 
Formulierungen der allerletzten Jahre fast wortlich mit dem iiberein
stimmen, was mir JUNG miindlich in den Analysestunden vor zwei Jahr
zehnten gesagt hat. Dies diirfte demjenigen nicht merkwiirdig vorkommen, 
der in JUNG den Mann eines Themas erkannt hat. Bei solchen "evolu
tionieren" nur Einzelheiten und Nebensachlichkeiten. Allerdings, das 
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voilstandig, Gereifte der beiden Essay-Sammlungen (Seelenprobleme der 
Gegenwart, und W irklichkeit der Seele) , die ganze weitgehende praktische 
und theoretische Arbeit, die hinter diesen manchmal leicht improvisiert 
scheinenden Vorlesungen und Aufsatzen steht, kann nur derjenige voil
standig herauslesen und mitgenieBen, der sich durch aile friiheren Schriften 
JUNGS durchgearbeitet hat. 

Auf die Frage: Was ist eigentlich JUNGsche Psychologie? Woher 
kommt sie und wohin will sie gehen? diirfte man u. a. auch sagen: diese 
Psychologie, ihrWesen, ihre Queilen und ihre Hinzielungen liegen in JUNGs 
Eranos-Vortrag 1934 vor. Dieser Vortrag bedeutet auch JUNGs Gipfel
leistung im schriftstellerischen Sinne. Man konnte fast sagen, der Stil dieses 
Vortrages ist aus der Psychologie heraus geboren. Fiir denjenigen, der 
aile JUNGschen Schriften kennt, handelt sich dabei weder um den Wissens
stoff, noch um den Gedankengehalt dieses Vortrages, denn in dieser 
Hinsicht bringt er wenig Neues, sondern um die spezifisch-psychologische 
Darstellung, um die Energieladung der letzteren, um ihre Scharfe, die 
oft bis zur Damonie verstarkt wird. Der Gedankengang schlangelt sich 
ununterbrochen wie ein Strom zwischen seinen Ufern, von denen das eine 
konkret, das andere abstrakt ist, ein MaanderfluB, dessen Bewegung die 
Baukunst schematisiert hat. Wahrend des Vortrages dachte ich immer 
wieder an die mittlere und also vermittelnde Stellung der echten Psycho
logie: zwischen Natur und Schicksal, zwischen Werden und Sollen, zwischen 
Biologie und Biographie, zwischen Generalisierung und Individualisierung 
usw., und ich bemerkte dabei, daB ich meinen Eindruck erledigen mochte, 
indem ich dies Maanderartige rationalisiere; vielleicht richtig, aber ver
geblich. Als ich dann spater den Vortrag langsam las und mehr den ein
zelnen Formulierungen meine Aufmerksamkeit schenkte, so minderte sich 
auch der Eindruck, den ich eben beschrieben habe. Aber gerade diese 
Tatsache uberzeugte mich, daB mein Eindruck von der Darsteilung und 
nicht von dem mir schon bekannten Inhalt ausgegangen war. 

* 
Man spricht, wie bekannt, vom "kursorischen" und "statarischen" Lesen, 

und besonders sind es Philologen, die sich in beider Art zu lesen uben 
mussen. Man diirfte aber vermuten, daB es auch zweierlei Arten Leser gebe, 
von denen der Raschleser sich besonders im Langsamlesen zu uben habe und 
umgekehrt. Ich personlich bin nur Langsamleser; bin ich gezwungen, 
"kursorisch" zu lesen, so bleibt mir nichts ubrig, als, die Weiterentwicklung 
des dargelegten Gedankenganges oder des berichteten Vorganges vorweg
nehmend, ganze Absatze zu uberspringen, dafiir aber die andern nach meiner 
Art langsam zu lesen. DaB aber jemand in solchem Grade die Vorteile 
beider Arten des Lesens zu vereinigen und die Nachteile auszuschlieBen 
vermochte, wie JUNG, habe ich mir nie vorstellen konnen. Ich bin sonst 
frei von jedem Neid, aber diese Fahigkeit, gleich, was fiir ein Buch, aufs 
rascheste zu erledigen, um sich das Wichtigste aus ihm anzueignen, machte 
mich schon wahrend unseres ersten Tessiner Ausfluges argerlich. Ich ver
gesse es nie, wie wir beide etwas mude nach einem Spaziergang jeder sein 
Exemplar irgendeines psychologischen Romans von MEYRINK zu lesen 
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anfingen und wie das Dmwenden der Seiten bei JUNG so rasch und regel
maBig vor sich ging, daB man von Tempo und Rhythmus seiner Lektiire 
reden diirfte. Dies ging mir aber auf die Nerven und verlangsamte meine 
Lektiire noch mehr, was ihm wieder einen groBen SpaB machte. Als ich 
dann viel spater von den Schwierigkeiten erfahren habe, die ihm die 
Lektiire von Ulysses des JAl\fES JOYCE verursachte, hatte ich eine lebhafte 
Schadenfreude dariiber. Die war aber nicht von Dauer: denn ich erwies 
mich als schlechtweg unfahig, dies Buch zu lesen, ganz gleich, ob vom 
Anfang zum Ende oder vom Ende zum Anfang. Dnd da muBte ich bald 
in dem sehr ernsten Monolog von JUNG, den er diesem Buche widmetel, 
einen "Nachsatz" lesen, der mir zeigte, daB mein Freund auch hier den 
Sieg tiber seine Widerstande davongetragen hat: "Es geht jetzt mit der 
Lektiire von Ulysses schon ganz leidlich vorwarts." 

* * * 
Ich habe im Anfang, indem ich mich der ersten Zeit meiner Bekannt

schaft mit JUNG erinnerte, unsere Sympathie fiir MERESCHKOWSKIJ 
erwahnt. flier, am Schlusse dieses Beitrages, denke ich wieder an MERESCH
KOWSKIJ, und zwar an eines seiner Gedichte, in dem er das Alter einen 
besseren Frtihling nennt. GewiB ist dieser bessere Frtihling nur dann 
moglich, wenn trotz dem durch die Natur bedingten Abstieg des Lebens 
ein vom Geist bestimmter- Anfstieg des Schopfertums stattfindet. Dnd 
dies ist wieder nur dann moglich, wenn der seelische Fortlauf seinen inneren 
Zusammenhang nicht verliert und, dank dieser Ltickenlosigkeit, das 
Frtihlinghafte an sich durch die sogenannten besten Jahre hintibergerettet 
wird. Ausdrticklich brauche ich JUNG diesen besseren Frtihling nicht zu 
wUnschen; denn die Grundsatze seiner Lehre und sein ganzer Lebensgang 
stehen miteinander im Einklang und sind beide auf den Ausbau, auf das 
BewuBtmachen der psychischen Kontinuitat gerichtet. 

Von hier aus gesehen klart sich auch psychologisch der sonst vage 
Begriff der Personllchkeit. "Der unentdeckte Weg in uns ist wie ein 
psychisch Lebendiges, das die klassische chinesische Philosophie ,Tao' 
nennt und einem Wasserlauf vergleicht, der sich unerbittlich zu seinem 
Ziele bewegt. In Tao sein bedeutet Vollendung, Ganzheit, erftillte Bestim
mung, Anfang und Ziel und volligste Verwirklichung des den Dingen ein
geborenen Daseinssinnes. Personlichkeit ist Ta0 2." 

So weit es unter diesen Dmstanden und bei diesem AnlaB moglich 
und schicklich war, ging ich mit dem Leser trotz den vielen Abschweifungen, 
die zum "Rahmen" gehoren, in raschem Schritt den Weg meiner objektiv
subjektiven Erkenntnis des Phanomens JUNG durch. Diirfen diese Ab
schnitte und Stufen der Erkenntnis, die dazu bestimmt sind, von selbst 
eine Konfiguration derselben im Leser entstehen zu lassen, von mir auch 

1 Seelenprobleme der Gegenwart. 
2 Wirklichkeit der Seele, S.211. 
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noch willentlich zu einem geschlossenen Bilde abgerundet werden ~ Ich 
glaube nicht. Asthetisch, vom Standpunkt eines literarischen Portrats, 
ware es vielleicht manchem erwiinscht; psychologisch wiirde es min
destens nebensachlich bleiben, auch wenn eine solche Abrundung voIl
kommen gelange. Sie konnte aber sogar nachteilig werden, nicht nur des
halb, weil eine solche abschlieBende Zusammenfassung dem dynamischen 
Charakter des psychologischen Gebietes widerspricht, sondern vorwiegend 
deshalb, weil es mit JUNGs offenem System im Widerspruch stiinde. 
Die Aufgeschlossenheit seines Systems wurzelt zutiefst in den wesent
lichsten Ziigen seiner Personlichkeit, und schlieBlich stehen allem Anschein 
nach dem immer tiefer Grabenden und bei aIlem, was er erlebt und findet, 
rastlos und unbefangen Lernenden, also auch Umlernenden, noch manche 
Umgestaltungen bevor, die heute vorauszusehen niemand imstande ware. 
So wiirde in diesem FaIle jedes Bildnis in mancher Hinsicht iiberholt; desto 
sicherer, je abgerundeter es ware. Aber auch mit demjenigen, welches ich 
hier entworfen habe, moge es so werden. 
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