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Zur Einfuhrung. 

Noch keiner hat den Schleier vom Geheimnis 
der Welt geliiftet. Unseres Geistes Augen sind 
eingehiillt in Finsternis; wir diirfen zwar trau
men, was sehr siiB ist; doch das Ratsel der 
Welt bleibt uns verschlossen bis zum Tod. 

(Omar Khayam. 
Nachdichtungen von Hans Bethge. 

Propylaen-Verlag, Berlin.) 

Kann es eine Psychologie als Wissenschaft geben? Lassen sich iiber 
das Seelische Behauptungen aufstellen, die nicht nul' fiir ihren Ur
heber gelten, odeI' andel's ausgedriickt: laBt sich auch auf diesem Ge
biete etwas beweisen? 

"Die sogenannte Psychologie", meint Nova 1 is, "gehDrt auch zu 
den Larven, welche die Stelle im Heiligtum eingenommen haben, wo 
echte G6tterbilder stehen sollten", und schon VOl' ihm schreibt L i c h
ten bel' g: "Ich bin iiberzeugt, wenn Gott einmal einen solchen Men
schen schaffen wiirde, wie ihn sich die Magistri und Professoren del' 
Philosophie vorstellen, er miiBte den ersten Tag ins Tollhaus gebracht 
werden." Vielleicht hat sich die Psychologie und haben sich die Pro
fessoren und Magister - sie miissen ja nicht immer del' Philosophie 
angehoren ". inzwischen ein wenig gebessert; sichel' abel' waren zu 
allen Zeiten weniger kiihne Behauptungen libel' das Seelische anfge
stellt worden, wenn sich niemand hatte einbilden diirfen, daB hier 
nichts bewiesen, also auch nichts widerlegt werden konnte. 

Nun halten aber doch andere die Psychologie fiir eine Wissenschaft, 
deren Feststellungen ebenso zuverlassig und del' Nachpriifung ebenso 
zuganglich seien wie die irgendeines naturwissenschaftlichen Faches. 
In der Regel beruhen solche Meinungsverschiedenheiten darauf, daB 
man hiiben und driiben mit den gleichen Worten etwas Verschiedenes 
meint. Wir werden also auch hier fragen miissen: erstens, was Wissen
schaft ist, und zweitens, ob man unter Psychologie iiberall das gleiche 
versteht. Solange dies nicht beantwortet ist, hat die weitere Frage, ob 
"die" Psychologie eine Wissenschaft ist, im Grunde gar keinen Sinn. 

Brunke, Seele. 2. Auf!. 



2 Zur EinfUhrung. 

Jede \Vissenschaft ist aus dem Leben entstanden und geht zunachst 
von Tatsachen aus, die aUe beobachten konnen 1. Das erste abel', was 
ein \Vissenschaftler einsehen muB, ist, daB schon die bloBe Fest
steUung von Tatsachen schwieriger und daB die Beziehungen zwischen 
Beobachten und Beurteilen verwickelter sind, ais beide dem Laien er
scheinen. "Das Hochste ware, zu begreifen, daB aUes Faktische schon 
Theorie ist." 'Vir brauchen noch nicht an K ant zu denken und nach 
dem "Ding an sich" zu fragen, das man hinter den Erscheinungen, 
also hinter unseren Wahrnehmungen und Vorstellungen, voraussetzen 
muB, ja, wir hrauchen nicht einmal auf die Tauschungen hinzuweisen, 
denen unsere Sinne dauernd ausgesetzt sind, urn auch dieses Go e the
Wort fiir richtig zu halten. Nicht nur, daB die Sonne auf- und unter
geht, sondern auch, daB sie sich urn die Erde bewegt, scheinen jedem 
unbefangenen Beobachter Fakta zu sein; in Wirklichkeit hat noch nie 
jemand die Sonne sich bewegen gesehen, man hat nur gewisse Wahr
nehmungen zu Unrecht in dies em Silllle gedeutet. OdeI': jeder Laie 
"sieht" und "weiB", ein Stein ist in sich unhewegt und voUkommen 
starr. Del' Physiker jedoch zeigt: auch im Stein spielen sich dauernd 
Vorgange ah, die sich freilich ohne neue, verwickelte und taglich sich 
andernde Theorien nicht einmal darsteUen lassen. 

WeI' nun aher die von ihm und anderen beohachteten Tatsachen in 
einen groBeren Zusammenhang einordnen 2 will, sieht sich voUends in 
eine kaum iihersehhare Menge von Theorien odeI' richtiger von Hypo
thesen verstrickt 3. Hypothese ist, daB nicht schon die Art unserer 
Beobachtung die beobachteten Dinge verandert; Hypothese, daB wir 
etwas heobachten kOllllen, ohne daB sich in das Sehen, Horen und 
Tasten ein Denken libel' das Wahrgenommene einschieben wiirde; 
Hypothese, daB wir uns auf unsere Erinnerungen verlassen; und Hypo
these endlich, daB wir bei del' Verhindung von Vorstellungen und Ge
danken zu Urteilen und Schliissen nicht wichtige Voraussetzungen 
iibersehen und falsche eingesetzt haben konnten. 

1 "Jeder Mensch", schreibt Schopenhauer, "hat durch Erfahrung, durch 
Betrachtung des sich darbietenden Einzelnen ein Wissen um mancherlei 
Dinge erlangt; aber nur, wer sich zur Aufgabe macht, tiber irgendeine Art 
von Gegenstanden vollstandige Erkenntnis in abstracto zu erlangen, strebt 
nach Wissenschaft." 

2 "Alle Wissenschaft besteht in der logischen Verkntipfung gegebener Er
fahrungsinhalte", schreibt W. Wundt. 

3 Deshalb ist es auch falsch, von einer "voraussetzungslosen Wissenschaft" 
zu sprechen. Selbst die Mathematik kann ihre letzten Voraussetzungen durch
aus nicht beweisen. 
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Es ware jedoch faIsch, wenn man aus einer solchen Kritik unseres 
Erkenntnisvermogens die Folgerung ableiten wollte, daB die Wissen
schaft "zusammengebrochen" ware oder daB es gar keine Wissen
schaft gahe. Was uns nicht gegeben ist, ist lediglich das Erkennen 
einer unabanderlichen, ewigen Wahrheitl. Zum Wesen der VVissen
schaft gehort, daB sie sich dauernd Un Flusse befindet und daB nicht 
nur mit jeder Losung neue Probleme entstehen, sondern daB neue 
Tatsachen auch aIle schon gegebenen Losungen immer wieder frag
wiirdig machen. Eine Lehre, die dies nicht weiB, muB notwendig zum 
Dogma erstarren, d. h. aufhoren, als 'Vissenschaft weiterzuleben. 
Noch falscher aber aIs Fa u s t s SchluB, "daB wir nichts wissen kon
nen", ist der andere, der zwar selten in Worte, um so haufiger aber 
in die Tat umgesetzt wird: angesichts der unserer Erkenntnis ge
zogenen Grenzen diirfe man nun alles behaupten, nach Beweisen und 
nach der Moglichkeit einer Wiclerlegung aber brauche man nicht mehr 
zu fragen. Man spricht dann gewohnlich von Innenschau, von Intui
tion und Ganzheitsbetrachtung und meint damit nicht weniger, als 
daB eine grundsatzlich neue Art der Erkenntnis erreicht worden sei, 
die manche aIs eine durch die menschliche Entwicklung verbesserte 
Form des Instinkts und andere als ein rein gefiihlsmaBiges Verstehen 
auffassen wollen. 

Was heiBt Ganzheitsbetrachtung und was heiBt Intuition? DaB wir 
aIle von uns beobachteten Tatsachen unter groBen Gesichtspunkten. 
zusammenzufassen versuchen, um ein einheitliches Bild nicht nur von 
jedem Gegenstand, sondern wenn moglich von der ganzen Welt zu 
bekommen, das versteht sich ja wohl fiir jede Forschung von selbst. 
Man wird dabei zugeben diirfen, daB eine, iibrigens langst vergangene, 
Zeit die Tatsachen manches Mal zu hoch und ihre Synthese beinahe 

1 Vgl. Lessing (Eine Duplik. Braunschweig 1778. Gesamtausgabe von 
Lachmann und Muncker. Leipzig 1897. XIII, S. 2£0): "Wenn Gott in seiner 
Rechten aIle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb 
nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, 
verschlossen hielte und sprache zu mir: ,Wahle!' - ich fiele ihm mit Demut 
in seine Linke und sagte: ,Vater, gib! Die reine Wahrheit ist ja doch 
nur fiir dich allein !'" (Lessings Werke Bd. V, S. 679.) Und ebenso Max 
Planck (Das Weltbild der neuen Physik. Leipzig: Barth 1929): "Und 
vielleicht haben wir sogar allen Grund, die Endlosigkeit dieses stetigen 
Ringens um die aus unnahbarer Rohe winkende Palme als einen beson
deren Segen fiir den forschenden Menschengeist zu betrachten. Denn sie 
sorgt unablassig dafiir, daB ihm seine beiden edelsten Antriebe erhalten 
bleiben und immer wieder von neuem angefacht werden: die Begeisterung 
und die Ehrfurch t." 

1* 
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immer zu niedrig eingeschatzt hat. Damals haben sich gewisse psycho
logische Richtungen nur noch mit Empfindungen und Vorstellungen 
befassen, das Ich aber leugnen und die Seele in Elemente auflosen 
wollen. Aber heute braucht man doch nicht mehr zu sagen, daB das 
Ganze auch im Seelischen etwas anderes und mehr ist als die bloBe 
Summe der Teile 1, die es hier iiberdies nicht einmal gibt. Heute muB 
man, glaube ich, viel eher betonen, daB niemand ein Ganzes begreift, 
der sich nicht die Miihe nimmt, wenn es Teile hat, seine Teile und, 
wenn es keine hat, seine Eigenschaften kennenzulernen 2. Die Seele 
hat keine Teile; aber man kann sie von verschiedenen Seiten und ,in 
verschiedener Beleuchtung betrachten; niemand bezweifelt, daB es un
endlich viele seelische Eigenschaften, Zusw.nde und Vorgange gillt, die 
sich beobachten und feststellen lassen. Gerade wegen dieses unerschopf
lichen Reichtums sind solche Beobachtungen naturgemaB schwierig; 
sind sie aber iiberhaupt moglich und ist also die Psychologie eine Wis
senschaft, so konnen wir daraus nichts anderes folgern, als daB wir 
unsere Wahrnehmungen so oft und unsere Erinnerungen und Schliisse 
so gut iiberpriifen, wie es die Umstiinde und unsere Fahigkeiten irgend 
erlauben. Eine Ganzheitsbetrachtung 3, die nur noch den Wald sieht 
und dariiber die Baume vergillt, oder eine Innenschau 4 , die, ohne sich 

1 Vgl. Rickert (Grundprobleme der Philosophie. 1934, S. 60): Summe 
ist eine Einheit, deren "Teile so nebeneinander geordnet sind, daB jeder von 
ihnen derselbe bleibt, gleichviel ob er innerhalb der Sum me als deren Teil 
oder fiir sich gedacht wird". Die Teile eines Ganzen dagegen "lassen sich 
niemals nur in der Weise ... zusammenfassen, daB dies Ganze sich als bloBe 
,Bumme' darstellt ... Jedes Glied bewahrt seine Eigenart nur im Zusammen-
hang mit dem ... Ganzen, zu dem es gehort." - Oder, wie Lersch (Der 
Aufbau des Charakters. J. A. Barth, Leipzig 1938) es ausdriickt: Die Ganzheit 
setzt sich nicht - wie die Summe - zusammen aus ihren Einzelteilen, sondern 
sie gliedert sich in ihnen aus. 

2 Das gilt nicht nur fUr das Erkennen. Aile Genies, sagt Nietzsche, 
hatten "jenen tiichtigen Handwerker-Ernst, welcher erst lernt, die Teile 
vollkommen zu bilden, bis er wagt, ein groBes Ganzes zu machen". 

8 Vgl. Max Hartmann: Analyse, Synthese und Ganzheit in der Biologie. 
Sitzgsber. PreuB. Akad. d. Wiss. 1935, 366ff.: "Das durch die Aufzeigung 
des PlanmltBigen, des Ganzheitscharakters vermittelte ,Verstltndnis' ist aber 
keine Problemlosung, sondern erst die Problemstellung." 

4 Husserls Phanomenologie kar\ll hier deshalb auGer Betracht bleiben, 
weil ihr Begriinder nachdriicklich erklart hat: "daB die reine Phanomenologie 
nicht Psychologie ist"; "daB nieht zufallige Gebietsabgrenzungen und Ter
minologien, sondern prinzipielle Griinde es ausschlieBen, daB sie der Psycho
logie zugerechnet wird; daB endlich die Psychologie eine Erfahrungswissen
schaU, eine Wissenschaft von Tatsachen, von Realitaten, daB dagegen die 
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um das wirkliche Verhalten der Dinge zu kiimmern, ihr 'Vesen aus 
dem eigenen Innern ablesen will - die k6nnen h6chstens zu literari
schen Stiliibungen fiihren. 

Wic aber steht es mit der In t u i ti 0 n 1? 1st sie wirklich erne Ull

mittelbare, d. h. von den Erfahrungen unserer Sinne und von den 

Phanomenologie eine Wissenschaft ist, die ausschlieBlich ,Wesenserkennt
nisse' feststellen wolle und durchaus keine Tatsachen." Auf der anderen 
Seite spricht Husserl allerdings von der nahen Affinitat von Psychologie 
und Philosophie sowie davon, "daB Phanomenologie und Psychologie in sehr 
nahen Beziehungen stehen mussen, sofern beide es mit dem BewuBtsein zu 
tun haben". Die Aufgabe der Phanomenologie ist namlich, "sich reine BewuBt
seinsvorkommnisse exemplarisch vor Augen zu stellen, sie zu vollkommener 
Klarheit zu bringen, an ihnen innerhalb dieser Klarheit Analyse und Wesens
erfassung zu tiben, den einsichtigen Wesenszusammenhangen nachzugehen, 
das jeweils Geschaute in getreu begriffliche Ausdrucke zu fassen, die sich ihren 
Sinn rein durch das Geschaute, bzw. generell Eingesehene vorschreiben 
lassen ... " Dnd ihr Ziel: "das vollstandige System del' die originare Gegeben
heit a11er Objektivitaten konstituierenden Bewu13tseinsgestaltungen nach 
allen Stufen und Schichten zur Erkenntnis zu bringen und damit das Be
wuBtseinsaquivalent der betreffenden Art ,Wirklichkeit' verstandlich zu 
machen." 

Ich glaube, diese Proben gentlgen, urn zu zeigen, daB die Phanomenologie 
bei der Prufung del' Frage, ob es cine Psychologie als Wissenschaft gibt, 
auBer Betracht bleiben kann. 1st die Phanomenologie selbst Wissenschaft, 
so beweist das nichts fUr die Psychologie, ebenso wie es nichts gegen die 
Psychologie beweisen wurde, wenn die Phanomenologie keine Wissenschaft 
ware. 

Ich mochte bei .dieser Gelegenheit einem MiBverstandnis entgegentreten, 
das sich, wie es scheint, schwer ausrotten laBt. Immer wieder wird die von 
H us s e l' 1 begrundete philosophische Rich tung mit jener phanomenologischen 
Forschung verwechselt, die sich seit Jahrzehnten in del' Psychologie und 
(hier besonders durch die Verdienste von J as pel's) in der Psychiatrie durch
gesetzt hat. Dnd immer wieder wirft man mil' VOl', ich hatte mich gegen diese 
phanomenologische Richtung gewandt. Das trifft abel' nicht zu. Schon 1922 
habe ich drucken lassen (Klin. Wschr. I, Nr 5, 203): "Wenn man also heute 
in der Psychologie und Psychiatrie von phanomenologischer Forschung spricht, 
so kann das zwei ganz verschiedene Dinge bedeuten: entweder eine philo
sophische Furidierung der Psychologie, die an sich wohl notwendig und er
wunscht, von der psychologischen und psychiatrischen Ta tsachenforschung 
gerade nach Husserl nicht abgewartet zu werden braucht; odeI' abel' 
etwas, was mit Husserls ,Phanomenologie' wirklich nur den Namen gemein 
hat: das fUr uns heute wieder selbstverstandliche Bestreben namlich, zunachst 
zu erfahren, was ist, was sich im BewuBtsein von Gesunden und Kranken 
denn eigentlich abspielt." 1m ubrigen hat ein groBer Teil meiner Lebens
arbeit darin bestanden, diese Art phanomenologische Forschung zu treiben. 

1 Das Wort Intuition wird, worauf mich K. Balthasar aufmerksam 
macht, bereits von Augustin in dem heute gebrauchten Sinne verwendet. 
Auch die Mystiker bringen das Wort. Vergleiche dazu K an t (zit. nach 
K. Schmidts Philosophischem Worterbuch. Kroner. Leipzig): "Es ware 
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Dberlegungen unseres Verstandes nich t abhiingige Art der Erkenntnis? 
Oder, wie man es neuerdings wiederholt ausgedriickt hat: verfiigen 
wir oder verfiigt wenigstens das Genie iiber eine Intuition, die ihm 
da"s Wesen der Dinge rein gefiihlsmaBig zu erfassen erlaubt? 

"Die ,Erkenntnisse mit einem Schlag''', schreibt N i e t z s c he, "die 
,Intuitionen', sind keine Erkenntnisse, sondern Vorstellungen von hoher 
Lebhaftigkeit: sowenig eine Halluzination Wahrheit. ist." A.ber, sagt 
man, K ant 1 habe doch von einem Verstande gesprochen, der vom 
synthetisch Allgemenien zum Besonderen ginge, und Go e the 2 habe 
gemeint, vielleicht konne der Mensch einmal diese Stufe des Denkens 
erreichen. Nun hat aber auch K ant nur behauptet, daB sich im Gegen
satz zu dem menschlichen intellectus ectypus ein solcher intellectus 

ebenso gut, gar keine Vernunft zu haben, als sie auf die Weise de,' Theo
sophen und MysHker allen Traumereien preiszugeben", sowie Goethe: "Die 
Wissensc:haft ist eigentlich das Vorrecht des Menschen, und wenn er durch 
sie immer wieder auf den groJ3en Begriff geleitet wird, daJ3 das All ein 
harmonisches Eins und er doch auch wieder ein harmonisches Eins sei, so 
wird dieser groJ3e Begriff weit reicher und voller in ihm stehen, als wenn 
er in einem bequemen Mystizismus ruht, der seine Armut gern in einer 
respektablen Dunkelheit verbirgt." (Schriften zur Naturwissenschaft. Erster 
TeiI. 3. Kristallisation und Vegetation. Cottas JUbiIaumsausgabe. Stuttgart 
und Berlin. 39. Bd., S. 12.) 

Spinoza, von dem ich in der ersten Auflage dieses Buches gesagt hatte, 
das Wort Intuition ginge, soviel ich wisse, in dem heute gebrauchten Sinne 
jedenfalIs, auf ihn zuriick, hat es, wie mich wieder K. Balthasar belehrt, 
nicht in diesem Sinne verwendet. Er stellt (Ethik, zweiter TeiI, S. 127, 
Leipzig, Reclam) der "Erkenntnis erster Gattung, Meinung oder Vorstel
lung" und der "Erkenntnis zweiter Gattung" oder "Vernunft" noch eine 
andere dritte Erkenntnisgattung gegeniiber, die er das in tui ti ve Wissen 
nennt. "Diese Gattung des Erkennens schreitet von der adaquaten Idee 
des formalen Wesens einiger Attribute Gottes zur adaquaten Erkenntnis 
des Wesens der Dinge". 

1 Wir "konnen uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige 
diskursiv, sondern intuitiv ist, yom synthetisch Allgemeinen, der An
schauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besonderen geht, das ist, von 
dem Ganzen zu den TeiIen. - Hierbei ist gar nicht notig, zu beweisen, daB 
ein solcher Intellectus archetypus moglich sei, sondern nur, daB wir in der 
Dagegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder bediirftigen Verstandes (In
tellectus ectypus) und der Zufalligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene 
Idee eines Intellectus archetypus gefiihrt werden, diese auch keinen Wider
spruch enthaIte." 

2 "Zwar scheint der Verfasser hier auf einen gottlichen Verstand zu deuten, 
allein wenn wir ja im Sittlichen durch Glauben an Gott, Tugend und Un
sterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen an
nahern sollen, so diirfte es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, daB 
wir uns durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen 
TeiInahme an ihren Produktionen wiirdig machten." 
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archetypus denken lieBe; daB wir diesen Intellekt hatten, hat er 
niemals gesagt, ja, er hat sogar die Frage offen gelassen, ob er beim 
Menschen moglich sein konnte. Und Go e the hat dazu ausdriicklich 
bemerkt, K ant habe auf einen got t 1 i c hen Verstand hinweisen wol
len, dessen Besitz uns dem "ersten vVesen", also Gott, annahern 
wiirde; dieses Ideal eITeicht zu haben, hat G: 0 e the nicht einmal von 
sich selbeI' geglaubt. Noch weniger abel' hat er gemeint, die Beobach
tung von Tatsachen sei durch Intuition zu ersetzen. "Die Region del' 
Liebe", heillt es bei Eckermann, "des Hasses, del' Hoffnung, del' 
Verzweiflung und wie die Zustande und Leidenschaften del' Seele 
heiBen, ist dem Dichter angeboren, und ihre Darstellung gelingt ihm. 
Es ist abel' nicht angeboren, wie man Gericht halt, odeI' "vie man im 
Parlament odeI' bei einer Kaiserkronung verfahrt. Und um nicht gegen 
die Wahrheit solcher Dinge zu verstoBen, muB del' Dichter sie aus 
Erfahrung odeI' Dberlieferung sich aneignen." 

Nun fiigt Go e the freilich hinzu: "Hatte ich nicht die Welt durch 
Antizipation bereits in mil' getragen, ich ware mit sehenden Augen 
blind geblieben, und aHe Erforschung und Erfahrung ware nichts ge
wesen als ein ganz totes und vergebliches Bemiihen. Das Licht ist da, 
und die Farben umgeben uns. Allein triigen wir kein Licht und keine 
Farben im eigenen Auge, so wiirden wir auch auBer uns dergleichen 
nicht wahrnehmen." Auch das ist sicherlich wahl'. Abel' im Grunde 
ist es dasselbe, was Lie h ten bel' g schreibt: "Alles, was ich emp
finde, ist mir ja nul' durch mich selbst gegeben" odeI': "Das Auge 
schafft das Licht und das Ohr die Tone: sie sind auBer uns nichts, 
wir leihen ilmen dieses." Niemand wird das bestreiten; abel' auch dies 
bedeutet keine Erkenntnis ohne Erfahrung. Immel' noch brauchen wir, 
physiologisch gesprochen, einen auBeren Reiz, also in Go e th e s Bei
spiel das, was dem Licht und den Farben physikalisch entspricht, urn 
zum Sehen und damit zum Erkemlen zu kommen. Rein gefiihlsmaBig, 
ohne Sinne, etwas w!lhrnehmen konnen "vir nicht, und rein gefiihls
maBig, ohne Verstand, konnen wir auch gar nichts "verstehen" 1. 

1 "Seinem Gefiihle vertrauen", schreibt Nietzsche, ,,- das heiJ3t seinem 
GroBvater und seiner GroBmutter !Uehr gehorchen als den Gottern, die in 
uns sind: unserer Vernunft und unserer Erfahrung." 

Und an einer anderen Stelle meint er: "Zwei so grundverschiedene Men
schen wie Plato und Aristoteles kamen in dem iiberein, was das hochste 
Gliick ausmache ... siEi fanden es im Erkennen, in der Tatigkeit eines wohl
geiibten findenden und erfindenden Verstandes (nich t etwa,in der ,In
tuition', wie die deutschen Halb- und Ganztheologen, nich t in der Vision, 

.. wie die Mystiker ... )." 
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Ubrigens ist es ein wunderlicher Denkfehler, wenn man sich jetzt 
so haufig zur "Ganzheitsbetrachtung" bekennt und gleichzeitig das 
verstandes- und das gefuhlsmaBige Erfassen fur verschiedene Erkennt
nisarten erkliirt. Damit wird doch ausgerechnet im Seelischen jede 
Ganzheit beseitigt; denn dieser Gegensatz setzt in Verstand und Ge
fuhl isolierte, d. h. fur sjch bestehende und tatige seelische Vermogen 
voraus. In WirkIichkeit gibt es aber kein Wahrnehmen, Denken, Fuh
len, Wollen usw. fur sich; es gibt nur einen einheitlichen Strom des 
seelischen Erlebens, an dem wir wohl zu Zwecken der wissenschaft
lichen Arbeit und der gegenseitigen Verstiindigung einzelne Eigen
schaften fUr irgendeine Zeitspanne gesondert betrachten, dessen Ein
heitlichkeit und Unteilharkeit wir aber durch ein solches abstrahieren
des Verfahren niemals aufheben konnen. Es ist also ein Unsinn, etwas 
n u r mit dem Verstand, und es ist kein groBerer, aber auch kein ge
ringerer Unsinn, etwas n ur mit dem Gefiihl erfassen zu wollen. 

Ich habe mich daruber schon einmal vor Jahren 1 geauBert: alles, 
was seelisch gesehieht, habe ich damals gesagt, das Wahrnehmen also, 
Erinnern, Denken und Wollen, hat stets einen besonderen Akzent, den 
wir als Aufmerksamkeit, Teilnahme oder Interesse, als Gemuts
bewegung, Spannung oder Affekt, als Gemutslage oder Stimmung be
zeichnen. Wenn wir von Gefiihlen spreehen, meinen wir stets diesen 
Akzent. Ein reines Gefuhl jedoch kann es nieht geben; denn ein reines 
Gefiihl ware die Klangfarbe ohne den Ton. Mit etwas, das es nicht 
gibt, kann aber auch niemand etwas erkennen. 

In Wirklichkeit gebrauehen wir 2 das Wort Intuition heute auch 
in einem ganz andern Sinn; was wir damit meinen, ist jener Zustand 
auBerster Konzentration, der dem Genie, aber doch aueh nicht bloB 
dem Genie zuweilen die Moglichkeit gibt, zahlreiche Erinnerungen in 
ein Bild und sehr groBe Zusammenhange in einen Gedanken zu fas
sen. Immer wieder treten nicht bloB bei Kunstlern und Forsehern, 
sondern bei Staatsmannern und Feldherren 3, bei.den Vorkampfern der 

1 Eine Krisis der Medizin. Rektoratsrede. Munchen: Hueber 1929. 
2 Das gilt nicht blo13 fUr mich, sondern, wie ich glaube, zum mindesten 

fur die meisten Arzte, die in den letzten J ahren uber diese Frage geschrieben 
oder gesprochen haben. 

3 Vgl. Carl v. Clausewitz (Vom Kriege. Feldausgabe. Leipzig: Ernst 
Hedrich Nachf.): "Was hier von hoheren Geisteskrliften gefordert wird, ist 
Einheit und Urteil, zu einem wunderbaren Geistesblick gesteigert, der in 
seinem Fluge tausend halbdunkle Vorstellungen beruhrt und beseitigt, welche 
ein gewohnlicher Verstand erst miihsam ans Licht ziehen, und an denen er 
sich erschopfen wurde." .. 
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Industrie und des HandeIs und bei vielen praktisch tiitigen Menschen 
sonst gHinzende EinfaIle scheinbar blitzartig auf. Welcher Arzt z. B. 
wird nicht gelegentlich vor die Aufgabe gestellt, sich iiber einen ver
wickelten Zustand schnell ein Urteil zu bilden und ebenso schnell auf 
Grund dieses Urteils zu handeln? Auch ibm werden dabei keineswegs 
immer aIle Voraussetzungen seiner Entscheidung bewuBt; auch ibm 
flieBen viele Erfahrungen zu einem Wissen zusammen, das sich nicht 
in seine Bestandteile auflosen laBt; auch er kann sich also nicht in 
jedem Augenblick Rechenschaft geben, warum er dies und nicht etwas 
anderes tut. Aber daB ihre Handlungen nur aus dem Gefiihl und ibre 
Entscheidungen ohne Erlahrung moglich gewesen sein wiirden, das 
haben ehrliche Arzte noch niemals gesagt. Nicht bloB sie, sondern aile, 
die sich bei driingenden Entscheidungen in ahnlichen Lagen befinden, 
konnen ja mit der Intuition um so sicherer rechnen, je genauer sie 
vorher die Einzeltatsachen beobachtet und je hiiufiger und griindlicher 
sie iiber sie nachgedacht haben. Bei dieser Arbeit schleift sich dann 
das Unwesentliche und ZufaIlige immer mehr ab, und das Wesentliche 
und Wichtige driingt sich dem BewuBtsein, wenn auch vielleicht nicht 
jetzt, sondern in irgendeinem gliicklichen Augenblick spater, immer 
deutlicher auf. "Denken Sie unaufhorlich iiber Ihr Handwerk", hat 
Prinz Eugen zu Kronprinz Friedrich gesagtl, "iiber ihre eigenen 
Unternehmungen und die der hervorragenden Feldherren nacho Dieses 
Nachdenken ist das einzige Mittel, um jene Raschheit der Oberlegung 
zu erwerben, die sofort alles erfaBt, alles ersinnt, was unter den jedes
maligen Umstiinden anwendbar ist." Friedrich der GroBe hat sich 
diesen Rat nach seinem eigenen Zeugnis zunutze gemacht, und als er 
sich 1740, zwei Tage nach dem Tode Karls VI., zum Kriege urn 
Schlesien entschlieBt, erkliirt er: "Es handelt sich nur um die Aus
fiihrung von Entwiirfen, die ich seit langem in meinem Kopfe bewegt 
habe." Noch deutlicher auBert sich Nap 0 leo n: "Ich arbeite be
stiindig, und ich denke viel nacho Wenn ich immer bereit scheine, zu 
antworten und alles ins Auge zu fassen, kommt es daher, daB ich es 
mir lange iiberlege, ehe ich etwas unternehme und kommende Mog
lichkeiten vorauszusehen versuche. N i c h t d u r c h e i n e n B Ii t zen t
hiillt sich mir plotzlich, was ich in einer unvorher
gesehenen Lage zu sagen oder zu tun habe, sondern 

1 Ausspriiche und Gedanken Friedrichs von PreuBen. Leipzig: Julius Zeit
ler, 1907, S.242. 
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J urch meine Db erle gung und mein N ach denk en 1." Und 
schlieBlich wird man auch bei B ism arc k, der wiederholt erzahlt, 
wie in schlaflosen Nachten "es in ihm denkt", den gleichen Hergang 
voraussetzen durfen. ""Venn er z. B. auf die Nachricht yon einem 
Attentat auf den alten Kaiser ausruft: "Jetzt lasen wir den Reichstag 
a.uf", so wird er schon langst damber nachgedacht haben, wie er 
diesen Reichstag loswerden kannte. 

Xhnlich wie die "blitzartigen" Entschlusse SToBer Staatsmanner und 
Feldherren kommen aber auch geniale wissenschaftliche Einfalle zu
stande. Wir werden uns spater mit Kekules viel besprochener Ent
deckung des Benzolrings beschaftigen mussen und sehen: auch sie ist 
wie aIle Erfindungen und Entdeckungen nicht platzlich aus den W 01-
ken gefahren. Es gibt sehr viele Belege dafiir; hier magen nur noch 
zwei mitgeteilt werden, von denen der zweite fur die Anhanger einer 
mystisch verstandenen Intuition vermutlich besonders unbequem ist: 
"Indem ich immerfort daruber nachgedacht habe", hat New ton, und 
"durch folgerichtiges Bemuhen" hat sein groBer Gegner Go e the ge
meint, seien sie zu ihren Resultaten gelangt. 

Ich habe das hier noch einmal auseinandergesetzt, weil diese Er
wagungen meines Erachtens geeignet sind, nicht bloB manche spa
tere Auseinandersetzungen tiber das UnbewuBte vorzubereiten, son
dem (worauf es hie r ankommt) auch einen klaren Grenzstrich zwi
schen wirklicher Wissenschaft 2 und man chen Pseudowissenschaften, 
wie Christian Science, Theosophie, Anthroposophie, Astrologie und 
Okkultismus zu ziehen. Man mag die Wissenschaft definieren, wie man 
will, als wissenschaftliche Erkenntnisse werden immer nur solche 
gelten kannen, die durch eine moglichst genaue Beobachtung der Tat
sachen und durch ein scharfes Durchdenken diesel' Tatsachen zustande 
gekommen sind. Das Gegenstuck ist, daB wissenschaftliche IITtumer 
entweder durch schlechte Beobachtung odeI' durch Mangel an Logik 
entstehen. Wenn aber jemand von einer Erkenntnis berichtet, zu del' 
er nicht durch Beobachtung und auch nicht durch folgerichtiges 
Denken, sondem durch "personale Kommunikation" 3 gekommen sein 
will, oder wenn er von ·"",,Vahrheiten" spricht, die zwar einer erkennt-

1 Von mir gesperrt. Aus Taine: Napoleon. Berlin: Pan-Verlag 1907. 
2 Worte sind frei; wenn ich Wissenschaft sage, so meine ich nattirlich 

das, was ich fiir Wissenschaft halte. Was das ist, wird sich aus dem Text er
geben. 

3 Kunz, Hans: Die existenzielle Bedeutung der Psychoanalyse in ihrer 
Konsequenz fiir deren Kritik. Nervenarzt Bd.3, 657 (1930). 
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niskntischen und logischen Nachpriifung nicht standhalten konnten, 
dafur aber "an Machtigkeit und Dberzeugungskraft die ubliche Evidenz 
der logisch formulierten Einsichten weit" iiberragten 1, so werden wir 
vergebIich fragen, wodurch sich solche Wahrheiten von der fur den 
Kranken ebenso unumstOBlichen "VVahrheit" der \Vahnideen unter
scheiden. Fur uns bleibt der Priifstein fUr die Wahrheit und damit 
fiir die Wissenschaftlichkeit einer Erkenntnis nach wie vor der, daB sie 
sich nachpriifen laBt; in dem Augenblick, in dem man uns diese Nach
priifung verwehrt, scheidet eine Behauptung fur die Wissenschaft aus 2. 

Manche werden daraufhin sagen, ich sei ein Rationalist 3. Ich habe 
dann nichts dagegen, wenn man mich damit vom Irrationalismus 
Be r g son s und seiher Nachfolger freisprechen will. Von Leuten, die 
ihren Verstand vornehmlich gebrauchen, urn die "alte" Logik 4 herab
zusetzen, die fur K ant immerhin noch gut genug war, damit sie dann, 
durch diese bOse Logik nicht mehr gehemmt, alles Dunkle fur Tiefe 5 

und jeden Einfall fur eine Offenbarung ausgeben konnen - von 
diesen Leuten lasse ich mich gern unterscheiden. Ich bin so altmodisch 

1 Kunz, Hans: Die existenzielle Bedeutung der Psychoanalyse in ihrer 
Konsequenz fUr deren Kritik. Nervenarzt Bd. 3, 657 (1930). 

2 Vgl. Paul de Lagarde (Deutsche Schriften, IV. Aufl. Gottingen: 
Ludw. Horstmann 1903, S. 38): Die Wissenschaft "weW, daB sie nichts weW, 
wo sie nicht bewiesen hat. . .. Die Wissenschaft gestattet jedem, die von ihr 
gefundenen Ergebnisse aufs neue zu prufen, und wirft ruckhaltlos fort, was 
eine solche Prufung nicht besteht". 

3 Vgl. dazu Max Hartmann: Analyse, Synthese und Ganzheit in der 
Biologie. Sitzgsber. PreuB. Akad. d. Wiss. 1935, S. 366ff.: "Naturwissenschaft 
ist Rationalisierung der Erscheinungswelt. Glibe es in der Natur nichts 
Rationalisierbares, so wlire auch eine Wissenschaft von der Natur unmog
lich." 

4. Vgl. Schilder raber Psychoanalyse. Abh. Neur. usw. 1922, H. 16, ~7): 
"Nun ist die Schullogik aber nicht die Logik. Die neuere Logik hat ihren 
wertvollsten Antrieb dadurch erhalten, daB sie von den Formeln zum Schauen, 
zur intuitiven Einsicht in Wesenheiten zuruckgekehrt ist." 

5 Vgl. Kant (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. 1798. Slimtl. 
Werke, herausgeg. von Hartenstein, VII, S. ~~8): "Sogar wird studierte 
Dunkelheit oft mit gewunschtem Erfolg gebraucht, um Tiefsinn und Grund
lichkeit vorzuspiegeln; wie etwa in der Dammerung oder durch einen Nebel 
gesehene Gegenstande immer groBer gesehen werden als sie sind. Das Sko
tison (mach's dunkel) ist der Machtspruch aller Mystiker, um durch gekunstelte 
Dunkelheit Schatzgraber der Weisheit anzulocken." - Vorher hatte Friedrich 
der GroBe geschrieben: "Unsere Philosophie ist im Grunde niehts als die 
Gewohnheit, dunkle, uns beinahe unverstandliche Ausdrucke und Worter 
zu brauchen, und ein tiefes Nachforschen tiber Wirkungen, deren Ursachen 
uns sehr unbekannt und sehr verborgen bleiben. .. Es ist immer dieselbe 
Dunkelheit, dieselbe Finsternis." 
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zu glauhen, daB es ohne Logik gar keine Wissenschaft gibt. Aller
dings ehenso fest bin ich von etwas anderem iiberzeugt: daB unser 
Verstand nicht alIes "versteht" - auch wenn man anstatt Verstand 
Intuition zu ihm sagt. "Die Intelligenz", meint B erg son, "ist cha
rakterisiert durch eine narurliehe Unfahigkeit, das Leben zu begreifen." 
Das ist ein wenig schroff ausgedriickt; aber daB wir von der Ge
burt bis zum Tode, vom Morgen bis zum Abend, vom 
Friihling bis zum Winter, vom Geheimnis aller En t
stehung bis zu dem Ratsel unseres BewuBtseins von 
tausend Wundern umgeben sind, die nie jemand auf
klaren wird; daB unser Verstand also von den groBen 
Zusammenhangen dieser Welt kaum einen Bruchteil 
begreift und daB die Wissenschaft nicht aIle Fragen 
unseres Geistes beantworten und noch weniger aIle 
\Viinsche unserer Seele befriedigen kann, das werde ge
rade ich als letzter bestreiten. Nur ziehe ich andere Folgerungen als 
Be r g son daraus. Der Verstand, meint dieser, tOte das Leben - auch 
Mephistopheles hat das gemeint, aber doch nur fiir den Fall, daB der 
Verstand ein lebendiges Ganze unversmndig in unversmndliehe Teile 
zerreiBt. Das soIl und kann man vermeiden; aber ebensowenig wie 
diesen soIl man den anderen, von Mephisto ironiseh 1 geriigten FeWer 
begehen, daB man nii.mlieh "das tiefsinnig faBt, was in des Menschen 
Him nicht paBt". Wenn nicht Bergson selbst, so haben sich doch 
viele vor ihm und naeh ihm dieser, wie !nir scheint, noch groBeren 
intellektuellen Siinde schuldig gemaeht, und zwar seit Be r g son bei
nahe immer im Namen jener Intuition, die er als eine "Art von in
tellektueller EinfiiWung" gekennzeichnet hat, "kraft deren man sich 
in das Innere eines Gegenstandes versetzt, um auf das zu treffen, was 
er an Einzigem und Unausdriickbarem besitzt". 

1st man em Rationalist, wenn man nieht an eine Einfiihlung glauht, 
die Unausdriickbares begreifen und schlieBlich doch auch ausdriicken 
will; wenn man also das Gebiet des Erfahrbaren nieht zu verlassen 
und die Schranken unseres Verstandes nieht zu sprengen versucht; 
oder, anders gesagt, wenn man sich !nit Goethe an das Erforschliehe 
halt und das Unerforschliche ruhig verehrt? Mir scheint gerade das 
das Wesen des Rationalismus zu sein, daB er iiber die Grenzen unseres 
Verstandes hinauszugehen und alles z:u erklaren versucht. Es ist eine 

1 Vor der ersten Schiilerszene steht bekanntlich die echt Goethesche und 
ewig zeitgemlU3e Warnung: "Verachte nur Vernunft und Wissenschaft ... ". 
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klare Linie, die von S pin 0 z a liber die Aufklarung zu Be r g son, zu 
Husser! und sehlieBlieh aueh zu Freud sowie zu Bergsons, 
H u sse r! s und F r e u d s Naehfolgern fiihrt. War aber nieht S p i
no z a, der sogar die Ethik auf mathematisehe VVeise zu demon
strieren 1 versueht, war nieht gerade Spin 0 z a ein Rationalist 2, oder 
ist etwa die "intellektuelle Einfuhlung" Be r g son s keine intellektuelle 
Funktion? Sie bleibt es, aueh wenn nur ein kleiner Kreis von Aus
erwahlten auf sie Ansprueh erhebt. 

Wer wie ieh nieht zu dies em Kreise gehort, wird aus der Be
sehranktheit unseres Verstandes ganz andere Folgerungen ableiten 
miissen. Gerade weil sieh das Leben mit dem Verstande nieht aus
sehopfen laBt, werden wir festzustellen versuehen, was denn diesel' 
arme Verstand "verstehen", d. h. was er auffassen, behalten, dureh
denken, begreifen, voraussehen kann. In den Ebraerbriefen heiBt es: 
"Es ist aber del' Glaube eine gewisse Zuversieht des, das man llOffet, 
und nieht zweifeln an dem, was man nieht sieher', und T e r t u II ian 
sehreibt: "Et mortuus est Dei filius; prorsus eredibile, quia ineptum 
est: - eertum est, quia inlpossibile 3." Das ist fur den Glauben voll
kommen reeht. Dnd ebenso reeht ist es, wenn D ii I' e r meint: "Die 
Sehonheit, was das ist, das weiB ieh nieht." GewiB hat sieh auch 
D ii r e r wie maneher vor mm und naeh ihm urn die Gestalt von Men
sehen und Tieren mit MaBstab und Zirkel bemiiht, und ehenso sichel' 
kommt die Malerei nieht ohne Perspektive und die Musik nieht ohne 
Harmonielehre aus. Beide werden also aueh ein Stiiek \Yissensehaft 
brauehen. Warum wir aber ein Gebaude, ein Bild, eine Skulptur, eine 
Symphonie, ein Lied, ein Gedieht als schon empfinden, das hat uns 
noeh kein Kunstgelehrter gesagt; wer es versueht hat, hat immer nur 
gewisse Grundregeln - den goldenen Sehnitt z. B., das Verhaltnis 
von Tonen und Obertonen usw. - aufdeeken und uns damit ziemlieh 
leblose Teile in 4ie Hand geben konnen, mit denen sieh wirklich nieht 
viel anfangen laBt. Hier liegen die Sehranken del' Wissensehaft, die 

1 "Ethiea ordine mathematico demonstrata." 
2 Man nennt Spinoza einen "rationalistischen Metaphysiker". Natiir· 

lich gibt es Metaphysiker. die keine Rationalisten, aber kann es auch Ra
tionalisten geben, die keine Metaphysiker sind? Wenn einer nichts anderes 
aufklaren will, als was unser Verstand aufklaren kann, so braucht man doch 
keine Bezeichnung, die ihn aus anderen Forschern herausheben soIl; denn 
dies wollen die anderen aueh. 

3 Gottes Sohn ist gestorben; das glauben wir, gerade weil es ungereimt 
ist: - es steht fur uns fest, weil es unmoglich zu sein scheint. 
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man nicht einreiBen dad, ohne nicht bloB den kiinstlerischen Men
schen zu argern, sondern auch die vVissenschaft zu diskreditieren. Wo 
es nichts zu beweisen gillt, h6rt die \Vissenschaft auf. 

"Weder M ythologie noch Legenden sind in der Wissenschaft zu 
dulden" - das wird zwar nirgends zitiert, aber auch das hat Go e the 
gesagt. Und in der "Geschichte der Farbenlehre" steht: "Da im 
Wissen sowohl als in der Reflexion kein Ganzes zusammengebracht 
werden kann . . . so miissen wir uns die vVissenschaft notwendig 
als Kunst denken, wenn wir von ihr irgendeine Art von Ganzheit er
warten. .. Urn aber einer sol chen Forderung sich zu nahern, so 
miiBte man keine der menschlichen Krafte bei wissenschaftlicher Tatig
keit ausschlieBen. Die Abgriinde der Ahnung, ein sicheres Anschauen 
der Gegenwart, mathematische Tiefe. physische Genauigkeit, H6he der 
Vernunft, Schade des Verstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phan
tasie, liebevolle Freude am Sinnlichen, nichts kann entbehrt werden 
zum lebhaften, fruchtbaren ErgTeifen des Augenblicks, wodurch ganz 
allein ein Kunstwerk, von welchem Gehalt es auch sei, entstehen 
kann." 

Alles das trifft vollkommen zu. DaB auch der Forscher, wenig
stens wenn er sch6pferisch tatig sein will, Phantasie und Einfalle ge
braucht, daB sich also Kiinstlergelehrte wie Leo n a r d 0 und Go e the 
selbst weder aus der Geschichte noch aus der Zukunft der Wissenschaft 
fortdenken lassen, das ist ebenso klar wie, daB selbst aus der fleiBig
sten Gelehrtenarbeit immer nur dann ein harmonisch in sich ge
schlossenes Ganzes hervorgehen wird, werm sich ein Kiinstler aller 
Einzeltatsachen annehinen kann. reh dad hier die XuBerungen von 
zwei Gelehrten wiedergeben, die zur gleichen Zeit, aber auf sehr ver
schiedenen Gebieten gearbeitet haben: U 1 ric h v. Wi 1 am 0 wit z
Moll end 0 rf , der beriihmte Altertumsforscher, hat einmal ge
schrieben: 

"Die Dberlieferung gillt uns nichts als Ruinen, und je sorgfaltiger 
wir diese untersuchen und priifen, desto klarer sehen wir, wie briichig 
sie sind und daB niemals ein Ganzes aus ihnen entstehen kann. Die 
Uberlieferung ist tot; unsere Aufgabe ist es, vergangenes Leb~n neu 
erstehen zu lassen. Wir wissen, daB Geister nicht sprechen konnen, 
ehe sie BIut getrunken haben; und die Geister, die wir erwecken, for
dern unser Herzblut. Wir geben es ihnen gerne; und wenn sie uns 
auf unsere Fragen antworten, wissen wir, daB etwas von unserem 
Leben in sie eingedrungen ist." 



Zur Einfiihrung. 15 

Und ein groBer Chemiker, August Kekule, hat erklart1: " ... Man 
hat gesagt: die Benzoltheorie sei wie ein Meteor am Himmel er
schienen, sie sei absolut neu und unvermittelt gekommen. M. H.! So 
denkt der menschliche Geist nicht. Etwas absolut Neues ist noch nie
mals gedacht worden." ... "Man hat gesagt, die Benzoltheorie sei, 
gewappnet wie Pallas Athene, dem Haupt eines chemischen Zeus ent
sprungen. Das mag vielleicht so ausgesehen haben, aber selbst wenn 
es so aussah; so war es nicht so." ... "Man sagt auch: das Genie 
denke in Sprungen. Meine Herren, der wachende Geist denkt nicht in 
Spriingen. Das ist ihm nicht gegeben." Und schlieBlich: "Lemen wir 
traumen, meine Herren, dann finden wir vielleicht die Wahrheit ... 
aber hiiten wir uns, unsere Traume zu veroffentlichen, ehe sie durch 
den wachenden Verstand gepriift worden sind." 

Diese AuBerungen zusammen enthalten alles, was der groBe Ge
lehrte gebraucht: am Anfang die kiinstlerische Phantasie, die bisher 
unerkannte Zusammenhange ahnend erfaBt und neue Wege zu neuen 
Zielen tastend beschreitet, und am Ende die kiinstlerische Gestaltung 
eines ganzen erforschten Gebiets. Aber zwischen Anfang und Ende 
liegen die "liebevolle Freude am Sinnlichen", "das sichere Anschauen 
der Gegenwart", "die mathematische Tiefe " , "die physische Genauig
keit", "die Hohe der Vernunft" und "die Scharfe des Verstandes·'. 
Wem nur etwas von alledem fehlt, der wird yom Anfang niemals bis 
zum Ende gelangen; er wird hochstens die Erzeugnisse seiner Phan
tasie fiir Wissenschaft halten und gar nicht begreifen, daB andere sie 
der Literatur zurechnen wollen. Sein Geschreibsel wird also -fiir die 
Forschung vollkommen gleichgiiltig sein, wiihrend die fleiBigen Ar
beitsbienen, denen schopferische EinfaIIe ebenso fehlen wie die Kiinst
lerkraft der Gestaltung, mit ihrer durch andere angeregten Kiirrner
arbeit doch wenigstens die Bausteine liefern, die der Meister fiir sein 
Kunstwerk gebraucht. 

Und jetzt die Psychologie. 1st sie Wissenschaft oder Kunst oder 
ist sie beides zugleich? DaB sie Kunst ist, ist gewill nicht zweifelhaft
schon vor mehr als zwei J ahrzehnten habe ich drucken lassen, fast aIle 
tiefen und feinen Gedanken iiber die Seele miisse man in Selbst
bekenntnissen und Briefen, in Biographien, Romanen, Gedichten und 
Dramen, in philosophischen Essays und in historischen, kultur- und 
kunstgeschichtlichen Arbeiten suchen, und jeder wirkliche Dichter (das 

1 Ber. dtsch. chern. Ges. 23, 1302ff. (1890); vgl. dazu auch S. 196. 
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gleiehe gilt fiir manche ganz groBe Bildhauer und ;\1aler) fordere die 
Psyehologie mehr als hundert Gelehrte und tausend Laboratorien 1. 

Aher ob die Psyehologie aueh Wissensehaft ist, das ist die Frage, eine 
Frage, deren Beantwortung, wie gesagt, davon abhangen wird, ob hier 
nieht nur behauptet, sondern aueh bewiesen und eine falsche Be
hauptung aueh widerlegt werden kann. 

Natiirlieh gel ten die Mangel, die unserem Erkenntnisvermogen im 
allgemeinen anhaften, hier wie iiberall sonst. Aber es treten noeh 
andere Sehwierigkeiten hinzu. Die erste ist, daB die Worte Psyche, 
Seele, Ieh, BewuBtsein und UnbewuBtes nicht fUr aIle das gleiehe 
bedeuten. Man wird sieh also zunachst iiber den Gegenstand der 
Psyehologie einigen miissen. Aher selbst wenn das geschehen ist - es 
wird, wie die Gesehichte zeigt, nieht ganz einfaeh geschehen 2 -, 

bleibt noeh eine sehr eigenartige Hemmung: wie man aueh die Psy
ehologie bestimmen und abgrenzen mag, immer wird die Seele sich 
selbst zum Objekt; sie solI mit ihren an sieh schon so unznliinglichen 
Mitteln sich selbst, das fliichtigste Wesen von allen, erkennen; sie solI 
etwas betraehten und halten, das uns dauernd zwischen den Handen 
zerrinnt, und etwas zerteiIen und gliedern, das weder aus Gliedern 
noch aus einer zu teiIenden Masse besteht. Hier liegt eine Schwierig
keit, die keine andere Wissenschaft kennt. Unser ganzes Leben ist ein 
seelisches Leben. Nichts ist in uns und fiir uns da, nichts nehmen wir 
auf, nichts teiIen wir anderen mit, was nicht durch unsere Seele ge
gangell ware. Und doch greifen wir immer nach Vergleichen und 
BiIdern; die der Korperwelt entlehnt worden sind, sprechen von dump
fen und hellen Kopfen, von warmen und kalten Herzen, von ein
gepragten Erinnerungen, eingesehliffenen Vorstellungen und erstarr
ten Gedanken, von gliihender Liebe, brennender Sehnsucht und lodern
dem Zorn, ja, manehmal sprechen wir sogar vom Gehirn und yon 
Zellen und Fasern, wenn wir uns aueh nur iiber die einfachsten seeli
schen Zustiinde und Vorgange verstandigen wollen. Wir stellen dem 
Korper die Seele gegeniiber; aber ind,em wir es tun, reden wir schon 

1 fthnlich schreibt Klages (Die Grundlagen der Charakterkunde. Leipzig: 
J. A. Barth 1926): Was die Psychologie als Wissenschaft vom Innenleben 
geleistet habe, wiege leichter als eine psychologische Seite Goethes oder 
Jean Pauls. 

2 Klages z. B. meint, Wundts groBe, dreibandige physiologische Psycho
logie besaBe keine andere Beziehung zur Psychologie, als daB auf jeder Seite 
mehrmals das Wort "psychologisch" vorkame. 
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wieder von Spharen und Schichten der Seele oder von einer Seelen
suhstanz, obwohl eine immaterielle Substanz doch einen Widerspruch 
in sich seIber bedeutet. Dberall drangen sich uns beim Denken an das 
Seelische korperliche Vorstellungen auf - in der Religion, wenn sie 
die Psyche im Korper wohnen IaBt, in der Kunst, wenn die Antike von 
einem Seelenvogel oder einem Seelenschmetterling spricht oder wenn 
bei den Praraphaeliten dem Munde des gefallenen HeIden eine Taube 
entschwebt, und in der Wissenschaft endlich, wenn sie nicht bloB die 
Seele an das Gehirn, sondern sogar einzelne seelische Eigenschaften 
an bestimmte Gehirnteile zu biooen versucht. Von Erasistratos 1, 

der (300 Y. Chr.) das mensehliehe Denkvermogen auf die starkere 
Oberflachenentwicklung des menschlichen Gehirnes bez'Og, iiber G a II , 
der (zu Friedrich des GI'OBen Zeiten) zahlreiche rechl nai\- abgegrenzte 
Seelenvermogen - Kindesliebe, Ordnungssinn, Geschlechtstrieb usf.
uurch die auBere Betastung des Schadels feststellen wollte, bis zu Broca, 
We r n i eke, Fie c h s i g, 0 s k a I' V 0 g t und heute zu K lei s t fiihrt 
eine lange Reihe immer erneuter Versuche, aus dem \Vesenl'Osen zu 
greifbaren, also korperlichen Anschauungen zu kommen .. \uch del' Ge
danke v'On So m mer i n g, nach dem das Hohlenwasser des N erven
systems, ich weiB nicht, ob die Seele 'OdeI' nul' den Sitz der Seele dar
stellen, odeI' del' von Descartes, nach dem die korperlose Seele von 
der Zirbeldriise aus ;::uf das Gehirn und damit auf den ganzen Korper 
einwirken soUte, auch diese Gedanken gehoren hierher. Wir steeken 
viel zu tief in del' Materie, ais daB wiT uns ein korperloses Sein V'or
steUen kOl1nten. 

GewiB wir konnen es "denken", so etwa wie sich ein gekriimmter 
Raum "denken" und auch nicht "vorstellen" laBt. Aber fiir eine mehr 
als dreidimensionale Korperwelt besitzen wir doch wenigstens mathe
matische Formeln, die uns immerhin eine gewisse, wenn auch subli-

1 Die haufig gemachte Angabe, daB schon Alkmaion im Gehirn das Organ 
des Geistes erblickt und daB Hip po k rat e s Geisteskrankheiten fiir Gehirn· 
krankheiten erklart habe, ist offenbar unrichtig. Vergleiche August Bier 
(Die Seele, Munchen, Lehmann 1939, S. M): "Die Geschichtsschreiber der Me
dizin, die behaupten, daB schon Alkmaion und Hippokrates im Sinne 
unserer heutigen Hirnphysiologie das Gehirn als den Sitz del' Seele bezeichnet 
hatten, irren. In Wirklichkeit geht aus der klaren Beschreibung, die der letz
tere gibt, hervor, daB er uber den Seelensitz gar nichts aussagt. Die Seele 
erfullt vielmehr nach seiner Meinung das Weltall, wird eingeatmet und in 
erster Linie vom Gehirn verarbeitet, so wie del' Magen die Nahrung verdaut. 
Abel' neben dem Gehirn bemachtigt sich auch der ubrige Korper, besonders 
Herzohr und Zwerchfell, del' eingeatmeten Seele." 

Bumke, See\e. 2. Autl. 2 
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mierte Form von Anschauung geben; wo es aber um das innerste 
Wesen des Seelischen geht, hat die Mathematik - trotz Her bart 
und F e c h n e r - durchaus und immer versagt, und so bleibt uns zur 
Anschauung nichts als der gefahrlichste von allen Behelfen, hier bleibt 
uns nichts als das W 0 r t. 

Wieder treten uns die unentwirrbaren Beziehungen zwischen seeli
schem und korperlichem Geschehen entgegen. Niemand kann uber das 
Seelische schreiben und reden, niemand von ihm horen und lesen, ohne 
einen physikalischen Vorgang in die Wege zu leiten oder von ihm in 
seinem Korper beeinfluBt zu werden. Ja, selbst wenn wir nur an das 
Seelische denken, so benutzen wir auch dazu fast immer das'Vort, das, 
auch wenn es nicht ausgesprochen wird, diese Erdenschwere doch niemals 
abstreifen kann. Gewill haben sich in der Sprache sehr viele psycho
logische Einsichten niedergeschlagen - mit Recht hat das L. K I age s 
wiederholt und mit Nachdruck betont -; als einen unmittelbaren 
und unverfalschten Ausdruck des Seelischen im Einzelfall aber werden 
wir das Wort (selbst wenn es ein inneres Wort ist) trotzdem nicht 
ansehert und wir werden es deshalb auch niemals dem psychischen 
Vorgang gleichsetzen durfen, auf den es ja nur hinweisen soll. Die 
Beziehungen zwischen Gegenstand und Benennung sind nun einmal in 
der Psychologie grundsatzlich verwickelter und damit gefahrlicher als 
in jeder Wissenschaft sonst. Niemand, der etwa von anatomischen 
Tatsachen spricht, wird Knochen und Muskeln mit den Worten ver
wechseln, die man zu ihrer Bezeichnung gebraucht. Der Psychologe 
aber behielte, wenn er auf das Wort verzichten wollte, schlechterdings 
nichts, was er anderen vorzeigen konnte. Er (und mit ihm jeder, der 
sich iiberhaupt mit seelischen Tatbestanden befaBt) ist also stets in 
Gefahr, daB ihm durch ein Gefiige von Worten eine Einsicht vor
getauscht wird, die. er in Wirklichkeit gar nicht besitzt. 

Vberhaupt: der Anatom hat es leicht. Er kann Knochen, Muskeln, 
GefaBe und Nerven beinahe ebensogut auseinanderhalten me der 
Handwerker Eisen und Holz. Natiirlich weill er, daB keines von diesen 
Organen fur sich existiert. Aber er kann - zum mindesten in Ge
danken - von den GefaBen und Nerven, die er auch in Knochen und 
Muskeln vorfinden wiirde, absehen, wenn er im Augenblick nur mit 
Knochen oder mit Muskeln zu tun haben will. Der Psychologe aber 
abstrahiert nicht bloB, .sondern er faBt ganz willkurlich irgendwelche 
Beobachtun,gen und Eindriicke zu Gruppen zusammen, die er dann 
mit Worten - Wahrnehmung, Vorstellung, Gedanke, Gefuhl, Stim-
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mung,· Affekt, Wille usw. - benennt. 1st er sich kIar, Wl.e fliichtig 
und wie umvirklich solehe Begriffe sind, und daB, wenn er einzelne 
Tatsachen in eine andere Gruppe verweisen und dafiir andere in die 
erste hiniibernehmen wollte, sie ganz andel's aussehen wiirden? 

Schon hieran scheitert m. E. jeder Versuch, einzelne seelische Eigen
schaften, Fahigkeiten und Vorgange mit abgegrenzten Stellen und mit 
bestimmten Geschehnisslln in unseren Gehirnen in unantastbare und 
sichere Beziehungen zu setzen. Eine ideale Physiologie miiBte jeden 
Hirnvorgang nicht nill' ortlich und zeitlich, sondern auch chemisch 
und physikalisch bis ins letzte erkennen. Del' Psychologe abel', der nun 
die seelischen Entspl'echungen (lieser Vorgange festlegen mochte, hat 
nichts in del' Hand, was ebenso und in dem gleichen Sinn wirklich 
ware, wie es Hirnzellen und -fasern (angeblich) sind. Ich habe einmal 
von Forschern, die gar so unbekiimmert mit von ihnen odeI' von 
anderen geschaffenen psychologischen Begriffen hantieren, gesagt, sie 
schienen mit Seifenblasen Tennis zu spielen. Abel' auch die Seifenblase 
besitzt eine vollkommene physikalische Realitat; sie laBt sich also auch 
begl'ifflich ganz andel'S bestimmen, als es bei seelischen Vol'gangen 
jemals moglich sein wird. 

Man hat dariiber gestritten, ob zwischen Wahrnehmen und V 01'

stellen scharfe Grenzen bestehen. Sie bestehen so wenig wie zwischen 
Vorstellen und Denken, Denken und Fiihlen odeI' Vorstellen, Denken, 
Fiihlen und Wollen. Abel' was damit zusammenhangt und noch wich
tiger ist: es gillt iiberhaupt kein Wahrnehmen, Vorstellen, Denken, 
Fiihlen, Wollen usw. f ii I' sic h. Del' Gedanke, del' vielen so selbst
verstandlich erscheint, daB man namlich aus dem einheitlichen Strom 
des Seelischen einzelne "Elemente" herauskristallisieren, diese Ele
mente gesondel't betrachten und aus Ihnen schlieBlich die Seele wieder 
aufbauen konnte wie del' Chemiker aus Atomen und Molekiilen eine 
Substanz, diesel' Gedanke ist falsch. Ganze Schulen haben mit seeli
schen Elementen auszukommen vel'sucht, bis schlieBlich W u n d t den 
Begriff del' "Appel'zeption" wieder eingefiihrt hat. Wie ein deus ex 
machina tritt in seiner Psychologie diese Apperzeption immer dann 1 

1 Das Wort "Apperzeption" deckt in Wundts Lehre zunachst den 
Tatbestand, "daB ein psychischer Inhalt zu Idarer Auffassung gebracht wird", 
mit anderen vVorten: daB sich ihm unsere Aufmerksamkeit zuwendet. 
Nicht Idar aufgefaBte Inhalte (die nicht im Blickpunkt, sondei'll bloB im 
Blickfeide des BewuBtseins liegen), werden nicht "apperzipiert", sondern 
nur "perzipiert". Da nun aber unsere Aufmerksamkeit nicht bloB durch starke 

2* 
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<luf, weun ein seelischer Vorgang aus dem mechanischen Spiel del' 
Assoziationen nicht mehr erklart werden kann. 'Vas also ist die Apper
zeption? Es ist die einheitliche und unteilbare menschliche Seele, nur 
daB sie sich jetzt schamhaft hinter einem neuen alten Namen verbirgt. 

Natiirlich andern solche Erwagungen daran nichts, daB wir auch 
in del' Psychologie Hilfsbegriffe einfiihren miissen, um die Erschei
nungen wenigstens in eine gmvisse vorlaufige Ordnung zu bringen. 
Aber es handelt sich dabei wirklich nur urn Begriffe, mit denen wir 
,eine mehr odeI' mindel' groBe Zahl von mehr oder mindel' zusammen
gehorigen Einzelerscheinungen einzufangen versuchen und die sich bei 
jedel' anderen Betrachtung und bei jeder andel'en Gruppierung diesel' 
(angeblichen odeI' wirklichen) Tatsachen verandern und somit nicht 
starl'er sein werden als am Himmel sich bildende Wolken. Gewill, 
Definitionen sind billig, und je fliissiger ein Gegenstand ist, um so 
schwerer laBt sich eine Definition widerlegen; in der Psychologie abel' 
so definieren, daB keine Dberschneidung entsteht, das hat noch nie
mand gekonnt. 'Vir beklagen bei dem einen sein lahmes, temperament
loses Wesen, ein anderer entziickt uns durch sein hinreiBendes Tem
perament, wir bauen auf die Zuverlassigkeit dieses Charakters, lind 
einem andern sprechen wir jeden odeI' wenigstens jeden guten Cha
rakter volIkommen abo Wissen wir also, was ein Charakter ist und 
was ein Temperament? Ach, keine Idee; zwischen Temperament, Cha
rakter, Intelligenz und Personlichkeit lassen sich scharfe Grenzen 
nicht ziehen. Klages spricht von dem Geist als dem Widersacher del' 
Seele. Jedermann weiB, was er meint; aber auch Seele und Geist sind 
nichts als von K I age s (im AnschluB an N i e t z s c he) geschaffene 
Begriffe, die nul' so lange gel ten, wie man sich in den Gedankengiingen 
gerade dieses Forschers bewegt. 

Es ist klar, daB die Fliichtigkeit und Unbestimmtheit alIer psycho
logischen Begriffe einfach auf del' Fliichtigkeit des Seelischen seIber 
beruhen. Aber nun werden wir noch eine andere Schwierigkeit einsehen 
miissen: daB wir namlich in der Psychologie fast immer nur BewuBt-

AuJ3enreize passiv erregt (quasi erzwungen), sondern irgendeinem Gegenstand 
auch aktiv zugewandt werden kann, so erlangt das Wort Apperzeption 
bei Wund t schliel3lich die Bedeutung "Wille". Und da bei del' inneren Tatig
keit del' Apperzeption "weiter zuriickliegende Anlagen des BewuJ3tseins, 
welche mit Vorerlebnissen zusammenhangen", entscheidend mitwirken, so 
wird die Apperzeption zugleich zum eigentlichen Trager der Persiinlichkeit, 
des "Ich". (Vgl. namentlich Kiilpe, Philosophische Studien Y. 1889, 179 
und 381.) 
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seins i n h a I t e fassen, weil man nur sie in "V orten ausdriicken kann, 
daB aber das, was wir eigentlich kennenlernen mochten, seelische 
A k t e, Bereitschaften, Leistungen, Vorgange sind. Wir sprechen von 
Wahrnehmungen, Gedanken, Gefiihlen, Entschliissen; das Wahrneh
men, Denken, Fiihlen, EntschlieBen, das Aufmerken, Auffassen, Mer
ken und Wollen kennen wir nicht. Wir sehen die AuBerungen mensch
Hcher und tierischer Triebe, der Trieb selbst wird erst von uns ab
strahiert. Wir nehmen Bilder vom Seelischen auf und geben sie unter 
Umstanden mit der Zeitlupe wieder; wie die Bilder entstehen, wieso 
aus einem ein anderes wird, welche Krafte das Ganze regieren, mit 
anderen Worten: was die Seele eigentlich ist, das sehen und wissen 
,vir nicht. 

Durch diese UngewiBheit, in der wir uns iiber das Sub j e k t unseres 
Erkennens, iiber die eigene Psyche befinden, miiBte an sich schon 
nicht bloB jedes Urteil, sondern auch jede Beobachtung ungewiB wer
den. Aher nun haben die letzten Jahrzehnte auch noch das 0 b j e k t 
wenigstens jeder naturwissenschaftlichen Forschung, die Materie in 
einem ganz neuen Sinne problematisch gemacht; die naive Selbstver
standlichkeit, der die Stoffe unseres Korpers und der AuBenwelt als 
unzweideutige ReaHtaten erschienen, ist durch die Einsicht abgelost 
worden, daB der menschliche Verstand auch hier iiher ein "Als ob" 
und "Wie wenn" nicht hinauskommen kann, daB er das Wesen der 
Materie also beinahe noch schlechter begreift als das der eigenen Seele. 
So 'scheinen wir vollends in ein Labyrinth von Nichtwissen gebannt. 

Aher vielleicht wird sich gerade durch diese Einsicht in unser Nicht
,vissen wenigstens das Problem aus der Welt schaffen lassen, das bis
her von allen das schwierigste war: der Gegensatz zwischen Korper 
und Geist. Hat dieser Gegensatz nicht einfach auf einem Irrtum be
ruht? 1st er nicht dadurch entstanden, daB wir von der Klarheit und 
Bestimmtheit nicht bloB der seelischen, sondern auch der korperlichen 
Begriffe ganz falsche Vorstellungen hatten? Wir haben schon lange 
nicht mehr gehofft, daB sich die Beziehungen zwischen korperlichem 
und seelischem Geschehen jemals wiirden aufkliiren lassen; wie nun, 
wenn die erste von diesen Reihen einem tieferen Eindringen in ihr 
'Vesen gar nicht standhalten konnte? "Viirde, wenn es eines Tages 
keine Korper mehr gabe, wenn wir die Bestandteile der Atome nicht 
mehr als Korpuskeln 1, sondern etwa so denken miiBten wie ernst jenen 
hypothetischen Ather, der den Lichtstrahlen aIs "Substrat" dienen 

1 Gleich kleinste Korper. 
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sollte und der sich doch als Suhstanz auf keine Weise nachweisen lieB, 
wiirde das Leih-Seele-Problem dann nieht einen ahnlichen Weg gehen 
miissen wie die Materie, die die Physik allmahlich in "Wirkungen", 
in "Wellen" und schlieBlich in Formeln aufgelost hat? "Das Welt
all", schreiht J e a n s, "fangt an, mehr einem groBen Gedanken als 
einer groBen Masehine zu gleiehen. Der Geist erscheint uns nicht 
mehr als ein zufalliger Eindringling in das Reich del' Materie; wir 
fangen an zu ahnen, daB wir ihn eher als Schopfer und Beherrseher 
des Reichs der Materie begriiBen diirfen - freiIich nieht unsern Geist, 
sondern den Geist, in welchem die Atome, aus denen unser eigener 
Geist erwuchs, als Gedanken existieren." 

Atome und Gedanken, Weltall und Geist - ja, wo beginnt und wo 
endet seelisches Leben? Natiirlich fiir uns beginnt es in uns. Wir 
konnen feststellen, daB wir bewuBt Seelisches schon fruh beobachtet 
haben; wir konnen vielleicht sagen, in welehe Zeit der Ursprung unserer 
ersten Erinnerungen fallt; wenn wir vorsichtig sind, werden wir hinzu
fiigen wollen: wahrscheinlich haben wir schon friiher etwas erlebt 
und es nul' wieder vergessen. Wann abel' dieses Friiher gewesen ist, 
wann sieh die wirklich ersten bewuBten Vorgange in uns abgespielt 
haben, schon das wissen wir nicht, und noch weniger wissen wir, wie 
es sieh mit dem BewuBtsein der Tiere und Pflanzen verhalt. DaB del' 
menschliche Hochmut allen, auch den hoheren Tieren jedes BewuBt
sein absprechen mochte, ist ja wohl kein Argument. 

Abel' werden wir denn iiberhaupt unser SelbstbewuBtsein odeI' sagen 
wir: unsere Fahigkeit zur Selbstbesinnung mit jedem BewuBtsein 
gleich- und damit in jeder Seele voraussetzen diirfen? leh glaube, wir 
sollten es nicht; wir sollten uns lieber mit C a ru s gewohnen, in allem 
Leben aueh Seele zu sehen, bei Tieren, Pflanzen und Zellen, also aueh 
im tierisehen und mensehlichen Ei. Wenn wir dies namlieh tun, so 
folgt notwendig: einmal, daB sich keine Seele ohne BewuBtsein vor
stellen laBt; und weiter, daB BewuBtsein nieht immer aueh Selbst
bewuBtsein bedeutet. "Das einzige Merkmal des Psyehischen ist", meint 
Theodor Ziehen! durchaus mit Recht, "daB es uns bewuBt ist. 
Psychisch und bewuBt deeken sieh schleehterdings vollstandig." Aber 
ebenso recht hat Ludwig Klages: "Wir zweifeln nieht, daB das 

1 Ahnlich Wundt: "Die Psychologie sucht fiber den Zusammenhang jener 
Erscheinungen Rechenschaft zu geben, die unser eigenes BewuBtsein uns 
darbietet, oder die wir aus den Lebensaul3erungen anderer Wesen erschlie
Ben, die auf ein dem unseren ahnliches BewuBtsein zuriickweisen." 
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her empfindet, fiihlt, wahrnimmt, daB es wenigstens instinktiv vor
stellt, urteilt, Schlusse zieht, daB es GefUhle, Affekte, Strebungen hat, 
daB es tr1i.umt und wieder erkennt; nur daran zweifeln wir und mus
sen wir zweifeln, daB es BewuBtsein seiner selbst besitzt.'" 
Wir werden also beileibe nicht in aIle Organismen Zust1i.nde und 
Vorgfulge hineindichten diirfen, fUr dIe sich unmittelbare Beweise 
nul' im menschlichen BewuBtsein auffinden lassen; noch weniger 
aber werden wir allen Lebewesen, die unserer Meinung nach kein 
SelbstbewuBtsein besitzen, deshalb jed e s BewuBtsein absprechen 
durfen. 

Ich komme darauf spater ausfiihrlich zuruck. Hier sei nul' eine 
Erw1i.gung vorweggenommen, die sich noch einmal auf die S p r a c h e 
bezieht. Es ist richtig, daB wir nul' yom Menschen etwas uber seine 
Seele erfahren. Abel' unvermittelt gegeben ist uns; lediglich unser 
eigenes BewuBtsein; von del' Seele del' anderen erleben wir un mit t e 1-
bar schlechterdings nichts. Nur weil sie uns von ihrem BewuBtsein 
erz1i.hlen, nehmen wir an, daB ihre Seele ebenso wie ihr Korper der 
unserigen irgendwie 1i.hnlich sein wird. Das ist auch sicherlich ein zu-
11i.ssiger SchluB; wer aber bei ihm haltmachen wollte, wurde Psyche 
und BewuBtsein del' Tiere lediglich deshalb bestreiten, weil sie unserer 
Meinung nach keine und in jedem Fall keine fUr uns verst1i.ndliche 
Sprache besitzen; mit anderen Worten: er wiirde in der Sprache 
(deren Bedeutung nicht bloB fur die Psychologie, sondern auch fur 
die geistige Entwicklung des Menschen gewiB nicht ho<:h genug ein
gesch1i.tzt werden kann) zugleich d a s Merkmal des Seelischen sehen. 
Dies ist jedoch kein zulassiger und noch weniger ein zwingender 
SchluB. Zu unserem SelbstbewuBtsein gehort die Sprache dazu; 
ohnc den in Worten gegebenen Halt lieBe sich das "Ich", das Wissen 
um uns aus allen Erfahrungen an uns kaum abstrahieren 1. DaB aber 
jed e s BewuBtsein ii be r h a u p t an die Ausbildung einer Sprache 
(geschweige denn an die einer bis zur Begriffsbildung fortgeschrittenen 

1 Vgl. Wilhelm von Rumbold t CUber die Verschiedenheit des mensch
lichen Sprachbaues. Berlin. Kgl. Akademie d. Wiss. 1836, 50): "Die Sprache 
ist das bildende Organ der Gedanken, die intellektuelle Tatigkeit 
durchaus geistig, durchaus innerlich, und gewisserma/3en spurlos voriibergehend, 
wird durch den La u t in der Rede au/3erlich und wahrnehmbar fUr die Sinne. 
Sie und die Sprache sind daher eins und unzertrennlich voneinander. Sie ist 
aber auch in sich an die Notwendigkeit gekniipft, eine Verbindung mit dem 
Sprachlaute einzugehen; das Denken kann sonst nicht zur DeutIichkeit ge
langen, die Vorstellung nicht zulI} Begriff werden." 
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Sprache) gebunden ware, dafiir sprieht schlechterdings nichts; ja, 
schon der Gedanke daran ist unmoglich, weil sonst die Sprache, die 
doch nur der Ausdruck von etwas BewuBt-Seelischem ist, vor dem Be
wuf5tsein hatte vorhanden sein miissen 1. Geben wir aber die Sprache 
als ein notwendiges Merkmal des Seelischen preis, so ist die letzte 
Grenzscheide innerhaIb des Organischen fiir immer gefallen; da aIle 
anderen Merkmale bleiben, werden wir jetzt nicht bloB den hoheren, 
sondern allen Tieren, ja auch den Pflanzen und Zellen eine Psyche 
zuschreiben miissen. 

Aber wo hort die Psyche dann auf? Wenn Seele und Leben zu
sammenfallen, sind beide dann wirklich nur ans Protoplasma gebunden, 
und sind die Molekiile, Atome, Elektronen, Protonen, Neutrone ebenso 
wie die Wellen des Atoms und des Lichts nieht auch schon von 
Leben "beseelt7 "Was ist Materie " , hat Lichtenberg schon zu 
Go e the s Zeiten gefragt, "so wie sie sich der Psycholog denkt? So 
etwas gibt es vielleicht in der Natur nicht. Er totet die Materie und 
sagt hernach, daB sie tot sei." Und in unseren Tagen hat E ric h 
Bee her geschrieben: "Beachtenswerte Griinde sprechen fiir die An
nahme, daB die gesamte Wirkliehkeit (also nicht bloB die der Tiere 
und Pflanzen) von seelischer Beschaffenheit ist." Man wird diesen 
Gedanken gewiB nicht als grundsiitzlieh unmoglich ablehnen diiden, 
und sicher wiirde der Panpsyehismus, die AlIbeseelung, die Welt am 
einfachsten, am vollstiindigsten und am sehonsten erkliiren. Aber was 
dann in der Psyche der Elektronen, Atome und Molekiile, der Zellen, 
Pflanzen und Tiere und was endlich in der Weltseele geschieht, das 
alles wissen wir nicht, und wenigstens von den Elektronen, Atomen 
und Molekiilen und von der Weltseele werden wir ~s bis in aIle Ewig
keit niemals erfahren. "Wir haben entdeckt", fiihrt J e an s fort, "daB 
das Weltall Beweise einer Macht zeigt, die mit unserem Geist eines 
gemelli hat, niimlieh die Neigung, auf eine Weise zu denken, die wir 
mangels eines besseren Ausdrucks die mathematische nennen." Da
nach wiirde auch die anorganische Welt zum mindesten die Manifesta
tion von etwas Geistigem sein. Aber sie selbst brauchte deshalb noch 
keine seelischen Qualitiiten zu haben; auch die Schallwellen, die bei 
unserem Sprechen entstehen, sind ja nicht seIber Gedanken, sondern 

1 Vgl. Wilhelm von Humboldt (ebenda, S. 36): Die Spraehen "waehsen 
auf gleieh bedingte Weise mit der Geisteskraft empor und bilden zugleieh 
das belebend anregende Prinzip derselben. Beides aber geht nieht naehein
ander und abgesondert vor sieh, sondern ist durehaus und unzertrennlieh 
dieselbe Handlung des intellektuellen Verm,ogens". 
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nur Ausdruek und Wirkung des Denkens. In jedem FaIle ist es nieht 
unser Geist, der das \Vehall regiert und dessen Gedanken uns als 
Atome erscheinen, und wenn sich das Genie auf den Hohen des mathe
matisehen Denkens ihm aueh zuweilen ein wenig annahern mag, im 
ganzen hat der Mensch mit dem Weltgeist nichts anderes zu tun, als 
daB aueh er zu seinen Gesehopfen, seinen Gedank€n, gehort. Wollen 
wir uns also nieht in fruehtlose Spielereien verlieren, so werden wir 
die anorganisehe Welt aus unseren Betrachtungen ausseheiden miissen. 
Der Ausgangspunkt fiir diese BetI'aehtungen war und ist ja unsere 
eigene, die mensehliche Seel€; nur was zu ihr wirkliehe, lebendige 
Beziehungen hat, geht uns' in diesem Zusammenhang etwas an. Obri
gens bleiben, aueh wenn wir uns auf das organisehe Leb€n beschriin
ken, immer noch Sclnvierigkeiten genug; sob aId wir iiber die Grenzen 
des menschlichen BewuBtseins hinausgehen wollen, geraten wir in ein 
iiberaus dunkles Gebiet, in dem uns jeder nicht ganz vorsichtige Schritt 
nur allzu leicht in Irrtiimer und Fehler verstrickt. 

Nach aHem bisher 13esproehenen miissen sieh fiir die Psychologie 
viele und mannigfaltige Betrachtungs- tmd sehr verschiedene Arbeits
weisen ergeben. Sie aIle darstellen moehte ich nicht; es ware ein lang
weiliges und undankbares Gesehaft; wohl aber will ich die g run d
sat z I i c h vorhandenen Moglichk~iten unter dem Gesichtswinkel der 
oben aufgeworfenen Frage erortern, ob und wieweit die Psychologie 
eine Wissenschaft ist. . 

DaB sie nieht bloB Wissenschaft ist, haben wir oben gesehen. Von 
jeher hat es eine Psychologie del' Praxis und des taglichen Lebens ge
geben, und diese Psychologie war und ist ausschlieBlieh Kunst. 1st 
die Psychologie abel' auch \Vissenschaft, so konnte sie, gerade weil 
sie auch Kunst ist, vielleieht noch am ehesten Goethes Ideal eines 
wissenschaftlichen Kunstwerkes erfiillen, bei dessen Entstehung man 
"keine del' menschlichen Krafte ausschlieBen" sollte. Nul' darf man 
dabei nieht iibersehen, daB dieses Ideal auch die Forderung nach 
exakter Forschung enthait. Gibt es die in der Psychologie? 

Wir wissen, kein Geringerer als K ant hat dariiber sehr pessimi
stisch gedacht. Er hat VOl' allem jede mathematische Behanc1lung 
psychologischer Fragen fiir unmoglich gehalten. Aber 1822 hat H er
bar t und 185g hat Fe c h n e I' gerade dieses, eine mathematisehe Be
handlung, versueht. Sind diese Versuehe gelungen und haben sie K ant 
widerlegt? 
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Schon vor Kant hatte Kepler gemeint: "Wahres Erkennen ist 
nur dort, wo Quanta erkannt werden." Ahnlich hat K ant seine Zwei
fel an der Moglichkeit einer exakten psychologischen Forschung be
grundet: nichts Seelisches k5nne man messen, und nur was sich messen 
lieBe, lieBe sich mathematisch berechnen. Vierzig Jahre spater hat 
Her bar t fur die Intensitat und fur die gegenseitige Hemmung von 
"steigenden" und "sinkenden" Vorstellungen umstandliche mathe
matische Formeln gegeben, die naturlich die MeBbarkeit dieser Vor
stellungen voraussetzen wiirden, und nicht wenige Psychologen haben 
damals gemeint, auch wenn diese Formeln nicht nchtig sein soilten, 
hatten sie doch die grundsatzliche Moglichkeit einer mathematischen 
Behandlung psychologischer Fragen. bewiesen. Mit einem falschen 
mathematischen Ansatz laBt sich aber doch gar nichts beweisen, und 
falscher als Herbarts Ansatz kann'uberhaupt keiner sein. Gar nichts 
hat er gemessen, und seine verwickelten Rechnungen hangen durch
.aus in der Luft. Die Intensitat von Vorstellungen laBt sich namlich 
nicht messen. 

Nicht besser steht es um Fe c h n e r s Versuch, eine "psychophysische 
MaBformel", d. h. eine einfache mathematische Beziehung zu finden, 
die man beim Dbergang des korperlichen in das seelische Geschehen 
l'egelmaBig :p.achweisen konnte. Fechner hat damit ein Weltratsel zu 
losen geglaubt, und manche seiner. Zeitgenossen haben ihn mit Co
pernicus auf eine Stufe gestellt. Das ware, wenn Fechner recht 
gehabt hatte, auch ganz in der Ordnung gewesen. Man mag uberzeugt 
sein, daB sich die Begriffe physisch und psychisch irgendwo im Un
~ndlichen schneiden, daB es also im Grunde dieselben Geschehnisse 
sin d, die wir als korperlich und als seelisch erleben; daB der unbe
fangenen Betrachtung beide Reihen nicht nur als verschieden, sondern 
:Bogar als unvergleichbar erscheinen, wird man auf jeden Fall zu
geben mussen. Zwischen diesen Welten eine tragfahige Briicke in Ge
stalt einer mathematischen Formel zu schlagen, ware eine so groBe 
Leistung gewesen, daB schon der Versuch zur Bewunderung zwingt. 

Aber leider, auch die "psychophysische MaBformel" ist faIsch, und 
zwar ist sie durch denselben Fehler entstanden, auf dem Herbarts 
Rechnungen aufgebaut waren:' auch Fe c h n e r hat etwas Seelisches 
- diesmal die Empfindungen - fUr meBbare GroBen gehalten und 
mit diesen GroBen gerechnet. Nach dem sogenannten Weberschen 
Gesetz 1 mussen die sich steigernden Reize eines Sinnesgebiets, lauter 

1 Vgl. S. 57. 
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werdende Tone also, heller werdende Lichter usw., ill einer geo
'metrischen Progression (2, 2·2,2·2·2, 2·2·2·2 usw.) wachsen 1, 

wenn die ihnen ent'lprechenden 'Vahrnehmungen gerade noch vonein
ander abweichen sollen. Daraus hatte Fee h n e r abgeleitet: die Emp
findungen verhielten sich zueinander wie die Logarithmen der Reize 
(E 1 : E 2 = log Rl : log R2). Er hatte dabei vorausgesetzt, diese von uns 
ais verschieden erIebten Empfindungen bildeten eine arithmetische 
Reihe (I, 2, 3, 4 usw.), d. h. jede folgende ,wiirde um eine meBbare 
GroBe starker als die vorhergehende erIebt. Das aber ist falsch; genau 
so gut konntc man sagen, Bee tho v ens neunte Symphonie miisse 
neunmal schoner sein ais die erste. GewiB wird ein schwaches Licht 
and e r s ais ein helles erIebt; daB es aber wen i g e r i n ten s iv, weni
ger deutlich, weniger bewuBt erlebt wiirde, ist damit durchaus nicht 
gesagt; es kann sogar umgekchrt sein; manches Mal nehmen wir ge
rade das schwachere Licht, den Ieiseren Ton usw. deutIieher wahr. 
Man sieht, die Frage ist falsch gestellt; die In ten s ita t der Wahr
nehmungen hangt von der Aufmerksamkeit ab, deren Grad zuweilen 
gewiB aueh durch die Starke der AuBenreize bestimmt werden kann; 
die Wahrnehmungen selbst aber sind nieht dem Grade, sondern der 
Art naeh verschieden. Nur weil wir wissen, daB gewisse Empfindungen 
eines Sinnesgebiets durch verschieden starke Rei z e ausgelost werden, 
haben wir nns gewohnt, von einer Intensitat aueh der Empfindungen 

1 Vgl. S. 58. Fur den Tastsinn z. B. ergibt sich, wenn der Ausgangsreiz 2 mg 
betragen hat, die Reihe 2· t, 2· .p, 2· *", 2 .p. Nun meint, wie gesagt, 
Fechner, daB die Empfindungen, die diesen Reizen entsprechen, eine 
arithmetische Reihe bildeten; danach wtirden sich El : E z : E", : Eg verhalten 
wie 1: 2: x: y. Wru-e das richtig, so ergl!.be sich: 

JiJ1 : Ez:E",: Ey = R1:Rz:R",:Ry . 

Da nun R .. : R y = 2 . (g)'" : 2 . (t)y ist, so kannte man x und y durch Logarith
mierung berechnen: 

oder 
log R .. = log 2 + x log t und log Ry = log 2 + Y log t 

log B", -log 2 
x = ----"'------i-Io'---g-.:--""--- und _ log By - log 2 

Y - logt 

Dabei wurde man so kleine GraBen wie den Logarithmus 2' als unerheblich 
vernachll!.ssigen durfen. Dann waren 

log B.. und log By oder x log B .. 
x = log t y = log t y = log By . 

Verhielten sich also E .. : E y wirklich wie x: y (s. 0.), so ergabe sich E .. : Ey 
= log R .. : log Ry oder: die Empfindungen verhielten sich zueinander wie die 
Logarithmen der Reize. 
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zu spreehen. In Wirkliehkeit lassen sieh aueh Empfindungell niehl 
messen - genau so wenig, wie man einen Affekt auf den andern legen 
und sagen kann, er sei um soundso viel mal groBeI'. 

Abel' deshalb ist nieht jed e mathematisehe Behandlung psyeho
Iogiseher Fragen unmoglieh. Wo es iiberhaupt beweisbare Tatsachen 
gmt, werden sieh auch die Gesetze ihres Vorkommens - zu gewissen 
Zeiten, unter bestimmten Bedingungen usw. - feststellen und, wenn 
es sieh urn zahlreiche Beobaehtungen handelt, aueh mathematisch 
darstellen lassen. Auf diese 'Weise ist z. B. die Vererbungslehre zu 
sehr zuverlassigen Formeln gelangt. GewiB, am zuverlassigsten sind 
sie da, wo es sieh urn die Vererbung von korperliehen Merkmalen (von 
Bliiten-, Haut- odeI' Haarfarhen und ahnliehem) handelt. DaB sieh 
abel' iiber die Vererbung von seelisehen Eigensehaften gar niehts fest
stell en lieBe, bedeutet das nieht. Die Sehulleistungen z. B. odeI' die 
musikalisehe Begabung bei den Kindern einer Familie odeI' einer Be
volkerungssehieht sind statistiseh zu fassen; denn dabei kommt es nieht 
auf den G I' ad einer Leistung odeI' Begabung, sondern nul' auf ihr 
Vorhandensein und auf die Haufig"keit ihres Vorkommens an. 
Natiirlieh kann man iiber den Wert von Schulleistungell und Begabun
gen streiten. In del' Reehnung erseheinen abel' Begabte und Unbegabte 
lediglieh als einfaehe Zahlen, und sollte wirklieh del' eine odeI' del' 
andere auf del' falsehen Seite gebueht worden sein, so gleiehen sieh 
die Fehler hier wie bei jeder Statistik dureh die Erfassung vieleI' FaIle 
ohne weiteres aus. 

Abel' aueh sonst ist eine statistisehe BehancUung ge~visser seeliseher 
Gesehehnisse moglieh. "Wenn Herr von Stephan uns beriehtet", hat 
duB 0 i s - R e y m 0 n d einmal gemeint, "daB auf hunderttausend 
Briefe jahraus, jahrein soundso viele entfallen, \velehe ohne Adresse 
in den Kasten geworfen werden, so denken ~vir uns niehts Besonderes 
dabei. Abel' daB naeh Que tel e t un tel' hunderttausend Einwohnern 
einer Stadt jahraus, jahrein naturnotwendig soundso viele Diebe, 
Morder und Brandstifter sind, das emp6rt unser sittliehes Gefiihl." In 
Wirkliehkeit sind die Diebe und Morder eigentlieh nieht merkwiirdiger 
als die ohne Ansehrift in den Kasten geworfenen Briefe. Merkwiirdig 
ist in diesem Zusammenhang. nul', daB sieh gemsse Grundziige del' 
mensehliehen Seele untergleiehen Bedingungen immer ~vieder mit 
annahernd gleieher Haufigkeit auBern und daB sieh z. B. fiir die 
Sehwangerungen von eheliehen und uneheliehen Miittern ahnlieh wie 
fiir die Sexualverbreehen, die Selbstmorde und das Auftreten bestimm-
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ter Geisteskrankheiten typische und untereinander weitgehend iiberein
stimmende Jahreskurven ergeben. DaB dabei korperliche und soziale 
Einflusse, Klima, Erniihrung, Schwankungen der Wirtschaftslage usw. 
mitwirken werden, andert nichts daran, daB aIle diese GesetzmiiBig
keiten - wir kennen iihnliche bei Diebstiihlen und Korperverletzungen, 
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bei Verkehrs- und BetriebsunfiilIen sowie bei manchen Vorkommnissen 
in Revolutionen und Kriegen - schlieBlich doch see lis c he Vor
gange betreffen, die dem einzelnen, der sie erlebt, beinahe immer 
als einmalig und nur fur ibn gultig erscheinen. Von dies en inneren 
Erlebnissen wird man gewill vOriibergehend absehen durfen, ja, viel
leicht werden sich solche massenpsychologischen Untersuchungen so
gar in noch groBerem MaBe als bisher anstellen und auf vieles aus-
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dehnen lassen, was heute von Offizieren, Lehrern, Richtern und Arzten, 
im Wirtschaftsleben, in der Fabrik, auf SportpHitzen usw. mehr ein
drucksmaBig beobachtet wird. Nur psychologisch satt machen werden 
uns solche Feststellungen nicht. 'Vir werden immer noch fragen, 
welche inneren Griinde Morder, Sittlichkeitsverbrecher und Diebe 
ebenso wie die Leute, die auf einem Brief die Marke und in der 
StraBenbahn ihre Tasche vergessen. zu ihrem Verhalten bestimmen. 
Freilich'in Amerika hat es einmal eine Richtwlg gegeben, die diese 
Fragc nicht etwa vertagen, sondern aus der Forschung hat ausschlieBen 
wollen. Fur diese Richtung, fur die es also nur noch V e r hal tun g s
weisen, aber keine Erlebnisse mehr gab, fur den Behaviorismus 
ist selbst das BewuBtsein e,ine "Ie ere Annahme" gewesen, "genau so 
unbeweisbar und unerfaBbar wie der alte Begriff Seele" 1. Von der 
Seele selbst aber hat man gemeint: kein Mensch habe "je eine Seele 
beriihrt oder sie in einer Versuchsrohre gesehen". Nun, mir scheint, 
daB auch der Behaviorismus schon wieder ausgespielt hat. Wa t son 
selbst, der in der Gemutsbewegung z. B. lediglich eine "ererbte 
schablonenhafte Reaktion" sehen will, die in "tiefen Veranderungen 
des korperlichen Mechanismus im ganzen" bestunde, spricht immerhin 
von einem Gemut, das doch ein psychologischer Tatbestand ist, und 
wenn man genau hinsieht, so findet man bei ihm auch sonst Hinweise 
auf das BewuBtsein iiberall zwischen den Zeilen. Und Thorndike 
hat in seinem letzten Buch "Human Learning" den streng objektiven 
Standpunkt des Behaviorismus schon beinahe vollkommen verlassen. 

Es kann auch kaum anders sein. SchlieBlich ist es ja doch das Be
wuBtsein, uber das wir zuerst etwas zu erfahren versuchen. In einer 
bekannten Untersuchung uber die Arbeitskurve kann man die Angabe 
finden, die Aussicht auf eine Ohrfeige sowie die auf ein Stuck Schoko
lade - wohlgemerkt nicht die Ohrfeige und nicht das Stuck Schoko
lade, sondern die Aussicht darauf! - hatten die sinkenden Leistungen 
eines Lehrbuben noch einmal verbessert. Auch hier hat der Verfasser 
- es ist kein Geringerer als Emil Kraepelin gewesen - rein ob
jektive Feststellungen zu machen versucht, und schlieBlich hat er doch 
sehr subjektiven Vorgangen gegenubergestanden. 

Das gilt nicht einmal bloB fur den Menschen. Wer die schonen 
Beobachtungen von Wolfgang K 0 hie r 2, von Y e r k e s und auch von 

1 J. B. Watson, Der Behaviorismus. tJbersetzt von Giese. Berlin 1930. 
2 Das fUr uns Wichtige gibt Robert Heiss (Die Lehre vom Charakter. 

Walter de Gruyter 1936, S. 63) gut wieder: "Sie konnen Stocke benutzen, 
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Paw low bei Affen sowie die beinahe noch aufregenderen Ergebnisse 
;von William M cD 0 u gall und seinem Sohn an hoheren und niederen 
Siiugetieren, an Vogeln und sogar an Insekten nicht nur gelesen, son
dern griindlich durchgedacht hat, der wird den bequemen Standpunkt, 
den der Mensch den Tieren gegeniiher so lange hat einnehmen wollen, 
wohl ein fiir allemal aufgeben mussen. Man kann, wenn zwei dasselbe 
tun, wirklich nicht sagen: ja, das Tier hat eben Instinkt, der Mensch 
aber handelt aus Intelligenz 1. Nicht bloB Affen, sondern auch Wasch
baren UI\d Ratten, Vogel und Wespen passen sich bei der Ausfiihrung 
ihrer sogenannten Instinkth~dlungen veriinderten Lagen und Auf
gaben so zweckmiiBig und zielbewuBt an, schlagen Umwege ein, ver
wenden Hilfsmittel, nehmen Ausbesserungen und Berichtigungen ihrer 
Arbeiten vor usf., daB man bei Menschen ohne weiteres sagen wiirde: 

um Fruchte auBerhalb des Gitters heranzuziehen. Sie konnen sogar Stocke 
zusammenstecken. Um eine am Dachgitter h1!.ngende Banane zu erreichen, 
tiirmen sie Kisten aufeinander. Sie rucken Kisten zurecht, entleeren eine mit 
Steinen gefullte Kiste und setzen andere darauf. Diesen Leistungen stehen 
freilich M1!.ngel gegenuber. Sie wollen Lappen als Stocke benutzen, sie turmen 
Kisten so aufeinander, daB zwar die oberste eben noch steht, aber der Bau 
beim Erklettern zusammenbricht und anderes mehr." 

Ich mochte dies en Beispielen noch ein anderes anfiigen, das sich auf einen 
jungen Neufundl1!.nder bezieht. Er wird gerade zum Suchen dressiert; 
da fehlt eines Tages sein Maull{orb; man ist in einem Garten gewesen, also 
wird der Hund dorthin zuriickgefiihrt und zum Suchen aufgefordert. Er 
sucht scheinbar eifrig, nur an einer kleinen Ecke geht er regelmaBig vor
bei; dadurch aufmerksam gemacht, sieht seine Herrin, daB der Maulkorh 
dort liegt. . 

1 Vgl. Montaigne (Die Essais. Leipzig: Kroner, S. 247): "Man sehe den 
Fuchs, dessen sich die Thrazier bedienen, wenn sie uber einen groBen zu
gefrorenen FluB gehen wollen. Sie lassen ihn vorauslaufen. Am Ufer legt er 
sein Ohr dicht ans Eis, um zu vernehmen, ob er in der Nahe oder Ferne 
"Vasser rieseln hore. Je nachdem er findet, daB das Eis dicker oder dunner 
ist, geht er riickw1!.rts oder vorwarts. Miissen wir da nicht schlieBen, daB 
ihm dieselbe Oberlegung durch den Kopf geht wie uns und daB es eine 
Art vernunftigen SchlieBens ist? Was Ger1!.usch macht, bewegt sich; was 
sich regt, ist nicht fest gefroren; was nicht gefroren ist, ist fiiissig; was 
fiussig ist, gibt unter Lasten nacho Denn das bloB einem sehr empfindliehen 
Gehorsinn zuzusehreiben ohne Oberlegung, das ware doeh eine wunderliche 
Grille. " 

Ahnlich schreibt Sehopenhauer (Vom Primat des Willens im Selbst
bewuBtsein): "Selbst der Verstand der Tiere wird durch die Not bedeutend 
gesteigert, so daB sie in schwierigen Fallen Dinge leis ten, iiber die wir er
staunen: z. B. fast aIle berechnen, daB es sicherer ist, nieht zu fiiehen, wenn 
sie sich ungesehen glauben: daher liegt der Hase still in der Furche des Feldes 
und laBt den J1!.ger dieht an sieh vorbeigehen; Insekten, wenn sie nicht ent
rinnen konnen, stellen sich tot usf." 
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erst haben sie die neue Lage gepruft und dann zur Behebung der 
Schwierigkeiten entsprechende MaBnahmen beschlossen. Aber selbst 
bei den Insekten werden wir noch nicht haltmachen konnen. Auch die 
Protisten, einzellige Lebewesen also, die sich ebensogut der Tier- wie 
der Pflanzenwelt zurechnen lassen, durfen durchaus nicht als Reflex
automaten aufgefaBt werden; auch sie passen sich - namentlich Fried
rich Al verdes hat das gezeigt - veranderten Raum- und Lichtver
haItnissen an; auch sie verhalten sich darin \Vie der Mensch und aile 
"hoheren" Tiere. "Wenn die Am6be so groB ware wie ein Walfisch'·, 
schreiht J ennings 1, "und mit FreBbewegungen auf uns loskame, 
so wiirden wir ihr zweifellos psychische Vorgange dabei zuschreiben 
und wiirden praktisch gut daran tun 2." 

Und wie ist es mit den Pflanzen? Wir wissen clurch Aristoteles 3, 

daB schon Anaxagoras und Empedokles ihnen die Begierde zu wachsen 
sowie die Fiihigkeit zu Freude und Schmerz beigelegt haben; spater 
hat Leibniz von "Perzeption" und "Strebung", ja geradezu von einer 
"Seele" gesprochen; und schlieBlich hat S c hop en h a u e r 4 ahnliche 
Anschauungen an einem recht groBen Material zu begriinden versucht. 
Er hat sich dabei unter anderem auf C u vie r berufen, der den Pflan
zen auch schon Empfindung und Wille hat zusprechen wollen. 
14 Jahre spater ist dann Fee h n e r s, der Pflanzenseele gewidmetes 

1 Zit. nach Kretschmer, Medizinische Psychologie. V. Aufi. 1939, S. 79. 
B Wie sehr sich unsere Anschauungen in den letzten J ahrzehnten gewandelt 

haben, kann uns eine Arbeit von A. Bethe "Durfen wir den Ameisen und 
Bienen psychische Qualitaten zuschreiben" (Arch. f. Physiol. Bd. 70) aus dem 
Jahre 1898 eindringlich zeigen. Bethe hat damals gemeint: "daB die ob
jektive Beobachtung von niedrigen Tieren nieht im mindesten darauf hin
weist, daB hier etwas anderes als rein mechanische Vorgange von allerdings 
etwas komplizierter Form vorliegen"; sowie ferner: "daB Empfindung, 
Wahrnehmung, VorstelIung, Gedachtnis und Assoziation nur dann fUr ein 
Wesen Zweck haben, wenn es imstande ist, auf Grund dieser Qualitaten sein 
Handeln zu modifizieren". Heute wissen wir, daB jedes Lebewesen gelegent
lich in die Lage kommt, sein "Handeln" (seine Entwicklung usw.) zu modi
fizieren; es wfirde also auch jedes BewuBtsein gebrauchen. Aber auch wenn 
wir dies nicht wuBten, wfirde Bethes Folgerung nicht befriedigen konnen. 
Auch Bethe setzt ja wohl ffir aIle psychischen Vorgange physische Parallel
prozesse voraus. Wozu gebraucht er dann ffir die hoheren Tiere noch die 
Annahme eines BewuBtseins, mit dessen Hilfe sie ihr Handeln modifizieren? 
Wenn er fur die niederen Tiere recht hll.tte, konnten doch auch die hoheren 
ihr "Handeln" lediglich auf Grund dieser "allerdings etwas komplizierten" 
physischen Prozesse modifizieren, die ja unter veranderten Umstanden auch 
jedesmal verandert ablaufen werden. 

3 Zit. nach Schopenhauer, "Die Welt als Wille und Vorstellung". II. 23. 
4 Wille in der Natur. 1835. 
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Buch "Nana" erschienen, dem in unseren Tagen die VeroffentIichungen 
von F ran c e nachgefolgt sind. N ach diesen Arbeiten ist es heute, 
glaube ich, vollkommen Idar: auch dem Verhalten der Pflanzen wirel 
kein Versuch einer mechanistischen Erklarung gerecht; auch bei ihnen 
kommen wir mit Automatismen und Reflexen nicht aus; auch sie ver
meiden Gefahren, sogar wenn sie wie die del' Leuchtgasleitungen doch 
wohl sehr jungen Datums sein werden; auch sie umgehen Hinder
nisse und benutzen Hilfen - wieder als hatten sie die neuen Lagen 
studiert, iiber sie nachgedacht und danach ilrre Plane geandert. 

Ja, wir werden noch weiter hinabsteigen miissen; sogar das Ei, aus 
dem sich Tiere (und Menschen) entwickeln, paBt sich veranderten 
Lagen und neuen Aufgaben zielbewuBt und zweckmaBig an. Sticht 
man nach der Teilung eines befruchteten Amphibieneies 1 die eine 
Halfte mit einer heiBen Nadel an und zerstort sie mit ihrem Kern, 
wahrend - dies ist wichtig! - die Zellwand erhalten bJeibt, so ent
wickelt die andere Eihalfte einen Halbembryo, wie wenn del' Keirn 
noch aus zwei unversehrten Half ten bestiinde. Hat man dagegen beide 
Halften durch ein feines Haarseil vollkommen voneinander getrennt, 
so wird von jeder Halfte ein vollstandiger Embryo gebildet. Wiirde 
man beim Menschen etwas Ahnliches sehen, so wiirde man wahr
scheinlieh sehlieBen: im einen FaIle hat er von der Arbeitsllniahig
keit seines Kameraden gar nichts gemerkt und deshalb geglaubl, 
diesel' wiirde die andere Halfte besorgen; im andel'll abel' hat er ge
mcint, del' andere sei ausgesehieden, also miisse er seine Arbeit mit
iibernehmen. 

Natiirlich, ein solcher Anthropon;lOrphismus schosse weit iiber· das 
Ziel. Abet ebenso falseh ware es, wollte man vor dem zielbewuBten 
Reagieren von Tieren, Pflanzen und Zellen die Augen verschlieBen 
und nieht einsehen, daB sieh beide in bestimmten Lebenslagen ver
halten, a Iso b sie ahnliehe Erwagungen angestellt hatten wie wir. Sie 
haben ja sogar das mit dem Mensehen gemein, daB sie sich gelegent
lich iiber die Voraussetzungen und iiber die ZweekmaBigkeit der von 
ihnen getroffenen MaBnahmen irren. Wollen \vir also weder in den 
einen noeh in den anderen Fehler verfallen, so miissen wir sagen: 
was Tiere, Pflanzen und Zellen mit BewuBtsein erleben, wissen wir 

1 Reinhard Demoll, Der Wandel der biologisehen Anschauungen in den 
letzten 100 Jahren. Munchen: Max Hueber 1932. Naheres daruber siehe be
sonders bei Hans Spemann, "Experimentelle Beitrage zu einer Theorie der 
Entwicklung. Berlin: Julius Springer 1936. 

Bumke, Seele. 2. Auf!. 3 
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nicht; urn ein rein mechanisches Geschehen abel' handelt es sich schon 
bei den Eizellen nicht; wir werden ihnen und damit allen Zellen, erst 
recht abel' allen Tieren eine Art von zweckgerichteter und an
pas sun g sf a h i gel' . A k t i v ita t, von z i e I b e w u B tern un d sin n -
vollem Handeln, mit anderen \Yorten: eine Art von Psyche 
zusprechen mussen 1. 

Damit ist auch uber Pawlows Lehre von den bedingten Re
flexen sowie libel' Bechterews Reflexologie schon das Ent
scheidende gesagt. AIle diese Richtungen - es gibt ziemlich zahlreiche 
Yarianten - haben im Tier urspriinglich eine reine Re£lexmaschine 
gesehen. Dann ist die Psyche (wenn auch ein wenig verschleiert) da
durch mit eingefuhrt worden, daB sich nicht bloB die Abhangigkeit 
wirklicher und angeblicher Re£lexe von bestimmten Umstiinden, son
deI'll auch die Moglichkeit herausgestellt hat, solche Abhangigkeiten 
durch Gewohnung und Erziehung zu schaffen. Naturlich kann man 
auch dabei so tun, als ob es gar nichts Psychisches gabe. Sondert ein 
Hund z. B. schon beim Anblick odeI' beim Geruch gewisser Speisen 
den fur diese Speisen geeigneten Speichel und Magensaft ab, so geht 
das, was dem Anblick auf del' Korperseite entspricht, auBerhalb des 
Tieres seinen physikalischen und innen seinen anatomisch-physio
Iogischen Weg. Trotzdem kann niemand bestreiten: del' Magensaft 
£lieBt, weil del' Hund die Speise sieht odeI' riecht, das heiBt also: weil 
er seelisch etwas erlebt. 

1 Hans Spemann schreibt am Ende seines sch6nen Buches (Experimen
telle Beitrage zu einer Theorie der Entwicklung. Berlin: Julius Springer 1936): 
"Aber eine Erklarung glaube ich dem Leser noch schuldig zu sein. Immel' 
wieder sind Ausdriicke gebraucht worden, welche keine physikalischen, son
dern psychologische Analogien bezeichnen. DaB dies geschah, soIl mehr be
deuten als ein poetisches Bild. Es solI damit gesagt werden, daB die orts
gem aBe Reaktion eines mit den verschiedensten Potenzen begabten Keim
stiickes in einem embryonalen ,Feld', sein Verhalten in einer bestimmten 
,Situation', keine gew6hnlichen, einfachen odeI' komplizierten chemischen 
Reaktionen sind. Es solI heiBen, daB diese Entwicklungsprozesse, wie alle 
vitalen Vorgange, m6ge~ sie sich einst in chemische und physikalische Vor
gange aufl6sen, sich aus ihnen aufbauen lassen oder nicht, in del' Art ihrer 
Verkniipfung von allem uns Bekannten mit nichts so viel Ahnlichkeit haben 
wie mit denjenigen vitalen Vorgangen, von welchen wir die intimste Kenntnis 
besitzen, den psychischen. Es solI heiBen, daB wir uns, ganz abgesehen von 
allen philosophischen Folgerungen, lediglich im Interesse des Fortschrittes 
unserer konkreten, exakt zu begriindenden Kenntnisse diesen Vorteil unserer 
Stellung zwischen den beiden Welten nicht sollten entgehen lassen. An vielen 
Orten dammert diese Erkenntnis jetzt auf. Auf dem Wege zu dem neuen 
hohen Ziel glaube ich mit meinen Experimenten einen Schritt getan zu haben." 
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Wie gesagt: dieses Erlebnis wird sich "einldammern" lassen. Der 
Naturforscher kann, wie es Paw low lange versucht hat, von aller 
Psychologie abstrahieren. Nur darf er nieht glauben, daB das Psy
chische damit aus der Welt geschafft oder auch nur "erldiirt" worden 
sei. Das hat Paw 10 w schliemich aueh nieht mehr getan 1. Es gibt 
X.uBerungen von ihm, naeh denen man meinen sollte, nun sei es nicht 
bloB mit der Psychologie, sondern auch mit der Psyche endgiiltig aus. 
Am Ende aber hat er das BewuBtsein nieht nur fiir den Menschen, 
sondern auch fiir die Tiere zugeben miissen - sehr im Gegensatz zu 
manehen anderen Biologen und Klinikern in der zweiten Hiilfte des 
letzten J ahrhunderts; denn die haben das Problem des BewuB tseins 
gar nieht gesehen. 

Man lese doeh, welehe Entriistung das beriihmte "lgnorabimus" 2 

von du Bois-Reymond ausgelost hat. 1m Verein mit "Geistes
knechtsehaft und Liige", hat damals Ernst H a e eke 1 gesehrieben, 
habe die Berliner Biologie dem fortsehreitenden Entwiekhmgsgange 
der Wissensehaft einen Riegel vorsehieben wollen. Ja, was hatte 
denn duB 0 i s eigentlieh gesagt? Nun zunaehst dasselbe wie aIle 
anderen auch: daB psychisehe Vorgange ohne ihnen zugeordnete kor
perliche Prozesse nirgends beobaehtet wiirden; wo die materiellen Be
dingungen fiir eine geistige Tatigkeit in Gestalt eines Nervensystems 
fehlten, kame auch seelisehes Leben nieht vor. Ja, er hatte sogar Karl 
Vogts - wie er meinte: "keeke", wie ieh hinzufiigen moehte: ge
schmaeldose - Behauptung verteidigt, "daB die Gedanken etwa in 
demselben Verhiiltnis zu dem Gehirn" stiinden, "wie die Galle zur 
Leber oder der Drin zu den Nieren". Nur das hatte er an diesem Satz 
beanstanden wollen, "daB er die Vorstellung erweeke, als sei die Seelen
tiitigkeit aus dem Bau des Gehirns ihrer Natur naeh so begreiflich, 

1 "Wenn die objektive Forschung an hoheren Tieren", sehreibt er ein
mal, "sieh auf die Stufe erheben wird, wo der Physiologe unter beliebigen 
Bedingungen uber ein absolut genaues Vorwissen des Verhaltens dieses 
Tieres verfugen wird, was bleibt dann fur eine besondere selbstandige 
Existenz der subjektiven Zustande dieses Tieres ubrig? Aber diese sub
jektiven Zustande bestehen doeh beim Tier, nur sind es seine eigenen, 
gleieh wie fUr uns unsere eigenen eXlstieren. Wird denn dureh dieses der 
mensehliehe Gedanke nieht gezwungen sein, die Tatigkeit eines jeden Lebe
wesens - des Mensehen mit einbegriffen - als ein unteilbares, als ein 
einheitliehes Ganzes zu betraehten?" 

2 Ignoramus: wir wissen es nieht; ignorabimus: wir werden es aueh 
nieht wissen. 

3* 
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wie bei hinreichend vorgeschrittener Kenntnis die Absonderung aus 
dem Bau der Druse sein wiirde". Dies ist der entscheidende Punkt, 
an dem aIle zeitgenossischen Vorwiirfe angesetzt haben. Diese kritische 
Anmerkung aber war erstens vollkommen richtig und auBerdem nicht 
einmal neu. Lange vor duB 0 i s - R e y m 0 n d hatte namlich kein Ge
ringerer als Lei b n i z an mehreren SteIlen, u. a. in seiner "Mona do
logie", drucken lassen: 

"Man ist gezwungen zu gestehen, daB die Wahrnehmung, und was 
davon abhangt, aus mechanischen Grunden, d. h. durch Figuren und 
Bewegungen, unerkliirlich ist. Stellt man sich eine Maschine vor, deren 
Bau Denken, Fiihlen, Wahrnehmen bewirke, so wird man sie sich 
in denselben Verhaltnissen vergroBert denken konnen, so daB man 
'hineintreten konnte wie in eine Miihle. Und dies voraus
gesetzt, wird man in ihrem Inneren nichts antreffen als Teile, die 
einander stoBen, und nie irgend etwas, woraus 'Vahrnehmung sich 
erklaren lieBe." 

Die Fortschritte, die wir in der Naturwissenschaft im allgemeinen 
und in der Gehirnphysiologie im besonderen inzwischen gemacht 
haben, andern an der grundsatzlichen Richtigkeit dieser Bemerkung 
nichts und werden niemals etwas an ihr andern konnen. Wenn wir 
genau wiiBten - wovon wir himmelweit entfernt sind -, welche kor
perlichen Vorgange irgendeinem BewuBtseinszustand entsprechen, 
wenn wir eine Empfindung oder einen Gedanken in Beziehung setzen 
konnten zu einer bestimmt gearteten Krregung einer genau abgegrenz
ten Rindenstelle - die Briicke von der physischen zur seelischen Welt 
ware darum doch nichtgeschlagen. Wir wiirden trotzdem nicht be
greifen, wie aus materiellen Vorgangen bewuBtes Leben, aus nervosen 
Zustandsiinderungen seelische Erlebnisse werden. 

1894, 180 Jahre nach Leibniz' Monadologie und 22 Jahre nach 
dem Vortrag von du Bois-Reymond, hat ein beriihmter Hirn
forscher, Paul Fie ch s ig, im Vorwort zu einer bekannten Rektorats
rede erklart, die Psychologie habe es lediglich deshalb noch nicht zum 
Range einer exakten Forschung gebracht, weil sie versucht habe, "un
abhangig von der Hirnlehre ihre Grundbegriffe zu bilden". "Dank der 
wahrhaft naiven Vorstellung, daB man die Funktionslehre eines Or
gans, wie das Gehirn, entwickeln konne, ohne das Organ selbst zu 
kennen " , sei sie zum "Tummelplatz fiir allerhand seltsame Einfiille" 
geworden. Er, Fie ch s i g, aber sci fest iiberzeugt, daB das Gehirn 
als Organ "voll und ganz die Seelenerscheinungen decke" und daB 
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WIr imstande sein wurden, "srine Bedingungen mit del' gleichen 
Scharfe zu elltwickeln \Vie die alles anderen unserem Erkennen zu
ganglichen Naturgeschehens". 

Nun hat natiirlich auch FIe c h s i g nicht angenommen, daB sich 
aus dem normalen Gehirn die Art seiner (sc. fur die Psyche in Be
tracht kommenden) Funktionen ohne weiteres abIes en lieBe. Die ver
gleichende und die pathologische Anatomie dagegen (diese natiirlich 
im Zusammenhang mit der Klinik) haben uns VOl', durch und nach 
FIe ch s i g wirklich manche auch fur die Psychologie wichtige Tat
sachen kennen gelehrt. Geht man von del' durch hundert Beobachtu~gen 
belegten Voraussetzung aus, daB das Gehirn uberhaupt besondere Be
ziehungen zu seelischen Vorgangen hat, so wird sich auch feststellen 
lassen, ob manche seiner Teile in diesel' Hinsicht VOl' anderen einen 
Vorrang besitzen, und die Erfahrungen del' letzten J ahrzehnte haben 
uns darin, wie wir spateI' sehen werden, in del' Tat ein groBes StUck 
vorwartsgebracht. 

Nur werden wir bei solchen Untersuchungen beim Nervensystem 
nicht haltmachen durfen. Wir wissen, daB fUr die Psyche nicht bloB 
Gehim-, sondem sehr viele, wenn nicht aIle Korpervorgange 
und - z u s tan d e wichtig sein konnen. Insofem gehoren nicht nul' die 
Arbeiten von K I' e t s c h mer, durch die gewisse seelische und korper
lichc zu psychophysischen Konstitutionen zusammengefaBt worden 
sind, sondem zugleich aIle physiologischen Untersuchungen 
hierher, durch die sich irgendwelche Beziehungen zwischen korper
lichem und seelischem Geschehen aufdecken lassen. Ja, Beobachtungen 
ti.ber die Abhangigkeit des Seelischen vom endokrinen und yom Ge
faBsystem, yom Stoffwechsel usw. scheinen mil' sogar noch bessere 
Aussichten zu geben als die Versuche, die den psychischen zugeord
neten Himvorgange kennenzulemen. Auch darauf komme ich in einem 
spateren Abschnitt zurUck. 

'Venn man heute das Schlagwort: Physiologische Psycho
log i e einfiihren wurde, so wiirde man also wohl solche Forschungs
richtungen meinen. Die physiologische Psychologie abel', die die 
Seelenkunde in del' zweiten Halfte des letzten Jahrhunderts gekenn
zeichnet hat, hat sich weniger mit den den seelischen entsprechenden 
Himyorgangen als mit gewissen del' Physiologie entlehnten Unter
suchullgsarten befaBt. "Vir werden also auch das fragen mussen: wie
weit lassen physiologische Experimente auch psychologische 
F eststellungen zu? 
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Eines ist klar: messen und wagen konnen wir nur physische Dinge; 
ein im strengen Sinne physiologisches Experiment ist somit immer nur 
moglich, wenn eine seelische Erscheinung durch physikalisehe Reize 
ausgelost wird oder sich schlieBlich in einem korperlichen Vorgang 
entIadt. Solehe Experimente. die also, genau genommen, lediglich die 
selbst (noch oder schon) auBerhalb des BewuBtseins gelegenen End
glieder einer einen psychisehen Vorgang einschlieBenden Reihe er
fassen, sind aber ~chon lange gebrauchlich gewesen, ehe der Ausdruck 
physiologische Psychologie iiberhaupt gepragt worden ist; sie sind von 
der Psychologie lediglich iibernommen und in etwas veranderten und 
verfeinerten F ormen fortgefiihrt worden. Auf diese Weise ist unter 
der Fiihrung von Fechner, Helmholtz und E. H. Weber in der 
Sinnesphysiologie ein Obergangsgebiet zustande gekommen, das, 
gewissermaBen im psyehologischen Vorfeld gelegen, sieh mit noch 
nicht eigentlich seelischen Vorgangen befaBt. 

Etwas weiter ins Seelische haben erst die Untersuchungen iiber das 
G e d a c h t n i s gefiihrt, die wir Ebb in g h a us und G. E. M ii II e r so
wie ihren Sehiilern verdanken. Man kann experimenteH untersuchen, 
was sich Menschen verschiedenen Gesehlechts und verschiedenen Alters 
unter gleichen oder veriinderten Lebensbedingungen, am Morgen und 
am Abend, im ausgeruhten oder ermiideten Zustande, vor oder nach 
der Mahlzeit, unter der Einwirkung dieser oder jener GenuBmittel usw. 
an Lernstoff einpragen, wieviel sie nach Minutim, Stunden, Tagen, 
Monaten, Jahren behalten und wieviel sie vergessen, ob Unterschiede 
nieht nur zwischen den verschiedenen Begabungen, sondern innerhalb 
derselben Begabung vielleicht auch hinsichtlich der verschiedenen 
Gegenstiinde beobachtet werden, die gemerkt werden soIlen, ob be
stimmte Korperzustiinde oder gewisse Gemiitslagen Auffassen, Lernen, 
Behalten und Reproduzieren erleichtern oder erschweren usf. Auch 
solehe Feststellungen sind, wenn sie viele Menschen betreffen, noeh 
durchaus exakt. 

Dann aber hat man das Experiment auf das Den ken anzuwenden 
versucht, und zwar zunachst in Form des sogenannten Ass 0 z i a
tionsexperiments. Auf irgendwelehe Reizworte sollten die Ver
suchspersonen "frei assoziieren", d. h. alles sagen, was ihnen einfiel. 
Auch diese Versuche - sie haben vor 30, 40 Jahren in der Psycho
logie und in der Psychiatrie eine groBe Rolle gespielt - haben gewisse 
Friichte getragen, und in etwas abgewandelter Form setzen wir sie, 
urn verschiedene Auffassungs- und Denktypen voneinander zu tren-
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nen, im sogenannten Rorschachschen Verfahren auch heute noch fort. 
Immerhin, hier zeigen sich die Grenzen des psychologischen Experi
ments: das Urteil, die letzte Stufe und der eigentliche Sinn des mensch
lichen Denkens, wird auf diese Weise nicht untersucht, sondern im 
besten FaIle als Nebenergebnis beriihrt. 

So ist es kein Zufall, daB das Assoziationsexperiment durch die von 
K u I p e, Me sse r, B u hie r und A c h begrundete "D e n k p s y e h 0-

logie" abgelost worden ist, die zwar aueh mit "Versuehen" arbeitet. 
sich aber nicht mehr der Mittel des physiologisehen Laboratoriums 
bedient, sondern ihre Versuchspersonen in der ihnen geliiufigen Sprache 
des tiiglichen Verkehrs moglichst unbefangen wer das aussagen laB t. 
was sie beim Denken erleben. Auf diese Weise ist z. B. festgestellt 
worden, dafi neben dem ansehaulichen noch ein una n s e h a u Ii c h e s , 
weder von der Sprache noch von anderen ErinnerungsbiIdern ge
tragenes Denken beobachtet wird 1. 

Wir kommen darauf spater ausfuhrlich zurUck. Hier ist fUr uns 
nur das Methodische wichtig: in der Wurzburger Schule hat sieh das 
psychologisehe Experiment entseheidend und endgiiltig von 
seinem physiologischen Ursprung gelost. Natiirlich hatte auch die 
Sinnesphysiologie nicht ohne die Aussagen ihrer Versuehspersonen 
wer gewisse' psyehische Vorgange auskommen konnen; diese Vor
gange waren aber so einfaeh und elementar, daB sie auf das innere 
Wesen eines Mensehen ebensowenig zurUeksehlieBen lieBen wie die 
Versuehe, die G. E. M u II e r nnd Ebb i n g h a u suber das Gediiehtnis 
angestellt hatten. Die Denkpsychologie dagegen hat sich die Aufgabe 
gesteIlt, zwar nur einen Teil, aber doeh einen Teil gerade der inneren 
seelischen Geschehnisse kennenzulernen; sie kann also nicht einmal 
mehr den Schein einer rein naturwissenschaftlichen Behandlung psy
chologischer Fragen aufrechterhalten; sie muB genau das tun, was 
aIle "objektiven" Psychologien aus ihrer Arbeit hatten ausschIieBen 
wollen: den Menschen fragen, was er seelisch erlebt. 

Auf diese Weise ist endlich der Selbs tbeoba eh tun g die Stel
lung eingeraumt worden, die jeder fur sie beanspruchen muB, der 
mehr wissen will, als wa~ unsere Sinnesorgane aufnehmen, unser Ge
dachtnis behalten und unser Korper auf psyehische Reize antworten 
kann. Wird aber mit der Einfiihrung einer so subjektiven Methode 

1 Damit ist wieder eine Schranke gefallen, durch die angeblich verschiedene 
seelische "Elemen te" getrenn t werden soU ten; denn Gedanken, die wir ohne jeden 
sinnlichenAnteilerleben, setzen sich nattirlich gegen"Gefiihle"nirgends scharf abo 
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nieht auf jede exakte Forsehung verziehtet? Oder anders gesagt: ist 
SeIbstbeobaehtung jemals exakt? Die meisten Gesunden sind sieh zu 
beobaehten wenig geeignet und meistens aueh gar nieht geneigt; die 
Psyehopathen aber, die sich so gem und so haufig seIber bespiegeln, 
beriehten allzu leieht Dinge von sieh, die, seIbst wenn sie wahr sind, 
doeh immer nur fur sie und nicht fur die anderen geIten. Dazu ist 
unser Denken, sobald wir es beobaehten wollen, nieht mehr dasseIbe 
,,1e sonst; es laufen dann zwei Gedankenreihen nebeneinander, von 
denen jede die andere notwendig stort. Man hat deshalb den Vorgang 
geteilt und die Beobaehtung innerer Erlebnisse hinter diese Erlebnisse 
verlegt 1; aber aueh dadurch sind nur neue Sehwierigkeiten entstanden. 
Erinnerungen sind keme Photographien oder jedenfalls sind sie nieht 
besser als Photographien; jede Reproduktion tragt in das urspriing
lieh Erlebte eine neue fremde Note hinein; man wird also den Berieht 
iiber einen selbst kurz zurUekliegenden Denkvorgang schon deshaIb 
nieht ohne Vorbehalt aufnehmen konnen. Zudem ist die Spraehe ja 
gar nicht imstande, innerliehe Vorgange anderen rein zu vermitteln -
"daB keiner den andern versteht, daB keiner bei denselben 'iVorten 
dasseIbe, was der andere denkt", hat Goethe einmal geklagt. Jeder 
Richter weill, wie sehr, selbst wenn ein Affekt nieht im Spiel ist, allein 
Erinnerung und Spraehe aueh gut gemeinte Beriehtl~ verfalsehen. 
Wenn sich Menschen im Laboratorium darin besser verhaIten, so liegt 
das nur daran, daB man ihnen einfaehere Aufgaben stellt; solehe Ver
suche lassen dann aber aueh keine Rueksehlusse auf das Leben mehr zu. 

Trotzdem wird die SeIbstbeobaehtung immer notwendig sein. Psy
chologie ohne sie treiben, sieh mit der Seele befassen, ohne auf das 
eigene BewuBtsein zu aehten und ohne die anderen naeh ihrem Be
wuBtsein zu fragen - das ist sieher eine der seltsamsten Gelehrten
marotten gewesen. Naehdem sich aber die Saehe nieht retten laBt, hat 
es wohl kaum einen Sinn, den Schein einer objektiven Methode zu 
wahren. "Wenn man versteht", hat Storring einmal gesehrieben, 
"wie der Angegriffene zornig und der Betrogene miBtrauiseh wird, so 
versetzt sieh der Betrachter in die Situation des Angegriffenen, und 
damit handelt es sich dann um ein Experiment, welches der Einfuh
lende an sich seIber austellt." Etwa zur seIben Zeit hat die Deutsche 

1 Kan t sehreibt: "Will er aueh nur sich selbst erforsehen, so kommt er ... 
in eine kritisehe Lage: daB n!imlieh dann, wenn die Triebfedern in Ak1ion 
treten, er sieh nieht beobaehtet, und wenn er sieh nieht beobaehtet, die Trieb
federn ruhen". - Klages sprieht deshalb anstatt von Selbstbeobaehtung, 
"die es nieht gibt", von Selbstbesinnung. 



Zur Einfiihrung. 

GeseHschaft fur Psychologie das Wort "experimentell" aus ihrem 
Namen getilgt und so den SchluBstrich unter eine Entwicklung gesetzt, 
die im physiologischen Laboratorium begonnen und an deren Ende 
sich das Experiment aufgelost hat. StOrrings "Experiment" ist ja 
genau das, was andere (da man den Ausdruck Verstehen 1 in diesem 
Zusammenhang besser vermeidet) als E i n f u hie n und N a c h
e rl e ben bezeichnen - mit anderen Worten: es ist k e in Experiment. 

Naturlich hat einer solchen auBeren eine imlere Entwicklung nicht 
nur entsprochen, sondern sie durch ihre Gesetze bedingt. Man ver
gleiche die Schulen, die sich, wie die von J a ens c h etwa, heute mit 
cler Erforschung der menschlichen Wahrnehmungswelt als einelli 
Ganzen befassen, mit der alten Psychophysik und cler physiologischen 
Psychologie, und man wircl sehen, nicht bloB die Methodik, sonclern 
vor allem die Betrachtung der beobachteten Erscheinungen hat sich 
geandert. Immer weiter hat sich die Psychologie in den letzten Jahr
zehnten von aHem Physikalismus entfernt, und im Quadrat dieser Ent
fernung haben sich auch die seelischen Atome verfluchtigt. Die Asso
ziationspsychologie in ihrer strengsten Form hatte alles Seelische in 
Elemente auflosen und diese auf ein Grundelement, die Empfindung, 
zUrUckfiihren wollen. Nicht bloB Vorstellungen und Begriffe, sondern 
sogar Gefuhle und Willensregungen hatte Ernst Mac h aus zuruck
gelassenen Spuren von Empfindung~n hervorgehen lassen, und cliese 
Entwicklung der Empfindungen zu studieren, war fur ihn und viele 
seiner Zeitgenossen die einzige Aufgabe der Psychologie. So muBte 
man im BewuBtsein nichts als eine Art Spiegel, den Schauplatz nam
lich VOll Vorgangen sehen, deren letzte Ursache in \Virklichkeit 2 nicht 
in der Psyche, sondern in cler AuBenwelt lag. Damit machte man 
naturlich auch dem Ich clen Garaus. "Das Ich ist unrettbar", hatte 
Mac h mit dankenswerter Klarheit erklart, und das Ich ware nichts 
als ein Bundel von Vorstelltmgen, ha tte schon vor ihm D a vi d Hum e 
geschrieben. Die Vorbilder fur cliese Psychologie waren Physik und 
Chemie. Nicht bloB von einer Psychophysik (F e c h n e r), sondern 
auch von einer mental chemistry (John Stuart Mill) wurde damals 
gesprochen und an ein rein mechanisches Wirken der dem Denken 
ent<;prechenden Hirnvorgange gedacht. 

1 Der von der Philo sophie in Anspruch genommen wird. 
2 Der Positivismus hat freilich die Ursache in den Menschen seIber ver

legt; aber damit hat er sich mit dem Solipsismus identifiziert, der doch zu 
dumm ist, als daB man auf ihn eingehen muBte (vgl. Anm. auf S. (2). 
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Fur WIS abel' ist das Ich kein Biindel von Yorstellungen mehr - es 
braucht also auch nicht mehr gerettet zu werden. Nicht \Vahrnehmun
gen, VorstelIungen, Gedanken, Gefiihle und Wiliensimpuise stehen im 
Brennpunkt unserer Betrachtung, sondern gerade das Ich, das aIle 
diese Inhalte in unendlichen Vel's chlingtmgen , abel' immer als eine 
Einheit erIebt. In diesem Sinne ist auch in del' Psychologie schon seit 
.Tahren von Ganzheit die Rede. Die Seele ist ein Ganzes, und dieses 
Ganze, diese Einheit ist von allen Ratseln, die sie uns aufgibt, das 
groBte. So verschiedenartig· auch ihre sinnlichen Voraussetzungen, 
ihre physiologischen Bedingungen und we dauernd wechselnden Er
lebnisse sind, immer bleibt diese Einheit, die iliren Zusammenhang 
auch zeitlich aufeinanderfoigenden Vorgangen gegenuber bewahrt. Nul' 
diesel' Einheit wegen schlieBt sich jeder Mensch, jedes Ich so von der 
AuBenwelt ab, wie es tatsachlich geschieht, und erkennt trotz alIer 
Wandlungen der eigenen Personlichkeit Vorgange als seine eigenen 
an, die vor vielen Jahren erlebt worden sind. Trotzdem odeI' gerade 
deshalb kann nnd muB man abstrahieren auch in del' Psychologie; an 
psychische Elemente jedoch odeI' an ein Ich, das den Schein eines Da
seins nul' aus del' Spiegelung der AuBenwelt herleiten konnte - an ein 
solches Schein-Ich :glauben WIT ebensowenig, wie jemand an das Nur
Ich des Solipsismus 1 geglaubt haben wird. 

1 Die beste mir bekannte Kritik des Solipsismus und des Positivismus, del', 
zu Ende gedacht, im Solipsismus endigen muB, stammt von Max Planck 
(Die Einheit des physikalischen Weltbildes. Leipzig 1909; Kausalitat und 
Willensfreiheit. Berlin 1923; Positivismus und reale AuBenwelt. Leipzig 
1931; Das Weltbild del' neuen Physik. Leipzig 1929). "Die Vernunft sagt 
uns", heiBt es in del' zuletzt genannten Schrift, "daB, wenn wir einem so
genannten Gegenstand den Riicken kehren und uns von ihm entfernen, doch 
noch etwas von ihm da ist; sie sagt uns weiter, daB der einzelne Mensch, 
daB wir Menschenwesen aHe mitsamt unserer Sinnenwelt, ja mitsamt unserem 
ganzen Planeten nur ein winziges Nichts bedeuten in der groBen unfaBbar 
erhabenen Natur, deren Gesetze sich nicht nach dem richten, was in einem 
kleinen Menschenhirn vorgeht, sondern bestanden haben, bevor es uberhaupt 
Leben auf der Erde gab, und fortbestehen werden, wenn einmal del' letzte 
Physiker von ihr verschwunden sein wird. 

Durch solche Erwagungen, nicht durch logische SchluJ3folgerungen, werden 
wir genotigt, hinter del' Sinnenwelt noch eine zweite, die reale Welt, an
zunehmen, welehe ein selbstandiges, vom Menschen unabhangiges Dasein 
fUhrt, eine Welt, die wir aHerdings niemals direkt, sondern stets nur durch das 
Medium der Sinnenwelt hindurch wahrnehmen konnen, mittels gewisser 
Zeichen, die sie uns ubermittelt; ebenso wie wenn wir einen Gegenstand, del' 
uns interessiert, nur durch eine Brille betrachten konnen, deren optische Eigen
schaften uns ganzlich unbekannt sind." 
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'Ver iiherhaupt Psychologie treiben will, muB dies wissen: es gibt 
keinen seelischen Vorgang, den man aus dem Ich und damit aus 
dem Zusammenhang des gesamten seelischen Geschehens herauslosen 
konnte; wir vermogen hochstens den Standpunkt zu andern, von dem, 
und die Beleuchtung, in der wii- dieses Ganze ansehen wollen. Selhst 
fiir die Wahrnehmung einfacher geometrischer Figuren haben die 
Untersuchungen Karl B ii hIe r s gezeigt, daB sie sich auf die bloBe 
Addition elementarer Empfindungen nicht zuriickfiihren lassen und 
daB geringe GroBenunterschiede zwischen zwei geraden Strichen zum 
Beispiel zwar nicht an den Strichen, wohl aber an den Rechtecken er
kannt werden. konnen, die sie mit anderen Strichen formieren. Wenn 
das von so einfachen Vorgangen gilt und wenn sich dariiber hinaus in 
jedem einzelnen seelischen Akt sinnliche, intellektuelle, affektive und 
Willensanteile zu einer unentwirrbaren Einheit durchflechten, so ist es 
wohl ohne weiteres klar, daB eine Personlichkeit niemand auffassen 
wird, der seinen Blick nicht erst recht auf das Ganze, hier also auf 
das Ich zu lenken versucht. 

So ist man heute fast iiberall dazu iibergegangen, komplexe seelische 
Zustande und Vorgange und wenn moglich den ganzen- lebendigen 
Menschen kennenzulernen. Oder anders 'Ilusgedriickt: jetzt endlich ist 
man bemiiht, den Anregungen Folge zu geben, die wir urspriinglich 
Wilhelm Dilthey verdanken. Als sie - wieder 1894 - erschienen 
sind, hat sie Ebbinghaus nach dem Rezept abtun wollen: was daran 
neu sei, sei schlecht; das Gute aber habe die Assoziationspsychologie 
schon immer getan. Damit waren Diltheys feine Betrachtungen 
gliicklich verscharrt, und erst nach J ahrzehnten h,aben ihnen J asp e r s 
und S p ran g e r zu einer reichlich spaten 1 Auferstehung verholfen. 
D i I the y war einfach zu bescheiden gewesen und hatte seine Psycho
fogie, die sich am besten als die Lehre von den seelischen Zusammen
hangen kennzeichnen laBt, den erklarenden nur als eine beschreibende 
und zergliedernde Psychologie gegeniihergestellt; nur so war der Irr
tum von Ebb in g h a u s moglich gewesen. In Wirklichkeit bedeutete 
Diltheys Arbeit eine vollkommene Revolution; in ihr wurde zum 
ersten Male nach sehr langer Zeit der Anspruch wieder erhoben, den 
in unseren Tagen Eduard S p ran g e r in den kurzen Satz zusammen-

1 Dadurch erklart sich auch, daB Dil theys Name in meinen eigenen 
Arbeiten erst verhaltnismaJ3ig spat angefiihrt wird. Ich hatte fiir die Psych
iatrie schon lange ahnliche Forderungen erhoben, ohne Dil theys grund
legende psychologische Arbeit zu kennen. 
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gefaBt hat: "Ich fordere das Wort Psychologie fiir die Wissenschaft 
yom sinnerfiillten Leben zuriick." D i lth e y kam es auf den Zusam
menhang, und zwar auf den seelischen Zusammenhang der seelischen 
Erscheinungen an. "Die Natur erklaren wir", hieB es, "das Seelen
leben verstehen wir." Und dann kam das Programm: "Die Betrachtung 
des Lebens seIber fordert, daB die ganze unverstiimmelte und mach
tige Wirklichkeit der Seele von ibrer niedrigsten bis zu ihrer hochsten 
Moglichkeit zur Darstellung gelangt." "Man gehe von dem entwickel
ten Kulturmenschen aus, man beschreibe den Zusammenhang seines 
Seelenlebens, man lasse die hauptsachlichsten Erscheinungen desselben 
mit allen Hilfsmitteln kiinstlerischer Vergegenwartigung so deutlich 
als moglich sehen, man analysiere die in diesem umfassenden Zusam
menhang enthaltenen Einzelzusammenhiinge tunlichst genau." 

Dies ist der Satz, an dem die Kritik vornehmlich eingesetzt hat. Was 
Dilthey in ibm fordert - er fordert natiirlich GroBeres und viel 
mehr -, aber was er hier fordert, ist nichts anderes, als was Dichter, 
Biographen und Geschichtsschreiber, was aber auch Staats manner, 
Heerfiihrer, Diplomaten, Seelsorger, Lehl'er, und was schlieBlich ,vir 
Arzte von jeher versucht haben und immer wieder versuchen, wenn 
wir in einen seelischen Zusammenhang eindringen wollen. Auch die 
Psychologen und ebenso die Psychiater, die vor dreiBig Jahren ge
glaubt haben, theoretisch auf dem Boden einer erklarenden Schule zu 
stehen, haben praktisch immer dasselbe getan. Die scharfsinnigen 
Beobachtungen fiber psychopathologische Zustiinde sowohl, die uns 
bei Wernicke immer wieder erfreuen, wie die groBen Krankheits
bilder, die wir K rae pel ins klinischer Begabung verdanken, haben 
mit den wissenschaftlichen Psychologien, auf denen die Lehrgebaude 
beider Forscher scheinbar aufgebaut waren, nicht das geringste zu 
tun. W u n d t s PsychoIogie stellt bei K rae pel i n Iediglich einen lose 
untergeschobenen, mit den oberen Stockwerken durchaus nicht ver
bundenen Unterbau dar, der jeden Augenblick durch einen andern er
setzt werden konnte; und Wernicke hat einen wesentIichen Teil 
seiner Arbeiten gerade dadurch urn ihre natiirliche StoBkraft gebracht, 
daB er seine psychologischen Erfahrungen in eine neurologische 
Sprache zu iibersetzen und seinen anatomisch-physiologischen Grund
anschauungen anzupassen versucht. 

So zeigt sich auch in den psychiatrischen Arbeiten dieser Zeit ein 
durch die Zeit bedingter und deshalb unvermeidlicher Rill. Man will 
reine und objektive Wissenschaft treiben und holt sich sein MaB von 
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der Naturwissenschaft her. Untersuchungen jedoch, die sich zum min
desten auch auf das BewuBtsein beziehen und die deshalb ohne Selbst
beobachtung nicht auskommen k6nnen, werden niemals das MaB von 
Exaktheit erreichen, das aIle naturwissenschaftlichen Facher anstreben 
mussen und das in h6chster VoIlendung immer nur die Mathematik 
wirklich .erreicht. 

Wir befinden uns hier unzweifelhaft am Dbergang von del' Wissen
schaft zu der Kunst. S to rr i n ghat einmal erkliirt, die verstehende 
Psychologie, wie sie z. B. J asp e I' s vertrate, sei im Grunde nichts aIs 
Vulgarpsychologie. Ob das fur J asp e r s zutrifft, mag dahingestellt 
bleiben; aber ich selbst habe mich zur V ulgarpsychologie schon lange 
ausdriicklich bekannt. SchlieBlich ist jede Wissenschaft aus dem Leben 
entstanden und hat sich aus den Notwendigkeiten des Tages erst all
miihlich entwickeIt; keine abel' kann den Zusammenhang mit dem 
Leben so wenig entbehren wie die, die sich mit der Seele des Menschen 
befaBt. Naturlich ist die Vulgarpsychologie nicht die Psychologie 
uberhaupt. Aber noch weniger ist es irgendeine erklarende Psychologie. 
"Der model'lle Psychologe", hat Mar be einmal geschrieben, "sucht 
das geistige Leben als einen Komplex e i n f a c her Elemente und Tat
sachen zu begreifen. Diese Zerlegung des Psychischen ist fur den 
Literarhistoriker unbrauchbar." Nun sie ist nicht bloB fUr den Lite
raturhistoriker unbrauchbar, sondel'll fUr jeden, dem es urn das innere 
Wesen des Menschen und nicht bloB urn seine Verbindungen zur 
AuBenwelt geht. Was erwarten wir denn von der Psychologie? Wir 

. m6chten wissen, weshalb und womit sich Menschen zernlurben und 
qualen, was sie denken, furchten, hoffen und wunschen, wie und aus 
welch en wahren Grunden sie handeln; dies wollen wir wissen und 
vieles andere mehr 1. Auf diese Fragen aber bleibt die Psychologie der 

1 Vgl. Klages (Die Grundlagen der Charakterkunde. J. A. Barth 1926): 
"Gesetzt, daB jemand von der Psychologie erfahren wollte, wozu sie billiger
weise wenigstens den Schllissel zu bieten verpflichtet ware, wie etwa: welcher 
Art die Wandlung des Geistes seit der Antike sei; wodurch sich vom zivili
sierten Menschen der ,N aturmensch' unterscheide; fur we1che Lebenstat
sachen die herrschenden Weltreligionen, fUr welche die Stande und Rassen 
sprachen; was den Politiker mache, den Priester, Strategen, Kunstler und 
Forscher; nach welchen Gesetzen der Neid verfahre, die Habsucht, der Eigen
nutz; wie man unter den wechselnden Handlungen des Menschen die bleibende 
Eigenart, hinter den Masken seiner HOflichkeit die wahren Beweggrunde 
fasse - gesetzt, daB jemand diese und ahnliche Fragen stellen wollte, so 
fande er sich durch die heutige Richtung nicht nur enttauscht: er muBte selbst 
glauben, vor die unrechte Schmiede geraten zu sein." 
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Elemente, wie Eduard S p ran g e r sie nennt, vollkommen stumm, und 
auch die Denkpsychologie gibt uns hier immer nur Steine an Stelle 
von Brot. Eine Zeitlang hat man gehofft, auf dem durch die physio
logische Psychologie errichteten Fundament willden sich spiiter die 
hoheren Stockwerke des Seelischen aufbauen lassen. "Vir haben diese 
Hoffnung griindIich und fur immer begraben. Mit ihr werden wir 
aber auch die aufgeben mussen, daB die Wissenschaft allein unsere 
psychologischen Bedurfnisse iiberhaupt befriedigen kann. Auf der 
anderen Seite wird niemand selbst die vollerrdetste kunstlerische Ge
staltung . eines Problems als den wissenschaftlichen Beweis fur die 
einzig richtige Losung ansehen wollen. So bleibt nichts uhrig, als daB 
sich Wissenschaft und Kunst mit ihren Mitteln vereinen. 

Ich habe schon gesagt, wir versuchen heute ganze psychische oder 
richtiger psychophysische Konstitutionen in mogIichst lehensnahen 
Typen zu fassen. NarurIich gibt es dafur gliinzende Vorbilder in der 
Literatur. Aber unmittelbar verwenden kann man sie nicht. Die Wis
senschaft muB nun einmal den Nachweis vollkommener Wahrheits
treue verlangen, und der wird selbst in Selbstdarstellungen und Bio
graphien nur ausnahmsweise gefuhrt. Auch Kunstler suchen die Wahr
heit, aber es ist eine andere Wahrheit als die, die die Wissenschaft 
sucht. Der Dichter kann klare und zuweilen erschutternde Einblicke in 
tiefe seelische Zusammenhiinge geben - daB die Menschen, die er auf 
der Biihne wie im Roman auftreten liiBt, typisch 1 sind, ja, daB sie im 
Leben auch nur genau so beohachtet wiirden, ist damit durchaus nicht 
gesagt. Von jeher hahen nicht bloB Musiker, Bildhauer und Maler, • 
sondern auch die Dichter nicht wissenschaftliche, sondern kunst
lerische und sittIiche Zwecke verfolgt. 1m Dienste die s e r Wahrheit 
haben sie nicht selten die Tatsachen und zuweilen sogar die Typen 

1 Vgl. Nietzsche, "Menschliches Allzumenschliches". Kroners Taschen
ausgabe. 72, 1~3/14~: "Wenn man sagt, der Dramatiker (und der Kiinstler 
uberhaupt) schaffe wirklich Charaktere, so ist dies eine schOne T1!.uschung 
und Ubertreibung, in deren Dasein und Verbreitung die Kunst einen ihrer 
ungewoHten, gleichsam iiberschiissigen Triumphe feiert. In der Tat verstehen 
wir von einem wirklichen lebendigen Menschen nicht viel und generalisieren 
sehr oberfl1!.chlich, wenn wir ihm diesen und jenen Charakter zuschreiben: 
dieser unserer sehr unvollkommenen SteHung zum Menschen entspricht 
nun der Dichter, indem er ebenso oberflachliche Entwurfe zu Menschen 
macht (in diesem Sinne ,schafft'), als unsere Erkenntnis der Menschen ober
flachlich ist. Es ist viel Blendwerk bei dies en geschaffenen Charakteren der 
Kunstler; es sind durchaus keine leibhaftigen Naturprodukte, sondern ahnlich 
wie die gemalten Menschen ein wenig aHzu dunn, sie vertragen den Anblick 
aus der Nahe nicht." 
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verfalscht 1. Werther hat sich erschossen - Go e the hat die Leiden 
des jungen Werther geschrieben. 

Die wissenschaftliche Psychologie wird sich also ihr Tatsachen
material selbst suchen und unter Umstiinden die wahren Tatsachen erst 
aus ihren Hullen herausschiilen mussen. Aber zum mindesten in der 
Darstellung Wird sie sich gewisser Mittel des Dichters, des Schrift
stellers und des Essayisten bedienen, genau so wie sie hervorragenden 
Vorbildern unter den Historikern, Literatur- und Kunsthistorikern 
nacheifern wird. Auf ihre eigenen Mittel beschriinkt, konnte sie ja nur 
,;zeitlose Idealtypen" (Spranger), das heiBt blutlose Schemata geben, 
in die sich der einzelne wohl hineindenken laBt, in denen aber jedes 
bewegte und farbige Leben erstarrt. Man lese viele geschichtliche Bio
graphien, und man verfolge zugleich die Typen, die auf dem normalen 
Gebiet etwa J a ens c h und auf dem pathologischen K ret s c h mer 
und andere aufgestellt haben. Diese Arbeiten stammen aus dem La
boratorium oder der Klinik; jene sind Friichte einer rein geistes
wissenschaftlichen Psychologie; gemeinsam aber ist dies: sie sind 
lebendig, soweit sie Kunst, und sie sind wahr, soweit sie Wissenschaft 
sind. In jedem FaIle sind sie weder bloB Wissenschaft noch ausschlieB
lich Kunst, und nur weil sie es nicht sind, werden sie den Anspruchen 
gerecht, die nicht nur ein Gelehrter wie Dilthey, sondern auch ein 
Kiinstler wie Go e th e an die Wissenschaft stellt. 

Hier will ich abbrechen und, um Wiederholungen zu vermeiden, die 
Behandlung aller sonstigen grundsatzlichen Fragen in die folgenden 
Abschnitte verweisen. Auch dort wird freilich keine Vollstandigkeit 
angestrebt werden. Sie ist fur mich schon deshalb nicht moglich, weil 
ich mich auf vielen Gebieten nicht zustandig fUhle. Ich werde also auf 
Kinder-, Volker- und Rassenpsychologie ebensowenig eingehen wie auf 
Sprach-, Religions-, Moral- und Wirtschaftspsychologie. 

Dagegen sei mir noch eine allgemeine Bemerkung gestattet: daB 
niimlich die Gegensatze, die noch vor einem Menschenalter zwischen 
den verschiedenen psychologischen Schulen be standen haben, zum guten 
Teil uberbriickt worden sind. Es scheint, als ob sich allmahlich eine 
Einheitlichkeit herausbilden wollte, ein groBes Gebaude, das viele Stock
werke und viele Stilarten enthiilt und das ja schlieBlich auch sehr ver
schiedenen Bedurfnissen dient, in dem aber das Fundament ebenso 

1 Man braucht deshalb noch nicht mit Nietzsche zu meinen: der Kiinstler 
"halt die Fortdauer seiner Art des Schaffens fUr wichtiger als die wissen
schaftliche Hingabe an das Wahre in jeder Gestalt." 
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notwendig ist wie das Dach und in dem in einer hoffentlich nahen 
Zukunft jeder auf seine Weise arbeiten kann, ohne daB sein Nachbar 
durch diese Arbeit gestort werden oder auf diese Arbeit herabsehen 
wiirde. Man dad es als ein gutes Zeichen nehmen, daB nicht nur 
J a ens c h und B ii hIe r von einer solchen Vereinigung bisher wider
sprechender Richtungen sprechen, sondern daB auch der strengste 
Vertreter der geisteswissenschaftlichen Psychologie, Eduard S p ran
ger, schon vor Jahren geschrieben hat: "Dadurch ist die Trennung 
der beiden Psychologien, die sich herausgebildet hatte, iiberbriickt, und 
es bleibt nur die Verschiedenheit, die sich aus der Arbeit an ver
schiedenen BewuBtseinsschichten ergibt." 



Das Bewufitsein. 

Der Strom des Bewu13tseins. 

In einem sehr lesenswerten Abschnitt seiner Psychologie behandelt 
Vfilliam Jam e s den "Strom des BewuBtseins". Das BewuBtsein, meint 
er, befinde sich in fortwahrender Veranderung. Sollte ein psychischer 
Zustand wirklich einmal irgendeine Dauer besitzen, so wiirde sich das 
jedenfalls nicht feststetlen lassen. Sichel' abel' kehrt keiner, del' einmal 
voriiber ist, in ganz gleicher Form wieder. Was uns wiedel'gegeben 
wird, ist lediglich del'selbe G e g ens tan d , del'selbe Ton, dieselbe 
Fal'be, del'selbe Geruch, und nul' weil die Psychologie die Inhalte 
unseres BewuBtseins den Erlebnissen, in die sie eingebaut sind, gleich
gesetzt und zugleich gemeint hat, del' gleiche auBere AnlaB miisse in 
uns jedesmal auch den gleichen Eindruck erzeugen, nur deshalb hat 
sie so lange Wahrnehmungen, Vorstellungen usw. als sich stets gleich
bleibende "Elemente" behandelt. In Wirklichkeit zeigt die Erfahrung, 
"daB ",,-IT IDCht imstande sind, anzugeben, ob zwei Sinnesqualitaten, 
die uns getrennt gegeben sind, genau gleich sind. W·as unsere Auf
merksamkeit weit mehr fesselt als die absolute Qualitat eines Ein
drucks, ist sein Verhaltnis zu den iibrigen Eindriicken, die wir 
gleichzeitig haben". "Wir empfinden die Dinge verschieden, je nach
dem ob wir schlafrig odeI' wach, hungrig odeI' gesattigt, frisch odeI' 
miide sind; wir empfinden sie andel's bei del' Nacht als am Morgen, 
andel's im Sommer als im Winter; und VOl' allem andel's in del' Kind
heit, im Mannes- und im Greisenalter." 

Man wird noch weitergehen und sagen diirfen, daB selbst da, wo 
ein Gegenstand fiir irgendeine Zeitstrecke fortlaufend von uns wahr
genommen, ein Ton gehort, eine Farbe gesehen wird, sich unser Be
wuBtsein trotzdem dauernd verandert. Und was fiir das vVahrnehmen 
gilt, gilt erst recht fiir das Denken, urn von Gefiihlen und Stimmungen 
nicht einmal zu reden. Was wir "gleiche" Gedanken nennen, sind 
immer nur Gedanken ii bel' das gleiche. J edermann weiB, daB uns 

Bumke, Seele. 2. Auf!. 
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dieselbe Sache nieht bloB nach Jahren, sondern schon nach \Vochen, 
ja oft schon nach Stunden von Grund auf yerandert erscheint; bis uns 
aber dieser Unterschied auffiillt, hat sich ein fortwiihrender, im Augen
blick freilich unmerklicher vVandel vollzogen. "Ein dauernd vorhan
dener ,1nhalt"', schrellit Jam e s, "der in periodischen Intervallen vor 
den Rampenlichtern des BewuBtseins auftaucht, ist ein ebenso sagen
haftes \Vesen wie der ewig wandernde Ahasver." 

So befindet sich das BewuBtsein in einem dauernden FlieBen und 
Gleiten; es besteht nicht aus miteinander verbundenen Gliedern, es ist 
e in flieBender Strom. Selbst durch einen plotzlichen sehr heftigen 
Eindruck wird dieses FlieBen nicht unterbrochen; "was wir horen, 
wenn der Donner kracht, ist nicht rei n e r Donner, sondern die Stille 
durchbrechender und mit ihr kontrastierender Donner". W oh1 abel' 
liiBt sich an dies em wie an vielen anderen Beispielen zeigen, daB dieses 
FlieBen nicht dauernd im gleichen Rhythmus erfolgt; es gibt ruhige 
und unruhige, stille und stiirmische Zeiten. Nicht bloB von auBen 
kommende Eindriicke, sondern auch von innen auftauchende Einfiille, 
Triebregungen, Gefiihle, Stimmungen entscheiden dariiber, ob der 
Strom des BewuBtseins stetig odeI' in St6Ben, sanft odeI' in heftigen 
Wellen verliiuft 1. 

Niemals abel', auch nicht in windstillen Zeiten, werden wir den 
FluB an- und ein Stuck von ihm festhalten k6nnen - so wenig sich 
eine W-elle im Wasser anhalten und aus dem Wasser herausnehmen 
liiBt. "Wie eine Schneeflocke, in del' warmen Hand aufgefangen, auf
hort, eine Schneeflocke zu sein", so fassen wir nicht den zuletzt ge
dachten Gedanken, sondern hochstens den SchluB, ja vielleicht auch 
nur die sprachliche Form, in del' sich dieses Denken abgespielt hat. 

Auf diese Weise hat James die damalige Psychologie, die nichts 
als BewuBtseinsinhalte kannte, iiberzeugend ad absurdum gefiihrt. 
Nach ihrer Ansicht, meint er, wiirde "ein FluB lediglich aus soundso 
vielen LOffeln, Eimern, Kriigen, Fiissern und sonstigen GefiiBen voll 

1 Palagyi hat zu beweisen versucht, daB "die wache BewuGtseinstatig
keit" keinen "kontinuierlich flieGenden Charakter" hat, sondern daG "die 
Akte unserer beobachtenden Aufmerksamkeit" "gleichsam einen PuIs" be
saGen. "Wie die Arbeit des Ruderns keine flieBende, sondern eine rhythmische 
ist, so sind auch die Akte unseres BewuBtseins wahrend del' geistigen Fahrt 
keine flieBenden, sondern puisierende". Dagegen sei der Lebensstrom, del' 
unsere geistige Tatigkeit gieichsam auf dem Rucken trage, von stetig flieBen
der Natur. - GewiB wird an diesem Gedanken etwas Richtiges sein; aber er 
wird von P alagyi so zugespitzt, daB er schliel3lich der Erfahrung gegenuber 
versagt. 
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Wasser" bestehen. "Auch wenn die betreffenden GefaBe alle tatsach
lich in dem Strom stiinden, wurde das freie vVasser doch fortfahren, 
zwischen ihnen hindurchzuflieBen. Gerade dasjenige, was diesem freien 
Wasser im BewuBtsein entspricht, ist es, was die Psychologen so 
standhaft iibersehen." 

Diese Betrachtungen habe ich vorausschicken wollen, ehe ich jetzt 
auf die Inhalte des BewuBtsems eingehen will. Sie sind da, und man 
kann von ihnen auch sprechen; aber sie sind doch nicht so da wie der 
Tisch, an dem ich dies schreibe und der, fur die grobe Betrachtung 
jedenfalls, unveranderlich bleibt und sich gegen alles scharf absetzt, 
was ihn in meinem Zimmer umgibt. 1m BewuBtsein gibt es schlechter
dings nichts, was sich gegen anderes scharf absetzen konnte und was, 
auch nur voriibergehend, unveranderlich bliebe. Ob wir einen Gegen
stand, und ware es der gleichgiiltigste, sehen, ob wir etwas hOren, ob 
wir nachdenken, uns einer Stimmung hingeben oder handeln, stets 
wird eine verhaltnismaBig kleine Zeitspanne nicht nur durch viele, 
sondern auch durch sehr vielgestaltige und dauernd sich andernde 
seelische Vorgange und Zustande ausgeful1t sein. Aber gerade weil es 
so ist, werden wir Abstraktionen vornehmen mussen. Wir werden mit 
den Erlebnissen unseres BewuBtseins eben wegen ihrer vielfiiltigen 
Durchflochtenheit wissenschaftlich so lange nichts anfan~en konnen, 
bis wir sie nach irgendeiner kiinstlichen Ordnung in "Teile" zerlegen, 
und das heiBt hier: abstrahieren. 

Aber es ist wirklich bloB eine kunstliche Ordnung, die, wenn sie 
gleich notwendig ist, die Ganzheit der Seele doch auf eine ihr wesens
fremde Weise zerreiBt. Trennen wir bei der Untersuchung einer ein
fachen Gesichtswahrnehmung von der Empfindung selbst auch nur 
das Gefiihl der Freude oder der Unlust, das sie bei uns ausgelost, die 
Stimmung, in der sie uns angetroffen, die Vorstellungen und Ge
danken, die sie angeregt, das Urteil, das den gesehenen Gegenstand 
anerkannt, und das Ich, das dieses Urteil vollzogen hat, so legen wir 
nicht verschiedene BewuBtseinsinhalte sauberlich auseinander, wir be
trachten nur denselben Vorgang jedesmal unter einem anderen Ge
sichtspunkt. Aber was schlimmer ist: indem wir dies tun, ja, schon 
indem wir uns mit diesem doch schon vergangenen Zustand uberhaupt 
noch befassen, ist er schon liingst nicht mehr da; wir halten - in der 
Erinnerung - ein Phantom in der Hand und tiiuschen uns, wenn wir 
es fur etwas anderes halten. 

4* 
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Wahrnehmungen. 

Es gillt also ebensowenig ein VVahrnehmen, Denken, Fiihlen und 
Wollen fiir sieh wie einen seelisehen Zustand, in dem diese "Elemente" 
nicht dureh das leh zusammengehalten und zu einer Einheit ver
sehmolzen wiirden. Immerhin ist ein Erlebnis (wenigstens fiir liDS, die 
Erwachsenen) mit dem Ich besonders unloslieh verlrniipft: was immer 
in uns gesehieht, stets ist ein Meinen, Wissen, Urteilen, Denken dabei. 
In diesem Sinne 1 hat das Des car t e s sehe "Ieh denke, also bin ieh" 
immer noeh recht. Aber ebenso riehtig ist der Satz von J 0 h n L 0 eke: 
"Es ist niehts im Verstand, was nieht vorher in den Sinnen gewesen 
ware." L'eibniz hat hinzugefiigt: "auBer dem Verstand selbst". Aueh 
das trifft natiirlieh zu. Gewif~ muB es zuerst einen Verstand, em leh. 
em en Mensehen geben, ehe diesel' Mensch Erfahrungen machen, 
Sinneseindriieke aufnehmen und verarbeiten kann; aber das iindert 
daran niehts, daB lediglieh die leere Form, eine nieht benutzte Bereit
sehaft vorhanden sein wiirde, wenn die Sinne diesem Intellekt niemals 
Stoff zum Wahrnehmen und Denken zugefiihrt hatten. Das mag es 
reehtfertigen, wenn ieh naeh altern Brauch hier zunaehst von Emp
findungen odeI' Wahrnehmungen 2 spreehe. 

leh lasse' dabei aIle erkenntnistheoretisehen Erorterungen, zu denen 
gerade an dieser Stelle, an der die AuBenwelt das BewuBtsein beriihrt, 
maneher AnlaB vorliegen kOnnte, absichtlieh fort. DaB unsere Wahr-

1 DaB das Denken darum noch nicht als das Wesentliche und Primare der 
Seele iiberhaupt angesehen werden darf (Schopenhauer), werden wir spater 
noch sehen. 

2 Ich gebrauche die Ausdrucke Empfindung und Wahrnehmung als gleich
bedeutend, weil es, wie wir bald sehen werden, keine "reinen Empfindungt'n" 
gibt, die sich von Wahrnehmungen abgrenzen lieBen. Dagegen wollen wir 
Empfindung und Gefiihl, und zwar hier abweichend vom gewohnlichen Sprach
gebrauch, wenigstens grundsatzlich trennen. 1m gewohnlichen Leben sprechen 
wir davon, daB wir die Beriihrungen unseres Korpers fuhlen und die un
freundliche Haltung eines anderen (peinlich) empfinden. In der Psycho
logie dagegen wird mit dem Worte Empfindung stets eine Wahrnehmung, ein 
Sinneseindruck gemeint. Ein auBerer Reiz, der unseren Korper trifft, ftihrt 
zunachst zu einer Empfindung; Gefuhl aber nennen wir ein nicht weiter 
zu beschreibendes subjektives Erleben, das einen Bestandteil, eine im ein
zelnen allerdings uberaus variable Eigenschaft aller anderen seelischen Vor
gange bildet. Feindliche MaBnahmen werden empfunden nur insoweit, als sie 
auf unseren Korper einwirken; Freud und Leid empfinden wir nicht, wir 
fiihlen sie. DaB sich auch diese Unterscheidungen, wie alle Unterscheidungen 
im Seelischen uberhaupt, praktisch nicht scharf durchftihren lassen, werden 
wir spater (S. 117) noch sehen. 
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nehmungen uns nichts dariiber lehren, wie diese AuBenwelt "eigentlich" 
ist, haben ,vir fruher gesehen. DuB 0 i s - R e y m 0 n d hat einmal ein 
wenig pathetisch erklart: "Das mosaische: Es ward Licht, ist physio
logisch faIsch; Licht ward erst, als der erste rote Augenpunkt eines 
Infusoriums zum erstenmal Hell und Dunkel unterschied. Ohne Seh
und ohne Gehorsinnsubstanz ware diese farbengluhende, tonende vVelt 
urn uns her finster und stumm." Schlichter und klarer hatte - von 
K ant ganz abgesehen - schon L i c h ten b erg dasselbe gesagt: "Das 
Auge schafft das Licht und das Ohr die Tone; sie sind auBer uns 
nichts, wir leihen ihnen dieses." 

Wie gesagt, wir wollen cliesen Gedanken hier nicht weiter verfolgen; 
die Frage, was hinter den Erscheinungen steht, die philosophische 
Frage nach dem "Ding an sich" lassen wir beV\'UBt auBer acht. Die 
Psychologie setzt wie jede andere Tatsachenforschung die AuBenwelt 
als vorhanden voraus. Der Tribut, den sie der Philosophie schuldet, 
ist damit entrichtet, daB sie von dieser AuBenwelt die 'Wirkungen 
tmterscheidet, die wir davon in Ullserem BewuBtsein erleben. Diese 
Unterscheidung freilich ist notwendig; diese Erlebnisse mit den Eigen
schaften der AuBenwelt gleichsetzen durfen wir nicht. 

An der gruncllegenden Wichtigkeit der Sinne andert auch die Tat
sache nichts, daB unsere vVahrnehmungen lange nicht in dem MaBe 
scharf und zuverlassig sind, wie die unbefangene, durch wissenschaft
liche Feststellungen noch nicht beeinfluBte Meinung annehmen mochte. 
Wir kennen aus der Physik die sogenannten optischen Tauschungen 
und wissen, daB der Mond am Horizont groBer erscheint als am Zenit. 
Solche Trugwahrnehmungen c1rangen ~ich uns bekanntlich auch· auf, 
,venn wir - wie etwa bei dem im Wasser gebrochen erscheinenden 
Stab - ihre Unrichtigkeit begriffen und ihr Zustandekommen aufge
klart haben. Sie beruhen auf der Herrschaft bestimmter physikalischer 
Gesetze, die sich auf unseren Korper und damit auf unsere Seele erst 
mittelbar erstreckt und die das BewuBtsein deshalb von anderen 
"fehlerfreien" Wirkungen nicht unterscheidet. An anderen "Sinnes
tauschungen" aber ist die Psyche ganz allein schuld. Man braucht nur 
einmal in seinem Leben einen Korrekturbogen erledigt zu' haben, urn 
zu wissen, wie ungenau wir durchschnittlich lesen. Wir iibersehen 
Druckfehler, weil wir, auBer bei besonderer Einstellung, nur ganze 
\Vorte oder Satze erfassen, Einzelheiten aber nicht bemerken und, 
wenn sie fehlen, ergiinzen. 

Damit hangt zusammen, daB die Schade der Wahrnehmungen auch 
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zeitlich schwankt. Sie ist groBer, wenn wir frisch, ausgeruht und 
innerlich beteiligt, d. h. also aufmerksa!ll sind, und sie laBt nach in 
Zustiinden der Ahspannung und der Ermiidung. Dazu kommen Unter
schiede der Lebensalter. Kinder beobachten insofern scharfer als Er
wachsene, als sie noch nicht gewohnt sind, die Einzelbeobachtungen 
in friiher gemachte Erfahrungen ein- und allgemeinen Begriffen unter
zuordnen. Der Erwachsene, der, was er sieht und hort, in schon vor
handene Schubfacher einreihen mochte, ist schlechter daran. Nament
lich das humanistische Gymnasium hat friiher nicht mit Unrecht in 
dem Rufe gestanden, die plastische, unmittelbare Anschauung ein 
wenig zu unterdriicken. Mancher, der nach dieser Vorhildung an ein 
naturwissenschaftliches Studium herangetreten ist, hat gemerkt, daB 
es nun Zeit war, wieder sehen zu lernen. 

Immerhin wird die Oherlegenheit der Wahrnehmungen von Kindern 
dadurch eingeschriinkt, daB in ihre Empfindungen noch mehr Vor
stellungselemente mit eingehen als in die der Erwachsenen. Ich sage: 
noch mehr; denn es ist keine Rede davon, daB die Wahrnehmungen 
solche Anteile spater nicht mehr enthielten. Wir meinen, die "Wahr"
nehmung sollte zunachst wahr, d. h. ein getreues Spiegelbild der 
AuBenwelt sein. In Wirklichkeit ist sie das schlechterdings nie; immer 
treten zu den passiven, sinnlichen noch aus Erinnerungen, Erwartungen, 
Befiirchtungen entnommene aktive Ziige hinzu; immer erleben wir 
also Trugwahrnehmungen, die unS nur deshalb nicht mehr erschrecken, 
weil wir von jeher an sie gewohnt sind. Auf Grund einer zufalligen 
Ahnlichkeit sehen wir in einen von ferne kommenden Menschen den 
Gesichtsschnitt, die Gestalt, die Haltung eines Bekannten hinein; die 
bloBe Moglichkeit eines Insektenstiches lost juckende Empfindungen 
aus; kleine Kinder fiirchten in einem wehenden Handtuch ein heran
nahendes Gespenst - man denke an den Erlkonig, in dem Go e the 
diese Wirkung der Angst dargestellt hat. 

Die Wahrnehmung ist also offenbar mehr und etwas anderes als 
ein Neben- und Nacheinander von dem, was man uns friiher als "reine 
und einfache Empfindung" vorgestellt hat. Aher wenn es so liegt, 
kommen "reine und einfache Empfindungen" dann iiberhaupt vor? 
Sicherlich nicht. Es gibt keinen Menschen, der beim Auffassen eines 
Sinlleseindrucks jemals ganz untiitig ware; es gibt also auch keine 
Empfindung, die "rein" und "einfach" das wiedergiibe, was auBer 
unS ist. Gerade dies aber batte die "reine" Empfindung gesollt. In 
Wirklichkeit nimmt schon das Kind, wenn es einen Gegenstand sieht, 
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nieht eine Anzahl unvermittelt nebeneinander gesetzter Mosaikstiicke 
auf, die nun naehtraglieh zusammengefiigt werden miiBten; es erfaBt 
das Ganze 1 - ein Gesieht oder irgendeinen Gegenstand sonst mit 
seiner Umgebung - als ein geschlossenes Bild und kann es hochstens 
nachher in Teile zerlegen 2• Und je m,ehr VVahrnehmungen wirmachen, 
urn so mehr arbeiten wir mit am Wahrnehmungsvorgang, sehen, horen 
und denken, indem wir die Welt in uns aufnehmen, gleichzeitig vieles 
in sie hinein 3. Von Druckfehlern habe ieh schon gesprochen. Aber 
wir glauben auch, wenn wir ein Blatt Papier in roter Beleuchtung be
trachten. daB wir seine "eigentlich" weiBe Farbe unter der roten 
"Scheinfarbe" sehen. Ja, wir bilden uns sogar ein, einem Gegenstand 
seine glatte Oberflache "ansehen" zu konnen, wiihrend wir in Wirk
lichkeit lediglich wissen, daB diesem optischen Eindruck del' Tastein
druek "glatt" gewohnlich entspricht. 

Insofern stellt das, was man in der Psychiatrie "Illusion" nennt, 
lediglich eine Steigerung an sich normaler Vorkommnisse dar. Auch 
die Hauptursachen solcher Verkennungen sind allen Gesunden ge
laufig; die Unaufmerksamkeit, die Suggestibilitat und die Affekte er
wiihnte ich schon; hinzuzufiigen waren noch gewisse BewuBtseins
zustlinde bei leichten Fiebersteigerungen z. B., in denen im Tapeten-

1 Dieses "Zusammensein von Phlinomenen, in dem jedes Glied seine Eigen
art nur durch und mit dem anderen besitzt", heiBt bei Koffka "Strukturen" 
und bei Wertheimer und Kohler "Gestalten". Eine ganzheitliche Gestalt
erfassung ist z. B. auch das Erfassen einer Melodie, die naUirlich auch etwas 
anderes und mehr ist als eine bloBe Folge von einzelnen Gehorswahrnehmungen. 

2 Damit hlingt zusammen, daB kaum je eine Vorstellung aus einer ein
fachen Wahrnehmung entsteht. Wir konnen uns allen falls eine einfache Farbe 
vorstellen, werden aber schon dabei die Erinnerung an die Form und die 
Ausdehnung zum mindesten einer geflirbten Flliche mit auftauchen sehen. 
Sowie wir aber an einen Gegenstand denken, flieBen zahlreiche Erinnerungs
bilder zusammen, die hliufig nich t einmal, einem, sondern mehreren Sinnes
gebieten angehoren. 

3 "Ludwig Richter erzahlt in seinen Lebenserinnerungen" (zit. nach 
Wolfflin, Kunstgeschichtliche Kunstbegriffe, S. 1. 2. Auf!. Miinchen: Bruck
mann 1917), "wie er in Tivoli einmal als junger Mensch, zusammen mit 
drei Kameraden, einen Ausschnitt der Landschaft zu malen unternahm, er 
und die anderen fest entschlossen, von der Natur dabei nicht um Haaresbreite 
abzuweichen. Und obwohl nun das Vorbild das gleiche gewesen war und 
jeder mit gutem Talent an das sich gehalten hatte, was seine Augen sahen, 
kamen doch vier ganz verschiedene Bilder heraus, so verschieden unter sich 
wie eben die Personlichkeiten der vier Maler. Woraus dann der Bericht
erstatter den SchluB zog, daB es ein objektives Sehen nicht glibe, daB Form 
und Farbe je nach dem Temperament immer verschieden aufgefaBt werden 
wiirden." 
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muster Fratzen erscheinen, sowie jene anderen, in denen gleichformige 
Reize, wie das Ticktack del' Uhr und das Rattern del' Eisenbahn, uns 
schlieBlich ganze 8atze, Gedichte odeI' auch musikalische Tonfolgen 
"horen" lassen. "Wenn du in allerhand Gemauer hineinschaust", 
schremt Leonardo da Vinci, "das mit allerlei Flecken beschmutzt 
ist, odeI' in Gestein von verschiedener Mischung - hast du da irgend
welche Szenerie zu erfinden, so wirst du die Ahnlichkeit mit diversen 
Landschaften finden, die mit Bergen geschmuckt sind, Flusse, Felsen, 
Baume, Ebenen, groBe T1i.ler und Hugel in wechselvoller Art. Auch 
wirst du dort allerlei Schlachten sehen und lebhafte Gebarden von 
Figuren, sonderbare Physiognomien und Trachten und unendlich viele 
Dinge, die du auf eine vollkommene und gute Form zuriickbringen 
kannst.' , 

Damit will ich hier abbrechen; wir werden mehr davon horen, wenn 
spiiter von Vorstellungen die Rede sein solI. Hier mochte ich dagegen 
noch die Frage wenigstens streifen, was denn die Empfindungen mit 
don von del' AuBenwelt ausgehenden Reizen verknupft. Wir wissen, 
daB unsere Sinnesor,gane wenigstens einige von diesen Reizen auf
fangen konnen, denen sie wie Siebe von verschiedener Dichte angepaBt 
sind. Hierher gehoren die Schwingungen eines hypothetischen Xthers, 
die wir als Licht, und die Wellenbewegungen del' Luft, die wir als 
Schall empfinden; hierher die gasformigen Substanzen, die auf unser 
Geruchsorgan, und die gelosten, die auf die Geschmacksnerven wirken; 
und hierher endlich die Beriihrungen unserer Haut, die Tastempfin
dungen, und die entsprechenden Reize an allen ubrigen Korperorganen, 
die Organwahrnehmungen bedingen. Damit waren die funf Sinne ge
nannt, dio die 1i.ltere Psychologie unterschleden hat und an denen die 
Psychologie des taglichen Lebens auch heute noch festh1i.lt. Die Wis
senschaft kommt mit diesel' Funfzahl schon Hingst nicht mehr aus; 
beim Menschen wenigstens haben sich mehr Sinnesorgane aus dem 
einen entwickelt, das wir ~ei den einfachsten Lebewesen wahrschein
lich voraussetzen durfen. 

Auf alles dies werden wir hier nicht eingehen konnen. Uns liegt ja 
nul' daran, gewisse allgemeine Eigenschaften del' Empfindungen ken
nenzulernen, und dazu genugt es, das eine odeI' das andere Sinnes
gebiet herauszugreifen. Es ist immer del' gleiche Vorgang, del' uns bei 
allen begegnet; immer wird ein physikalischer odeI' chemischer Reiz 
schlieBlich in eine nervose Erregung verwandelt, die dann fortgeleitet 
und dem Gehirn zugefiihrt wird. Ob Lichtwellen eine chemische Zu-
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standsanderung im Hintergrund unseres Auges, ob Schallreize physi
kalische Schwingungen im Saitenapparat des inneren Ohres oder ob 
Beriihrungen der Haut Erregungen der in ihr gelegenen Tastkorper 
bewirken, stets handelt es sich grundsatzlich um das gleiche Ge
schehen 1. 

Etwas naher werden wir uns mit der Frage beschaftigen miissen, 
ob sich innerhalb eines Sinnes gesetzmaBige Beziehungen 
zwischen der Intensitat der Empfindungen und der 
S t1i. r ked e r ihnen entsprechenden Rei z e feststellen lassen. Man 
nennt den Reiz, der gerade' noch ausreicht, um eine Empfindung her
vorzurufen, die Reizschwelle2., wiihrend der, der eine fiir das 
BewuBtsein noch wahrnehmbare Steigerung nicht mehr erlaubt, Reiz
hohe heiBt. Man konnte nun annehmen, die heiden Endglieder dieser 
Reihe waren, sowohl auf korperlichem wie auf seelischem Gebiete, 
durch unendlich zahlreiche, also flieBende Obergange verbunden. In 
Wirklichkeit liegen die Dinge jedoch anders. Sobald wir die physi
kalischen Reize (eines Sinnesgebietes) mit den ihnen entsprechenden 
Wahrneh~ungen vergleichen, bilden sie kein Kontinuum mehr, son
dern scheinen sich in Stufen zu ordnen. Wir miissen also einmal ver
suchen. diese Stufen kennenzulernen, und auBerdem fragen, ob es 
gesetzmaBige Beziehungen zwischen ihnen und der Art der ihnen zu
geordneten Empfindungen gillt. . 

Das ist die Frage, die E. E. Weber durch systematische Unter
suchungen zu beantworten gesucht hat. Ihr Ergebnis ist das sogenannte 
Webersche Gesetz, nach dem es fiir die Xnderungen der 
Empfindungsstiirke nicht auf die absolute, sondern auf 

1 Dabei stent sich ubrigens eine Empfindlichkeit unserer Sinne heraus, 
die fast uberall die Leistungsfilhigkeit auch der feinsten mechanischen Ein
richtungen urn ein Vielfaches ubertrifft. So unterscheiden manche Tiere mit 
ihrem Geruch Nahrungsstoffe, die der chemischen Analyse als durchaus gleich
artig erscheinen. Langley hat festgestellt, daB auf optischem Gebiete eine 
Energie gerade noch ausreicht, urn eine Lichtempfindung hervorzurufen, die 
in der Mechanik nicht mehr als den 35. Teil eines Milligramms urn den million
sten Teil eines Millimeters heben konnte; und nach VVien wu.rde die Arbeit, 
die uns einen Ton von 3200 Schwingungen noch wahrnehmen lilBt, nur 
1/2oo-millionstel Milligramm um ein millionstel Millimeter zu heben im
stande sein. 

2 Auf akustischem Gebiete konnen wir den Schwellenwert leicht feststellen; 
wenn wir die Entfernung bestimmen, in der wir das Tieken unserer Taschen
uhr gerade noch htiren; wir werden dabei eine Erfahrung machen, die uns 
spilter bescMftigen solI: daB nilmlich diese Entfernung kleiner ist, wenn wir 
uns bei diesem Versuche der Uhr allmilhlich nilhern, als wenn wir sie von 
unserem Ohre entfernen. 



58 Das BewuBtsein. 

die relative Zunahme des Reizes ankommen oder, anders 
ausgedriickt, nach dem die relative Unterschiedsempfind
lichkeit konstant sein solP. 

Was .heiBt das? Wir wissen, daB eine Kerze, die einen dunklen 
Raum hinreichend erhellt, bei Tage im Sonnenlicht iiberhaupt nicht 
leuchtet und daB erne Fliisterstimme, mit der wir uns im Kranken
zimmer gut versUindigen konnen, in dem StimmengewiIT erner groBen 
Gesellschaft verschwindet. Aber das eigentliche Webersche Gesetz 
haben am besten" die Astronomen bestatigt. Sie hatten seit langem zwi
schen Stemen erster, zweiter, dritter Ordnung unterschieden und dabei 
ihre sub j e k t i v e Empfindung als MaBstab benutzt. Als man dann 
spater die Leuchtkraft der Gestirne photochemisch bestimmte, ordneten 
sich diese 0 b j e k ti v e n Helligkeiten zu einer geometrischen Reihe, 
und zwar trat ein eben merklicher Unterschied immer dann ein, wenn 
das stiirkere Licht das schwachere urn etwa 1/100 iibertraf 2. 

Oben wurde schon gesagt, daB jedes Sinnesorgan auf einen be
stimmten Reiz, richtiger miiBte man sagen: auf eine Reizform abge
stimmt ist, so etwa wie eine Stimmgabel auf einen Ton; ~challweJIen 

1 Wenn wir die Reizschwelle fur den Tastsinn feststellen und kleinste Ge
wichte auf unsere Handfiache legen, so werden wir diese Belastung dann 
zuerst wahrnehmen, wenn sie etwa 2 mg ausmacht. Dnd nun wollen wir 
wissen, urn wieviel der Reiz - hier also das Gewicht - wachsen muB, damit 
eine neue von der ersten verschiedene" Empfindung auftritt. Dazu miissen 
wir nicht etwa zu den ersten 2 mg wiederum 2 mg hinzufUgen; diesmal reicht 
ein Bruchteil der Reizschwelle aus. Dieser Bruchteil betragt fUr den Tastsinn 
etwa 1/3, Der erste Reizzuwachs, der als solcher gerade bemerkt wird, ist also 
t . 2 mg, und das zweite Glied der Reizskala, dem eine neue, von der 
durch das erste ausgelosten verschiedene Empfindung entspricht, ist (2 + 2 . t) 
= 2 (1 + t) = 2 . 11- mg. Dnd so geht es fort. Mit den Ausgangsreizen 
vergroBert sich auch der notwendige Reizzuwachs; hatten wir' ursprunglich 
100 g auf unsere Hand gelegt, so konnen wir von diesen erst ein Gewicht 
gerade unterscheiden, das 133t ausmacht; jetzt mussen wir also zu dem 
ursprunglichen Gewicht ein neues hinzufUgen, das die "Reizschwelle" des 
Tastsinnes urn ein Vielfaches ubertrifft. 

2 Das Webersche Gesetz hat spater gewisse Anderungen erfahren; fur 
ganz schwache und sehr starke Reize muB es etwas eingeschrankt werden, 
und auch innerhalb des dazwischenliegeqden mittleren groBen Gebietes kommen 
zum Teil von der Art der Dntersuchung abhangige Ausnahmen vor. Aber 
das ist fUr unsere Zwecke ohne Belang. Das Gesetz als solches bleibt wichtig 
- genau so wichtig wie etwa die Beziehungen zwischen goldenem Schnitt 
und optischer und Schwingungszahlen und akustischer SchOnheit. DaB da
gegen die Folgerungen, die Fechner aus diesem Gesetz abzuleiten versucht 
hat, falsch gewesen sind und daB es keine allgemeine mathematische Be
ziehung zwischen physischem und seelischem Geschehen gibt, haben wir fruher 
gesehen (vgl. S. 26). 
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bleiben fur das Auge ebenso gleichgultig wie Atherschwingungen fur 
das Ohr, wId nur selten kann ein und derselbe Reiz auf zwei Sinnes
organe gleichzeitig wirken. Man kann also mit Nagel von einer 
spezifischen Disposition del' Sinnesorgane sprechen, einer 
Eigenschaft, die iibrigens selbst die experimentelle Erregung eines 
Sinnesnerven durch fremdartige Reize nur in Ausnahmefallen erlaubt. 
Sogar fur den elektrischen Strom, mit dem wIT den peripheren moto
rischen Nerven zu arztlichen Zwecken erregen, ist nul' del' Geschmacks
nerv zuganglich. Dessen Reizung abel' wird allerdings mit einer Ge
schmacksempfindung heantwortet, und zwar nicht bloB, wenn sie 
elektrisch, sondern ebenso, wenn sie mechanisch oder chemisch erfolgt. 

Das ist das Schulbeispiel, an dem man gewohnlich das von J. M u 1-
leI' aufgestellte Gesetz von der spezifischen Energie der 
Sin n e s n e r v e n zu beweisen versucht. Auch dieses Gesetz hat einen 
besonders schroffen und zugleich 'volkstiimlichen Ausdruck durch d u 
B 0 i s - R e y m 0 n d erhalten, und es wird vielleicht zweckmaBig sein, 
seiner Kritik diese als die am \veitesten gehende Fassung unterzulegen. 
"Nach unserer heutigen Vorstellung", hat duB 0 i s geschrieben, "fin
det in allen Nervenfasern, welehe \tVirkung sie auch schlieBlich hervor
bringen, derselbe ... nur der Intensitat nach veranderliche Molekular
vorgang statt ... Del' Idee nach muBte ein Stuck Sehnerv mit einem 
Stuck eines elektrischen Nerven ... Faser fiir Faser ohne Storung 
vertauscht werden konnen; nach Einheilung del' Stucke wiirden Seh
nerv und elektrischer Nerv richtig leiten. Vollends zwei Sinnesnerven 
wiirden einander ersetzen. Bei ubers Kreuz verheilten Seh- und H6r
nerven h6rten wir, ware del' Versuch moglich, mit den Augen den Blitz 
als Knall und sahen mit dem Ohr den Donner als eine Reihe von 
Lichteindrucken.' , 

Das ist so sicher falsch. DuB 0 is' Formulierung ist zu einer Zeit 
erfolgt, in del' experimentelle Untersuchungen in uherrascheild schnel
ler Folge ge\visse Aufschlusse uber die Tatigkeit del' peripheren, 
auBerhalb des Zentralsystems gelegenen Nerven gegeben hatten. Der 
AnalogieschluB aber, den man damals auf die Sinnesnerven zog, war 
entschieden verfriiht, und bei ruhiger Besimmng konnen "vir heute 
nicht einmal das behaupten: daB der per i ph ere N erv stets nur eine 
WId dieselbe Form der nervosen Erregung fortleite und daB deshalb 
eine Vertretung des einen Nerven durch den anderen an sich denkbar 
sei. Um so weniger durfen wir von den Sin n e s nerven voraussetzen, 
daB sie indifferent sind und daB der Sehnerv wirklich als Leiter der 
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Erregung dienen konnte, die normalerweise im H6rnerven verlauft. 
Der von duB 0 i s - R e y m 0 n d ausgedachte Versuch wiirde also mog
licherweise ebenso groBen physiologischen Schwierigkeiten begegnen 
wie anatomischen. 

Aber den Kern der von J. Muller aufgestellten Lehre beriihrt das 
wenig. Fur den eigentlichen Inhalt der Lehre von der spezifischen 
Energie ist die Frage, ob wirklich aile Sinnesnerven indifferente Leiter 
nach Art eines elektrischen Kabels darstellen, von untergeordneter Be
deutung. Ob wir den H6rnerven vom Auge aus in Erregnng versetzen 
k6nnten, ist unerheblich; worauf es ankommt, ist, ob eine Geh6rs
empfindung eintreten wiirde, wenn man den Hornerven uberhaupt auf 
eine andere als die normale Weise zur Tatigkeit zwange. 

Das ist nun nicht bloB fur die Geschmacksnerven nachgewiesen wor
den, auch am Auge laBt sich etwas Ahnliches feststellen: ein Schlag 
laBt lIDS Funken sehen, die mechanische Reizung (der Netzhaut) fuhrt 
zur Gesichtsempfindung. Ebenso gehort die Erfahrung der Chirurgen 
hierher, nach der I(ranke gelegentlich noch Schmerzen in einem Gliede 
empfinden, das langst amputiert worden ist; die Narbe reizt den Stumpf 
des Nerven, und die dadurch beclingte Schmerzempfindung wird in das 
Organ verlegt, von dem die Fasern dieses Nerven normalerweise ent
springen, ahnlich wie durch einen StoB gegen den Ellenbogen (Musi
kantenknochen) entsprechende Empfindungen nicht an der Stelle des 
getroffenen (Ulnar-) Nerven, sondern im Gebiet seiner Ausbreitung, 
in der Hand, ausgel6st werden. 

So besteht uber die Richtigkeit des Mull e r schen Gesetzes in seiner 
urspriinglichen, einfachen Form kein Zweifel, und fraglich ist nur, 
ob sich seine Gultigkeit noch weiter, namlich auch auf die e i n z e I n e n 
N ervenfasern 1 erstreckt. 

1 Hubert Rohracher (Die Vorgange im Gehirn und das geistige Leben. 
J. A. Bartli 1939, S.48) schreibt, die Chirurgen muBten gelegentlich einen 
Nerven nahen; dabei konnte sich natiirlich nicht jede Faser gerade mit dem 
Faserende verbinden, mit dem sie fruher verbunden gewesen ware; trotzdem 
funktioniere das von diesem Nerven versorgte Organ (ein Muskel z. B.) nach
her wieder ganz richtig. Rohracher folgert daraus: das angeheilte pe.iphere 
Faserstiick leite jetzt eine Erregung, die ihm aus einer "fremden" Zelle und 
ihren Neuriten zuflosse; es gebe also in del' Leitung keine Spezifitat, jede 
Faser konne jede Erregung leiten. - Diese Beweisfiihrung beruht auf einem 
lrrtum. Freilich kann man einen durchtrennten Nerven nahen; man darf 
aber nicht glauben, daB jetzt schon eine Leitung hergestellt ware, ahnlich 
als hatte man einen durchtrennten Draht in einer elektrischen Leitung wieder 
aneinandergebastelt. 1m Gegenteil: das periphere, von seiner Zelle getrennte 
Stiick geht unter allen Umstanden zugrunde, und eine Funktion wi I'd erst 



VVahrnehmungen. 

Kein Geringerer als Helmholtz hat diese Anwendung in groBem 
MaBstabe versucht. Jeder einzelne Sinn vermittelt uns ja mehrere, der 
Art nach verschiedene Empfindungen, die zusammen wohl eine von 
den iibrigen Sinnen abgeschlossene, einheitliche Gruppe bilden, unter 
sich aber ungleichartige Erlebnisse bedeuten. Entspricht jedem BewuBt
seinszustand und mithin auch jeder Empfindung eine ihr eigentiim
liche nervose Erregung des Gehirns und hangt jede solche Hirnreizung 
von der eines besonderen Sinnesnerven lUunittelbar ab, so miissen die 
.zahlreichen Fasem des Sehnerven z. B. unter sich ungleichartig, jede 
also spezifisch sein. J ede wiirde dann - nach der Peripherie zu -
einem Reiz und - nach dem Zentrum zu - einer bestimmten Gesichts
empfindung zugehoren, und del' Sehapparat als Ganzes diidte in 
W·ahrheit nicht als ein Sinnesorgan aufgefaBt werden, sOlldem ais 
eine Vie I he i t solcher Organe - so etwa, ",-:i.e sich eine Geige als die 
Vereinigung von v-:i.er Streichinstrumenten ansehen laBt. 

Es ist kein Zweifel, daB diese von He I mho I t z entwickelte Auf
fassung viel Richtiges enthaIt. W ohl sichel' zerfalIen die einzelnen 
Sinnesnerven in mehr odeI' minder zahlreiche Fasern von verschiedener 
Bedeutung und verschiedener Bestimmung. Unbewiesen und unwahr
scheinlich ist nur die Ietzte Folgerung, nach del' jeder Empfindung 
eine bestimmte Faser vorbehalten und jede von diesen Fasem nur 
einer einzigen Erregungsform fahig sein soil. Es ist zum mindesten 
moglich, daB die einzelnen Sinnesnervenfasem je nach del' A I' t ihrer 
Erregung qualitativ verschiedene Empfindungen aus16sen - ebenso 
wie sich, um im Bilde zu bleiben, auf derselben Saite eines Streich
instruments verschiedene Tone hervorbringen lassen. 

Schon dadurch wiirdeI). sich die Empfindungsmoglichkeiten, denen 
die vorhandenen anatOlnischen Elemente dienen konnen, in erheblichem 
MaBe vermehren. Dazu kommt abel', daB aus del' gleichzeitigen 
T a tig k e i t m ehrere r N e rv en f a s ern noch weitere neue Emp
findungen entstehen, die sich keineswegs auf die bloBe Vermis chung 
mehrerer "Grundempfindungen" zuriickfiihren lassen. 

Auch dies gilt fiir alIe uns bekannten Sinnesorgane. Ob ein Grund
ton durch das Hinzutreten bestimmter Obertone eine andere Klang
farbe erhaIt, ob die mehreren Grundfarben entsprechenden optischen 

wieder moglich, wenn von den Zellen aus aUe Nervenfasern neu in die Peri
pherie hineingewachsen sind, was in der Regel 1/2 Jahr und langer dauert. 
Die Nervennaht hat somit keinen anderen Zweck, ais diesen neu auswachsen
den Fasern dieses Auswachsen moglich zu machen, d. h. ihnen den 'Veg zu 
weisen. 
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Reize, die in unserenl Auge zusammentreffen, den Eindruck elDer 
neuen Farbe, z. B. des WeiB, erzeugen, oder ob die gleichzeitige Er
regung mehrerer, auf verschiedene Grundreize (siifs, sauer, salzig, 
bitter) abgestimmter Papillen in der Mundhohle mit einer Geschmacks
empfindung beantwortet wird, die keinem dieser Grundreize ent
spricht, aber auch nicht in dem gleichzeitigen Vorhandensein mehrerer 
verschiedener Empfindungen besteht - jedesmal wird durch die Ver
einigung von physiologischen Vorgangen, deren jedem eine einfache 
Empfindung entspricht, eine neue, ebenso einfache und einheitliche 
Empfindung erzeugt. So werden viele Empfindungsmoglichkeiten mit 
verhaltnismaBig geringen anatomischen Mittem bestritten. 

Zu erklaren ist diese Erscheinung, soweit man in diesem Zusam
menhang von Erklarungen iiberhaupt reden darf, ubrigens leicht. 
Selbstverstandlich ist der Zustand des Gehirns, der durch die gleich
zeitige Tatigkeit mehrerer sensorischer Nervenfasern herbeigefuhrt 
wird, verschieden von dem, del' auf die Erregung jeder einzemen Faser 
folgt. Verschiedenen Gehirnzustanden sollen aber auch ungleiche see
lische Erlebnisse entsprechen. Das ist hier offenbar auf doppelte Weise 
moglich: entweder im Sinne einer Doppelempfindung odeI' aber in 
dem einer neuen Wahrnehmung, die mit den heiden Grundempfin
dung en nichts mehr gemein hat. vVelche von beiden Moglichkeiten 
verwirklicht wird, kann lediglich die Erfahrung entscheiden; es ist ein 
Denkfehler, wenn man fUr physiologisch zusammengesetzte Zustiinde 
auch psychologisch das Zusammentreffen verschiedener Erlebnisse 
fordert l . Unter der Voraussetzung, daB wir fur jede Empfindung wie 
fur aIle psychischen Erscheinungen uberhaupt irgendwelche ihnen, zu
geordnete Geschehnisse in sehr ausgedehnten Gehirnabschnitten in An
spruch nehmen mussen, hereitet es gar keine Schwierigkeiten, in dem 
gleichzeitigen Vorhandensein von zwei verschiedenen Zustanden das 
Korrelat neuer BewuBtseinserscheinungen zu sehen, die keinem der 
beiden Teilzustande entsprechen. 

Raumanschauung. 

An diesel' Stelle mogen einige Bemerkungen uher die Raumanschau
ung eingeschaltet werden. Ebenso wie aIle seelischen Erlebnisse in die 
Zeit ordnen wir wenigstens unsere optischen, akustischen und taktilen 
\Vahrnehmungen in den Raum. Ober dieses R a u m e rl e b n i s selbst 

1 Vgl. S. '190. 
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wird sich dem, was jeder aus eigener Erfahrung weiB, kaum etwas 
hinzufugen lassen. Dagegen werden wir uns etwas mit seinen physio
logischen Voraussetzungen beschaftigen mussen. 

Ich gehe von einer jedem gelaufigen Tatsache aus. \Verden an 
unserer Haut viele benachbarte Punkte gleichzeitig beriihrt, so erleben 
"vir einen Eindruck, del' sich von del' Wirkung del' Einzelreize weit 
unterscheidet, del' abel' auch nicht in einer Steigerung del' Empfin
dungsstarke besteht: den einer beriihrten F 1 a c he. Damit allein lieBe 
sich abel' noch keine Anschauung des Raumes gewinnen, wir kamen 
nicht libel' die Flachenanschauung hinaus. Die Tiefenausdehnung del' 
Korper erfassen wir in erster Linie mit den Augen; wir k5nnen jedoch 
auch im Dunkeln, mit unseren Handen, Korperformen erfassen. Urn 
diesen V organg zu verstehen, mussen wir an eine Gruppe von Empfin
dtmgen denken, die uns die Nachrichten libel' die Stellung unserer 
Glieder, die Spannu~g unserer Muskehl und Sehnen und libel' den 
Zustand unserer Gelenke vermitteln. Aile diese Organe sind mit den 
Endigungen sensibleI' Nerven versehen, nul' vermitteln uns diese Nerven 
gewohnlich keine Beruhrungs- und keine Schmerzempfindungen, son
deI'll das sogenannte "Lagegefuhl". Wir haben ja, auch ohne daB 
unser Auge darauf achtet, dauernd Kenntnis von del' Lage unserer 
Korperteile, von del' Stellung unserer Finger Z. B., und besonders 
Lageanderungen, Verschiebungen in del' Stellung del' Glieder zuein
ander bemerken wir gleich. So stu fen wir Bewegungen ab und k5nnen 
das wieder olme Hil£e del' Augen, weil mit jedem Muskel, del' ein 
Glied bewegt, zugleich ein Gegenmuskel angespannt wird, dessen volle 
Tatigkeit die des ersten aufhebt, del' abel' luer nur immer gerade so 
viel mit eingreift, urn eine .zu starke Wirkung des ersten zu diimpfen. 
Wir stellen uns diese Leistung am besten VOl', wenn wir uns daran 
erinnern, wie man ein Fahrrad odeI' ein Steuerruder mit beiden Han
den bedient; auch mer gleichen wir ein Zuviel del' einen Hand durch 
einen leis en Druck del' anderen aus. 

So gelangen wir zur dritten Dimension, del' Tie£e, durch ein Zu
sammenarbeiten von Sensibilitat und Motilitat. \Vir mussen unsere 
Finger in gew-isse Stellungen und unsere Muskeln, Sehnen und Ge
lenkkapseln in hestimmte Zustande bringen, damit ,vir eine Vor
stellung von clem abgetasteten Korper bekommell. DaB wir dabei eine 
Reihe von sensiblen Nachrichten aus dem Bereiche del' untersuchenden 
Hand erhalten, versteht sich von selbst; nul' sagen diese Nachrichten 
nicht, daB diesel' und jener Finger in dem odeI' jenem Grade ge-
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kriimmt, rueser odeI' jener Muskel tiitig odeI' untiitig, diese odeI' jene 
Gelenkkapsel gedehnt odeI' erschlafft ist; sie sagen einfach, daB ein 
Gegenstand eine bestimmte Form und eine bestimmte GroBe besitzt; 
uut anderen "Vorten, sie vermitteln mlS einen BewuBtseinsvorgang, 
del' Tast- und selbst Lageempfindungen lediglich als Obertone enthiilt 
und den kein Unbefangener als eine Summe, eine fortlaufende Reihe 
von psychischen Geschehnissen auffassen wird. Nur die physiologischen 
Vorgange sind zusammengesetzt und fallen nicht einmal zeitlich zu
sammen; seelisch entspricht ihnen ein einfaches und einheitliches Ge
schehen. Man wird die Raumanschauung also nicht als eine intellek
tuelle Leis tung, als das Ergebnis einer SchluBbildung auffassen kon
nen. Del' Raum wird unmittelbar nlit unseren Sinnen erlebt. 

Ahnlich liegen die Dinge hinsichtlich des l' ii u m I i c hen S e hen s. 
Auch in unserer Netzhaut besitzt jeder Punkt Cauch mer natiirlich erst 
im Verhiiltnis zu anderen Punkten) sein "L 0 katz e i c hen", so daB 
wir an del' GroBe des im Aug'engrund entworfenen Bildes die Fliichen
ausdehmmg des gesehenen Gegenstandes erkennen. Abel' auch hier 
lieBen sich auf diese 'Veise wirklich nul' Fliichen, nul' zwei Dimen
sionen erfassen, und in "Virklichkeit wird uns doch gerade durch das 
Sehorgan in erster Linie die Tie fen a n s c h a u u n g vernlitteIt, und 
zwar normalerweise dadurch, daB wir uns be ide l' Augen bedienen. 

J eder Gegenstand, den wir betrachten, entwirft in jedem Auge ein 
Bild; wir sehen jedoch nul' eines, also muB es auf beiden Netzhiiuten 
einander entsprechende, sogenannte "D e c k pun k t e" geben, deren 
gleichzeitige Erregung nlit e i n e l' Wahrnehmung beantwortet wird. 
Abel' natiirlich sind die beiden Bilder, die dabei in mlSerem rechten 
und linken Auge entstehen, doch nicht voUkommen gleich; so gering 
die Verschiedenheit des Standortes auch ist, von dem aus jedes Auge 
sieht, sie besteht doch, und die Bilder sind demnach genau so ver
schieden wie die beiden fiir das Stereoskop angefertigten Bilder. Wie
der abel' bemerken wir die Verschiedenheit nicht; dagegen sehen wir 
ein, und zwar ein plastisches Bild. 

Abel' auch die Entfernung del' gesehenen Gegenstiinde k6nnen wir 
schiitzen. Nicht bloB auf Grund del' Hilfen, die del' Maler anwendet, 
um durch Verkiirzung, Linieniiberschneidung, Schattierung usw. diese 
Entfernungen auch auf seinem Bilde erscheinen zu lassen, sondern 
ebenfalls durch die gleichzeitige Tiitigkeit beider Augen und zugleich 
wieder durch das Zusammenarbeiten von Sensibilitiit und Motilitiit. 
Bekanntlich stehen unsere Augen verschieden zueinander, je nachdem 
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wir auf einen nahen oder femen Gegenstand sehen. Die Blicklinien 
liegen fast parallel, wenn wir in die Feme sehen, und sie bilden einen 
\Vinkel, wenn sich ein Gegenstand nahe vor unseren Augen befindet. 
Das wird durch Muskeln besorgt, die natiirlich auch dann tiitig sind, 
wenn wir nicht zwei verschieden weit gelegene Dinge in mittelbarer, 
sondem die verscmedenen Teile desselben Gegenstandes in unmittel
barer Folge betrachten. Jedesmal enthiilt unser BewuBtsein, auBer von 
der Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder, Nachrichten auch von 
del' Art und GroBe del' ausgefiihrten Bewegungen, und zwar 'wieder 
nicht in der Form, ,daB wir etwa wiiBten, wie unsere Augen ste11,en 
und wie sie ihre Lage veriindern, wohl abel' in der, daB wir die GroBe 
und Gestalt eines Gegenstandes erfassen. Nicht alle Teile der einen 
Netzhaut entsprechen allen del' anderen; wollen wir also eine Sache 
einfach sehen und nicht doppelt, so miissen wir unsere Augen so 
stellen, daB die gesehenen Bilder in allen Teilen auf "Deckpunkte" 1 

fallen: Mit anderen Worten, wir miissen etwas Ahnliches tun, wie 
wenn wir im Stereoskop zwei Bilder zur Deckung bringen, urn auf 
diese Weise plastisch zu sehen. 

Also auch hier ein Zusawmenarbeiten von Sensibilitiit und Motilitat, 
ein Zusammenarbeiten, dessen Wesen noch deutlicher wird durch die 
Betrachtung pathologischer FaIle. 1st einer del' Augenmuskeln ge
lahmt, so entstehen Doppelbilder, weil beide Augen nicht mehr ge
meinsam arbeiten konnen. Abel' auch beim Gesunden wird die Schat
zung der Entfemung urn so ungenauer ulld unsicherer, j'e weiter sich 
der gesehene Gegenstand vom Auge entfemt - ebenso wie weit ent
femte Gegenstiinde immer weniger plastisch und schlieBlich ganz 

1 In Wirklichkeit liegen die im Text etwas vereinfachten Verhaltnisse 
ziemlich verwickelt, ohne aber grundsatzlich von unserer Darstellung ab
zuweichen. Fallen namlich die Netzhautbilder in beiden Netzhauten nicht 
ganz auf korrespondierende Punkte, sondern nur in deren unmittelbare Nach
barschaft ("Disparation", weil den Gegensatz von korrespondierenden "dis
parate" Punkte bilden), so brauchen noch keine Doppelbilder aufzutreten. 
Wohl aber reicht diese geringfUgige Abweichung von der der Verschmelzung 
der Bilder gtinstigsten Lage aus, urn einen ebenso minimalen Blickbewegungs
impuls auszulosen. Dnd diese Impulse sind es, wie J aensch wahrscheinlich 
gemacht hat, die uns subjektiv zu dem Eindruck des raumlichen Sehens 
Anla13 geben. - Auf korrespondierende Punkte del' Netzhaute fallen bei 
Fixierung eines bestimmten Punktes im Raum aIle Punkte, die mit diesen 
in einer zur Blickrichtung senkrecht liegenden Flache (Kernflache) gelegen 
sind; jede Abweichung eines gesehenen Gegenstandes von dieser Kernflache 
fiihrt also zur Querdisparation und damit zu den erwahnten Blickbewegungs
impulsen. 

Bumke, See!e. 2. Auf!. 5 
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flachenhaft wirken 1. Del' Grund ist natiirlich, daB dabei sowohl die 
Verschiedenheit del' von beiden Augen aufgenommenen Bilder wie die 
Abweichung del' Blicklinien immer geringer werden. 

Unterstiitzt wird del' Tiefeneindruck durch eine weitere Einrichtung, 
mit der wir den brechenden Apparat unseres Auges willkiirlich fiir 
nahe odeI' ferne Gegenstiinde einstellen konnen: die A k k 0 mod a -
t ion. Ziemlich unmittelbar hinter del' Homhaut finden wir einen von 
zwei annahemden Kugelflaehen begrenzten Korper, die Linse, in del' 
die Lichtstrahlen die starkste Brechung erfahren. Diese Brechkraft 
wechselt; die Linse kann sieh verandem, ihre Gestalt del' del' Kugel 
nahem, und dann brieht sie starker; und sie kann £lacher werden und 
weniger brechen. Das alles wird dureh einen Muskel be;;orgt, del' wie 
ein Ring die Linse umgiht und sie nach allen Seiten gleiehmaBig 
spannt. Zieht sieh diesel' "Ziliarmuskel" zusammen, verkleinert er den 
Ring, so wird die Linse frei und starker gekriimmt, erschlafft er, so 
wird sie naeh allen Seiten gezogen und £lacheI'. 

Es gibt Fernrohre und Mikroskope, die mit Hilfe einer Schrauben
einrichtung eine Veranderung weI' Lichthrechung gestatten, und an 
manehen von dies en Instrumenten zeigt u~ eine Marke den Grad del' 
so herbeigefiihrten Lichthreehung auf einer Skala unmittelbar an, 
ahnlieh wie sieh umgekehrt das optische System einer photographi
schen Kammer direkt auf die "Entfemung" einstellen laBt. Etwas 
Ahnliches besorgt unser Linsensystem auch. Die Linse muB starker 
brechen, wenn wir in die Nahe sehen, als heim Blick in die Ferne, 
und diesem wechselnden Bediirfnis paBt sie del' Ziliarmuskel dureh 
seine Tatigkeit an. Tut er es nieht, so erhalten wir kein scharfes Bild, 
gen~u so wie wenn wir die Schraube am Mikroskop, am Fernrohr odeI' 
am photographischen Apparat nieht richtig bedienen. Von allen diesen 
Zustandsanderungen abel' erhalten wir sehlieBlich Nachricht, nur daB 
diese Nachriehten wieder nicht die Zustandsanderungen selbst, sondeI'll 

1 Das Gegenstuck ist eine Beobachtung, auf die Adolf Hildebrand 
(Problem der Form. StraBburg: Heitz 1913, S.127) aufmerksam macht: 
"Es zeigt sich, daB wenn ein lebensgroBer Reliefkopf von etwa 3 cm Tiefen
ausdehnung mit der Maschine verkleinert wird zu einer Plakette, in der 
letzteren die Tiefenausdehnung verhaltnismaBig bedeutend groBer erscheint 
als im lebensgroBen Relief, obschon die Maschine natlirlich alle MaBe in dem
selben Verhaltnis verkleinert. Der Eindruck der verhaltnismaBig groBeren 
Tiefe zur Flachenausdehnung in der Plakette hat aber darin seinen Grund, 
daB mit der Nahe das Auge immer empfindlicher wird fUr jede Tiefendifferenz 
und z. B. 1 cm Unterschied fUr die Nahe etwas ganz anderes bedeutet als fUr 
einen ferneren Standpunkt." 
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gleich die Ursache angeben, die sie notwendig gemacht hat: die GroBe 
und die Gestalt sowie die Entfernung des gesehenen Gegenstandes. 

In allen diesen Fallen kommen also raumliche Anschauungen durch 
das Zusammenwirken von Empfindungen und Bewegungen zustande. 
Vielleicht ist es - gewissermaBen urn das Negativ dieser Feststellung 
zu gewinnen - von Interesse, nach dem Lokalisationsvermogen del' 
ubrigen Sinnesorgane zu fragen. Fur das Geruchsorgan ist es klar, 
daB es dieses Vermogen nicht hat. Wollen wir die Herkunft eines 
Geruches feststellen, so kann uns dabei nur seine Starke als Wegweiser 
dienen. Auch der Geschmack besitzt kein Lokalisierungsvermogen, 
wenn wir nul' vermeiden, die Beriihrungsempfindlichkeit der Zungen
schleimhaut mit ihrer Fahigkeit zum Schmecken zu verwechseln. Die 
gleichzeitige Reizung zahlreicher, tiber die Zunge verstreuter Ge
schmacksknospen fUhrt lediglich zu einer verstarkten Empfindung. 
Anders liegt es beim Horen. Friiher hat man geglaubt, die Lokalisa
tion von akustischen Reizen beruhe ausschlieBlich auf del' Beriihrungs
empfindlichkeit del' Ohrmuschel, die Schallreize selbst aber wiirden 
nicht lokalisiert. Das ist nicht richtig. Wir wissen heute, daB die 
Lokalisation auch hier auf del' Zusammenarbeit beider Ohren beruht, 
die wieder durch Bewegungen, hier namlich durch geeignete Drehungen 
des Kopfes, unterstutzt wird. Liegt eine Schallquelle so, daB die Luft
wellen fruher zum rechten als zum linken Ohre gelangen - eine 
Differenz von 1/34000 Sekunde genugt -, so verlegen wir die Ursache 
des Schalls richtig nach rechts. Und werden durch entsprechende Vor
richtungen die Abstande zwischen den Aufnahmeapparaten kunstlich 
vergroBert (d. h. wird den wirklichen TrommelfeUen eine Art kiinst
lichen Trommelfells vorgelagert), so wird dieses Lokalisationsvermogen, 
in dem uns manche Tiere bekanntlich weit ubertreffen, erheblich ge
steigert. In del' Technik macht man davon schon lange Gebrauch. 

1m AnschluB hieran mag noch ein Sinnesorgan erortert werden, 
dessen Tatigkeit uns uber unsere Lag e i m R au m berichtet, das 
Gleichgewichtsorgan. Anatomisch ist del' Aufnahmeapparat des 
Gleichgewichl.ssinnes dem des GehOrssinnes nahe benachbarl. In drei 
verschiedenen Ebenen des Raumes stehen drei halbkreisformige Bogen
gange senkrecht aufeinander; an sie schlieBen sich zwei mit Flussig
keit gefullte sackige Erweiterungen an, in denen Kalkkonkremente den 
hier befinc1lichen Nervenendapparaten aufliegen. Sowohl die Flussig
keit wie diese korperlichen Bestandteile nehmen natiirlich an jeder 
Lageanderung des Kopfes teil; in del' Flussigkeitssaule treten dabei 

5* 
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gewisse Slromungen auf, wobei Qie Kalkkonkremente narurlieh naeh 
dem Gesetz del' Sehwere ihren Standort verandern. Nun sind die Bogen
giinge mit einem Sinnesepithel ausgekleidet, mit Zellen, die eine 
meehanisehe Reizung in einen nervosen Vorgang umsetzen. Aus diesen 
Zellp'll geht ein Nerv henor, del' zusammen mit dem Gehornerven in 
das Gehirn eintritt und mit dem Kleinhirn in Beziehungen steht. 

s . 

3 

Abb. 4. Rechtes Labyrinth . 
1 Schnecke; 2 Erster Bogengang; 3 Zweitcr Bogengang; 4 Dritter Bogengang; 5 Nerv. 

Die Tatigkeit des Organs wird sieh aus clieser Besehreibung ver~ 
hiiltnismaBig leieht ableiten lassen. Wieder erfahren wir nieht, welehe 
Bogengiinge von einer Bewegung hauptsaehlieh betroffen werden. und 
Doeh weniger bekommen wir den Druek der Otolithen auf die Sinnes
epithelien zu sptiren; wir haben wieder nul' den unmittelbaren Ein
druek einer Lageanderung oder, wenn diese sehr plotzlieh erfolgt, den 
des Sehwindels. Dabei gibt die dreidimensionale Gliederung des Or
gans die Sicherheit, daB uns twine tiberhaupt denkbare Lageanderung 
entgeht. 

Obrigens hat sieh die hier vorgetragene Auffassung dureh Versuehe 
bestatigen lassen. Bei Fisehen, denen das Labyrinth entfernt worden 
ist, konnen wir den Verlust des statisehen Sinnes, del' raurnliehen 
Orientierung, im Aquarium unmittelbar beobaehten; sie nehmen die 
absonderliehsten Stellungen ein und fallen dadureh ohne weiteres auf. 

,Und bei Krebsen, die, wenn sie ihre Sehale weehseln, zugleieh ihr 
Labyrinth freilegen, hat man die Otolithen sogar dureh Eisenteilehcn 
ersetzen und diese spater dureh einen Magneten beeinflnssen konnen. 
Das Ergebni:;; ist eine Tausehung del' Tiere tiber ihre Lage im Raum. 
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Zeitsinn. 

1m AnschluB an diese Erorterungen ·wollen wir jetzt auch nach dem 
"Z e its inn" fragen. WiI: wissen, daB die zeitliche Perspektive ebenso 
-w-ie die raumliche eine Form unserer Anschauung ist. Nichts konnen 
wir uns zeitlos vorstellen. Dber aIle menschlichen Nachrichten hinaus 
sind wir gezwungen, die Zeit ins Unendliche zu verlangern, und ebenso 
undenkbar wie der Anfang der Zeit erscheinl uns ihr Ende. 

So erleben wir alles, was wir erleben, in der Zeit; zugleich aber er
leben wir die Zeit selbst und mit ihr die Ordnung der Dinge in der 
Zeit. Ob wir uns, gern oder ungern, an Vergangenes erinnern oder 
in Ungeduld, Sehnsucht oder in Angst Zukiinftiges vorwegnehmen, 
stets enthiilt dieses gegenwiirtige Erleben einen besonderen, zeitbe
sti:mmten Akzent. Gerade dadurch jedoch bekommen die Begriffe der 
Zeit und des zeitlichen Geschehens hier, in der Psychologie, ein ganz 
anderes Gesicht als in der Physik 1; wir projizieren zu verschiedenen 
Zeiten Erlebtes in eine, die gegenwartige Zeit; ja, diese Moglichkeit, 
das Friihere, das Jetzige und das Zukiinftige in einem BewuBtseins
zustand zu verschinelzen, abgelaufene Zeiten in die augenblickliche 
heriiberzunehmen und diese wieder durch eine neue aufzuheben; erst 
diese Moglichkeit gmt uns das BewuBtsein eines die Zeiten iiberdauern
den "Ich". 

Das kann hier nur angedeutet werden. Abcr welche Beziehungen 
bestehen zwischen dem, was wir als Zeit erleben und was als Zeit 
registriert wird, anders gesagt, zwischen der psychologischen und der 
physikalischen Zeit? 

lch beginne mit einem 8.uBersten, pathologischen Fall, niimlich mit 
Kranken, die ihren "Zeitsinn" eingebiiBt hahen. Nach schweren Ver
giftungen, Hirnerschiitterungen usw. verlieren manche Menschen die 
Fahigkeit, das jiingst Gemerkte zu reproduzieren und etwas Neues zu 
merken. So leben sie wie Eintagsfliegen; da sie nichts behalten, er
scheint ihnen alies neu, das Zimmer, in dem sie am Morgen erwachen, 
der Arzt, der sie seit Monaten taglich besucht, und die Mitkranken, 
mit denen sie ebensolange zusammenleben. Wenn sich ihr Zustand 
dann bessert und sie wieder anfangen, etwas zu merken, so fehlt ihnen 
zunachst noch die zeitliche Orientierung; sie erinnern sich wieder, 
ordnen aber das Erinnerte zeitlich nicht ein. 

1 In der die Zeit ja in den letzten Jahrzehnten auch in einem ganz neuen 
Sinn problematisch geworden ist. 



Das BewuBtsein. 

Anders verhalten sich Menschen, die kiinstlich in einen krankhaften 
Zustand, den Haschischrausch versetzt worden sind. "Mir scheinen", 
hat einer zu Be r in g e rl gesagt, "seit Beginn des Rausches bereits 
Stunden verflogen zu sein"; Phasen von Sekundenlange hatten fiir ihn 
schon sehr lange gedauert. Ahnlich werden bekanntlich manche 
Traume beurteilt; es scheinen Stunden gewesen zu sein, und in Wirk
lichkeit haben wir nur Minuten geschlafen. 

Andere Unterschiede werden durch das Lebensalter bedingt. Jungen 
Menschen erscheinen einige Jahre, und zwar nach vorwiirts und nach 
ruckwiirts, als iiberaus lang; etwa in der Mitte des vierten Jahrzehnts 
beginnen die Jahre zu laufen, und viele Greise berichten, daB die Zeit 
£loge, wahrend sie in der Jugend gekrochen ware. Vielleicht hiingt es 
damit zusammen, daB alte Mens chen, die so hiiufig iiber Schlaflosig
keit klagen, mit dieser Klage verhiiltnismaBig selten 2 die iiber Lange
weile verbinden. 

Ober dieses Gefiihl der Langeweile lieBe sich eine eigene Abhand
lung schreiben. Nur wenige, innerlich reiche und fiir die verschieden
sten Anregungen empfiingliche Menschen kennen es nicht. Fiir die 
meisten sind ganze Industrien bemiiht, ihnen die "Zeit zu vertreiben"; 
sie seIber legen Patiencen, sammeln Dinge, die sie nicht [reuen, lesen 
Biicher, die sie nicht interessieren, begehen dumme und gelegentlich 
niedertrachtige Dinge - nur aus Angst vor der Ode in sich. Darum 
auch das Haschen nach "Sensationen". Tage und Wochen, in denen 
sich aufregende Ereignisse jagen, vergehen im Fluge, wahrend sich 
weniger ausgefiillte endlos ausdehnen konnen. Das Merkwiirdige aber 
ist: in der Erinnerung andert sich das; in ihr ziehen sich gerade un
ausgefiillte Zeiten zusammen, ausgefiillte dagegen erscheinen lang und 
Vorkommnisse, die sich vor ihnen abgespielt haben, sehr weit entfernt. 

Vergleichen wir die Zeit, in der wir beschiiftigungslos warten, mit 
derselben Zeitspanne, die uns zur Ausfiihrung einer schwierigen, eiligen 
Aufgabe - in einer Prufung etwa - gelassen wird, so wird uns 
diese Relativitat des ZeitbewuBtseins noch deutlicher werden, und wenn 
ein Redner, in einer psychologischen Vorlesung etwa, plotzlich auf
horen wollte, um nach IO Sekunden weiterzusprechen, so werden seine 
Horer diese Zeit sehr iiberschatzen; sie sind eingestellt auf eine ge-

1 Zur Klinik des Hasehisehrausehes. Nervenarzt Bd.5, H.7, 327 (1932). 
2 Nieht immer. Ieh habe die Langeweile erst, seitdem ieh nieht mehr so 

viel arbeiten, lesen, Musik treiben kann usw., wie ieh waeh bin, also erst 
im Alter kennen gelernt. 
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wisse Menge von Worten, und deshalb erseheint ihnen die Zeit lang, 
wenn sie plOtzlieh nieht ausgefiillt wird. 

'Vir besitzen also keine absolute Zeitsehatzung, keine ilmere Uhr, 
die objektive, physikalisehe Zeiten aufzeiehnen konnte; weI' Zeiten 
trotzdem zu messen versueht, muB an die Stelle del' zeitliehen Ein
ordnung die l'aumliehe setzen 1. Das ist das Wesen jeder (aueh del' 
Sonnen-) Uhr und jedes wissensehaftliehen Registrierapparates. Im
merhin eine gewisse subjektive Zeitsehatzung besitzen wir doeh. Wor
auf mag sie beruhen? 

Bis zu einem gewissen Grade hangt die zeitliehe Pel'spektive in die 
Vergangenheit zweifellos von del' Deutliehkeit unserer Erinnerungen 
abo Da die Erinnerung an ein weit zuriiekliegendes Ereignis abel' ge
legentlieh aueh einmal klarer und deutlieher sein kann als die an ein 
anderes von jiingerer Herkunft, so werden wir den Erinnerungen noeh 
eine besondere Eigensehaft zusehreiben miissen, die man in Analogie 
zu den Lokalzeiehen del' IEmpfindungen "Temporalzeiehen" 
nennt. 

Und wie sehatzen wir gegenwartige Zeiten? Nun, zunaehst wollen 
wir uns dariiber klarwerden, daB es das gar nieht gibt: eine gegen
wartige Zeit - so wenig mindestens wie einen Punkt in del' Mathe
matik 2. Jede Zeit zerflieBt Ul1S unter den Handen; wenn wir uns mit 
ihr befassen, gehort sie schon del' Vergangenheit an. Wir miissen die 
Frage also andel's stellen: wie laBt sieh die Dauer eines Erlebnisses 
sehatzen? Hier draugt sieh am unmittelbarsten del' Hinweis auf die 
VVahl'llehmungen auf. vVir waren ohne Zeit, wenn wir niehts wahr
niihmen, und Zeitraume, in denen wir bewuBtlos gewesen sind und 
niehts aufgefaBt haben, lassen sieh gar nieht bestimmen. Deshalb 
wollen wir fragen, ob sieh nieht nahere Beziehungen zwischen dem 
ZeitbewuBtsein und den Empfindungen feststellen lassen. 

Von Karl Ernst V. Bae.r3 stammt eine Betraehtung iiber die Ver
auderungen, die unser vVeltbild erfahren miiBte, wollte eine Ver
kiirzung oder Verlaugerung der Lebensdauer aueh das ZeitmaB unserer 
Erlebnisse andel'll. Nehmen wir an, wir lebten nul' einen Monat und 

1 Vgl. Schoperihauer (Die Welt als Wille und Vorstellung. II, Kap.4): 
"Mel3bar ist die Zeit nicht direkt, durch sich selbst, sondern nur indirekt, 
durch die Bewegung, als welche in Raum und Zeit zugleich ist; so mil3t die 
Bewegung der Sonne und der Uhr die Zeit." 

2 Ich darf an die schonen Auseinandersetzungen des Augustinus erinnern. 
(Die Bekenntnisse des heiligen Augustin. Georg Muller, S. 404ff.) 

3 Reden usw. Braunschweig: Fr. Vieweg & Sohn. 1886. 
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hatten am Ende doch gleich vieles erlebt, so wiirden ,vir manche Er
eignisse in viel mehr Einzelteile zerlegen. Vom Sommer oder yom 
"Vinter erfuhren wir nur aus den Erzahlungen fruherer Geschlechter, 
aber dafiir konnten wir den Lauf einer Flintenkugel wie durch die 
Zeitlupe sehen. Und wenn wir uns umgekehrt auf den Standpunkt 
eines Menschen stellen, der - mit der entsprechenden 'Virkung fur 
das ZeitmaB seines BewuBtseins - urn ein Vielfaches langer lebte als 
wir, so wiirden ihn die Phasen des Mondes, ja sogar der Wechsel der 
Jahreszeiten nicht anders beriihren als uns die Stunden des Tages; 
Tag und Nacht wiirden in kurzen Zwischenraumen abwechseln, das 
Getreide wiirde vor seinen Augen in die Hohe schieBen und die Blute 
sich ebenso schnell entfalten und verwelken. 

Das ist eine Betrachtung, die eine experimentell gerichtete Psycho
logie fur Spielerei halten wird. Sie ist aber doch wichtig, urn uns die 
Relativitat unseres Zeitsinnes und besonders seine Abhangigkeit von 
den Empfindungen vor Augen zu fUhren. Wir wollen diese Abhangig
keit jetzt an einigen Beispielen untersuchen, die viel exakter, freilich 
auch weniger geistreich sind. 

Zunachst sei die Frage aufgeworfen, wie lange ein Reiz dauem muB, 
damit er eine Empfindung aus]osen kann. Wieder laBt sich das in 
absoluten Werten nicht sagen. GroBere und hellere Gegenstande wer
den nach kurzerer Zeit wahrgenommen als kleine und dunkle 1. Beim 
Ohr dagegen entscheidet auBer der Smrke die absolute Zahl der Luft
schwingungen; mindestens zwei mussen sich folgen, damit eine Wahr
nehmung erfolgt, und das dauert bei tiefen Tonen naturlich langer 
als bei hohen 2. Wahrscheinlich laB t sich deshalb namentlich bei 
schnellen Rhythmen die Melodie leichter in der ersten Stimme fuhren 
als in einer anderen 3. 

Und wenn sich nun zwei Reize zu schnell folgen, wenn die Zeit
spanne zwischen ihnen zu klein wird, was geschieht dann? Wir wissen: 
jedes Arpeggio kann durch fortgesetzte Beschleunigung in einen Ak
kord iibergefuhn werden, und verschiedene Farben lassen sich im 

1 Der kleinste wahrnehrnbare Untersehied fUr sehr starke Reize betragt 
beirn Auge z. B. (se. bei Reizung derselben Netzhautstelle) 1/160 see. 

S Beirn viergestriehenen g (g4) sind nur 3/5000 see erforderlieh. 
3 Der kleinste noeh wahrnehrnbare Untersehied betragt beirn Ohr, wenn 

derselbe Reiz dasselbe Ohr trifft, 0,002 see und, wenn er naeheinander erst 
das eine, dann das andere Ohr beruhrt, 0,064 see; wahrend versehiedene Reize, 
die dasselbe Ohr treffen, 0,1 see auseinanderliegen rnussen, urn noeh als zeitlieh 
getrennt erkannt zu werden. 
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Kreisel zu erner Farbe vermischen. Zu rasch folgende Einzelreize 
gehen in eine einheitliche 'Vahrnehmtrng ein. 

SOlmt ist die weitere Frage, wieviel Empfindungen man gleichzeitig 
haben konnte, von vornherein verfehlt, wenn sie e i n e m Sinnesorgan 
gilt. Innerhalb eines Sinnesgebietes konnen wir sehr viele Reize gleich
zeitig aufnehmen, abel' wir werden in del' Regel doch nUl' eine Wahr
nehmung haben, weil die Reize verschmelzen. Auf verschiedenen 
Sinnesgebieten abel' sind Yiele Empfindungen nebeneinander moglich. 
nUl' daB del' Grad ihrer Starke eine Rangordnung schafft, iiber deren 
Einhaltung die Aufmerksamkeit wacht. Schwache Empfindungen wer
den von starken unterdriickt. Dbrigens gilt das nicht bloB fiir Emp
findungen, die miteinander in Wettstreit treten; andere seelische Er
lebnisse verhalten sLch, wenn ihr BewuBtseinsgrad nUl' lebhaft genug 
ist, darin ahnlich. So horen wir von Pas cal, daB er die Frage del' 
Zykloide in einer Nacht gelOst habe, in del' er durch Arbeit einen 
heftigen Zahnschmerz zu unterdriicken versucht hat. Hier haben Ge
danken - man kann auch sagen, hat del' vVille - Schmerzempfin
dungen verdrangt. 

Sodann ist wichtig, wie eine ununterbrochene Reihe von gleich
formigen Reizen und endlich wie in regelmaBigen Zwischenraumen 
aufeinanderfolgende Reize auf unser BewuBtsein wirken 1. Beispiele 
fiir beide Fane sind leicht zu finden; achten wir auf das Rauschen 
eines Baches, so haben wir den ersten, und auf das Ticktack einer 
Uhr odeI' das Rattern del' Rader einer Eisenbahn, so erleben wir den 
zweiten. 

Im ersten Fall laBt sich eine eigentiimliche Beobachtung machen. 
Die Empfindtmg pflegt (mit zunehmender Aufmerksamkeit) allmah
lich zu steigen, urn sich dann zwar auf diesel' Hohe zu halten, abel' 
urn diese Hohe als Mittelpunkt weiterzuschwanken. Die Empfindung 
schwillt also an und ab, auch wenn del' Reiz sich nicht andert. Man 
hat diese Erscheinung auf Schwankungen del' Aufmerksamkeit zurii.ck
gefiihrt, abel' damit eigentlich nul' die Frage vertagt odeI' im besten 
Falle neu ausgedriickt. Wir n e nne n es eben Aufmerksamkeit, wenn 
wir Schwankungen del' BewuBtheit beobachten; und so werden wir 

1 Eine dritte hierher gehorige Frage ist die, wieweit wir imstande sind, 
verschiedene gleichzeitig wahrgenommene Rhythmen zu unterscheiden. 
Hierher gehort der bekannte Webersche Taschenuhrversuch: halt man zwei 
Taschenuhren vor ein Ohr, so kann man leicht unterscheiden, ob sie gleich
zei tig ticken oder nich t; wenn man abel' vor jed e s Ohr je eine UbI' halt, so 
kann man das nicht. 
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immer noch fragen miissen, wieso unsere Aufmerksamkeit in be
stimmtem Rhythmus bald nachlassen, bald wieder wach werden kann. 
Denkbar ware dagegen eine physiologische Erklarung, da6 namlich 
die Schwankungen in der Blutfiillung der Hirnrinde 1 diese wechselnde 
Empfindungsstiirke begriinden. 

Wenn wir jedoch auf Reize achten, die sich von vornherein in gleich
ma6igen Abstiinden wiederholen, so tritt etwas anderes auf": nach 
kurzer Zeit fangen wir an, die Einzelempfindungen in Takte zu ord
nen. Achtet man auf eine Uhr oder auf eine Dampfmaschine, so la6t 
sich diese Rhythmisierung auch bei bewu6ter Anstrengung beinahe 
niemals vermeiden. Es ist moglich, da6 sie auf Muskelspannungen 2 

beruht, die kommen und gehen und die wir als Takte empfinden. Frei
lich beweisen la6t sich das schlecht. 

Schlie6lich sei noch an die gro6en personlichen Unterschiede der 
Zeitschatzung erinnert. Sie werden gut durch die Geschichte der "p e r
sonlichen Gleichung" belegt. Diese personliche Gleichung der 
Astronomen, die bekanntIich auf der verschiedenen Reaktionszeit der 
einzelnen Beobachter beruht, ist (1796) entdeckt worden auf der Stern
warte zu Greenwich, in der ein Assistent die Disziplinlosigkeit be
gangen hat, den Durchgang der Gestirne einen Bruchteil einer Sekunde 
spater zu vermerken als sein Direktor. Das hat dem Assistenten die 
Stelle gekostet, aber zugleich Anla6 zu der uns jetzt allen gelaufigen 
Beobachtung gegeben (Bessel), da6 die zwischen einem Reiz und der 
durch ihn veranla6ten korperlichen Reaktion gelegene Zeit nicht bei 
allen Menschen gleich lang ist. Der Unterschied ist iibrigens leicht zu 
erklaren, wenn man an die physiologischen Voraussetzungen von Emp
findungen und Bewegungen denkt: die nervose Erregung mu6 eine 
Bahn durchlaufen, die beim einzelnen verschieden lang und verschieden 
wegsam sein wird. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser Erregung 
ist namlich nicht gro6. "Gliicklicherweise", schreibt Helmholtz, 
"sind die Strecken kurz, welche unsere Sinneswahrnehmungen 3 zu 

1 Man konnte auch an die elektrischen Spannungsschwankungen denken, 
die schon bei korperlicher und geistiger Ruhe beobachtet werden. Aber diese 
von H. Berger beobachteten und beschriebenen "Alpha-Wellen" treten 8 bis 
12mal in der Sekunde auf, folgen sich also schneller als die "Schwankungen 
der Bewul3theit." 

2 Es sei daran erinnert, dal3 wir die Muskelspannungen bei angestrengter 
Aufmerksamkeit den meisten Menschen, an der Stirn z. B., direkt ansehen 
konnen. 

3 Ich brauche nicht zu sagen, dal3 wir den Tatbestand heute nicht mehr 
so ausdriicken wiirden. 
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durchlaufen haben, ehe sie zum Gehirn kommen, sonst wiirden 'yir 
mit unserem BewuBtsein weit hinter der Gegenwart ... herhinken; 
gliicklicherweise sind sie so kurz, daB wir die Verzogerung nicht be
merken ... Fiir einen ordentlichen Walfisch ist es vielleicht schlimmer; 
denn aller Wahrscheinlichkeit nach erfahrt er vielleicht nach einer 
Sekunde die Verletzung seines Schwanzes und braucht eine zweite 
Sekunde, urn dem Schwanz zu befehlen, er solIe sich wehren." 

Das Maximum der Zeitschatzung liegt zwischen sechs und acht Mi
nuten; kiirzere Zeiten werden uberschatzt, groBere fur kleiner ge
halten. Die Dinge verhalten sich ahnlich ,vie bei der Raumschiitzung, 
wo es auch ein Optimum (zwischen einem und vier Metern) gibt und 
nach oben und unten davon mnliche Fehler begangen werden. 

DaB sich die Zeitdauer unserer Gedanken nicht messen laBt, werden 
wir spater (S.93) noch sehen. 

Vorstellungen. 

Was bleibt von einer Wahrnehmung ubrig, wenn der Reiz abge
klungen ist, der sie ausgelost hat? Betrachten wir ein Gebaude und 
schlieBen nachher die Augen, oder horen wir eine uns bis dahin un
bekannte Folge von Tonen, in beiden Fallen wird der BewuBtseins
vorgang, den wir dabei erleben, eine Spur hinterlassen, die wir Er
innerungsbild oder Vorstellung nennen. Sie ist nicht immer vorhanden, 
ja, haufig geht sie verloren, aber wo wir sie erleben, umfaBt ihr In
halt alles, was die Wahrnehmung sellist ausgemacht hat: die Qualitat, 
die Intensitat, den raumlichen und zeitlichen Charakter, das begleitende 
Urteil und den Gefuhlston. Nur dad man nicht ubersehen, daB das 
alles zum Inhalt, zum Gegenstand der Vorstellung wird; ihre 
eigene Starke und ihr eigener Gefiihlston sind dadmch noch durchaus 
nicht bestimmt. 

Fragen wir nun, worin der Unterschied zwischen Empfindung und 
Erinnerungsbild, Wahrnehmung und Vorstellung liegt, so werden wir 
von der sinnlichen Lebhaftigkeit ("Leibhaftigkeit"l Jaspers) 

1 Dieses Erlebnis der Leibhaftigkeit fallt nicht ohne wei teres mit dem 
"Realitatsurteil" zusammen, mit dem wir das Vorhandensein eines Gegen
standes bejahen oder verneinen. Eine.helle Stelle an der Wand besitzt (ebenso 
wie der im Wasser gebrochen erscheinende St.ab) volle sinnliche Deutlichkeit 
auch dann noch, wenn ihre Entstehung aus einem reflektierten Sonnenstrahl 
langst erkannt worden ist. Ebenso leibhaftig sind sogar die Nachhilder des 
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d~r Wahrnehmungen ausgehen miissen. Zu diesem Erlebnis der Leib
haftigkeit gehort, daB wahrgenommene Gegenstiinde in den auBeren 
Raum verlegt werden, vom \Villen des Beobachters nicht abhangen und 
sich wiihrend eines Wahrnehmungsaktes nur wenig veriindern. Die 
Vorstellungen dagegen 'sind (gewi:ihnlich) unbestimmt, farblos und 
schemenhaft; sie werden nicht nach auBen verIegt, sondern unraum
Iich im "Vorstellungsraum" erIebt, und sie wechseln mit oder ohne 
unser Zutun haufig ihre Gestalt. 

Die Traume der Gesunden und manche Sinnesmuschungen bei 
Geisteskranken 1 zeigen, daB aus lebhaften Vorstellungen zuw~ilen 
Wahrnehmungen werden, daB es also genetische Beziehungen 
zwischen beiden Erlebnissen gibt; pha.!l2.!!!...wol..Q~ dagegen, 
d. h. soweit es das un mitt e I bar e seelische ErIebnis angeht, scheint 
zwischen Wahrnehmungen und Vorstellungen zunachst eine Kluft zu 
bestehen, die erst durch die Arbeiten von J a ens c h einigermaBen 
iiberbriickt worden ist. "Vorstellungs- und Wahrnehmungswelt sind 
nicht von Anfang an scharf getrennt", schreibt J a ens c h, "vielmehr 
ist diese Trennung erst ein Produkt der Enhvicklung." In der Tat 
braucht man nur lebhafte Kinder spielen zu sehen, urn zu wissen, daB 
bei ihnen reine Phantasiegebilde nicht selten Wirklichkeitscharakter 
erhalten und daB sie imaginare Puppen und nur gedachte Umzau
nungen als tatsachlich vorhanden betrachten. Aber diese Wirkung der 
Phantasie bleibt nicht auf Kinder beschrankt; auch Erwachsene ki:innen 
friiher gesehene Gegenstiinde oder auch nur solche, die aus ihrer 

Auges, die infolge einer starken Reizung der Netzhaut, die Empfindungen in 
der Hand, die durch einen Sto13 gegen den Ulnarnerven (Musikantenknochen) 
oder wie die Schmerzen in liingst amputierten Gliedern, die durch den Narben
zug an den Nervenstiimpfen entstehen. Das alles sind Erlebnisse, die zu 
einem falschen Realitlitsurteil fUhren, aber doch "leibhaftig" sind. Umgeltehrt 
treten in der Hypnose und unter der Wirkung von Suggestionen sonst, noch 
Mufiger aber bei Geisteskranken bejahende Realitatsurteile auf, ohne da3 
wir eine volle sinnliche Deutlichkeit der ihnen zugrunde liegenden Vorstellun
gen voraussetzen durften. 

1 Man braucht aber nicht geisteskrank zu sein, urn lihnliche Dinge zu 
erleben. Nervenlirzte horen Ul.glich Kranke uber zahllose Empfindungen in 
Korperstellen klagen, die uberhaupt niemals krank gewesen sind. Die hypo
chondrische Uberzeugung von dem Vorhandensein eines Leidens H13t sie auf 
Erscheinungen achten, die uns entgehen, und bildet sie allm1i.hlich zu form
lichen "Virtuosen der Tastsphlire" aus, die schlie3lich ihren eigenen Berz
schlag fiihlen und mogljchst jeden Teil ihrer Verdauungst1i.tigkeit unmittelbar 
beobachten. So entsteht auf psychischem Wege ein Krankheitsbild, das im 
wesentlichen durch qu1i.lende korperliche Empfindungen beherrscht wird. 
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eigenen Einbildungskraft entsprungen sind, mit voller sinnlicher Deut
lichkeit sehen, bOren usw. Am haufigsten ist, daE man Dinge, auf die 
man stundenlang geachtet hat - beim Mikroskopieren, beim Pilze
suchen im Walde, beim Bernsteinsuchen am Strande -, im Dunkeln 
vor dem Einschlafen noch einmal vor sich auftauchen sieht. l\tanche 
Menschen konnen solche Gesichtstauschungen aber auch willkurlich 
herbeirufen. So hat H. Me y e r Profile und Wiirfel, ja schlieElich fast 
jeden Gegenstand, von dem er es wollte, vor sich "gesehen", und erst 
allmahlich haben sich diese Bilder ohne sein Zutun in andere verwan
delt oder sind verschwunden; Goethe hat nur das Thema, mit dem 
sich seine Gesichtstauschungen beschaftigen sollten, angeben kOnnen, 
auf die Gestalten selbst aber keinen EinfluE gehabt; und J 0 han n e s 
Mull e r endlich hat lediglich eine Gesamtlage geschaffen, die fur das 
Auftreten solcher Bilder die giinstigste war. 

Trotz mancher Ahnlichkeiten stimmen die "Pseudohalluzinationen" 
anscheinend doch nicht ganz mit dem iiberein, was E. R. Jaensch 
als Anschauungsbilder bezeichnet. In jedem Fall mussen die 
Anschauungsbilder haufiger sein. Nach J aensch besitzen 40-60 0/0 

aller Kinder (die Kindheit bis zur Pubertat gerechnet) als ausgespro
chene "Eidetiker" die Fahigkeit, "einen dargebotenen Gegenstand 
entweder nur unmittelbar nach der Betrachtung oder auch nach liin
gerer Zeit im buchstablichen und eigentlichen Sinne wieder zu s e hen" . 
Andeutungen dieser Begabung haben sich bei noch mehr Kindern und 
Jugendlichen feststellen lassen, wahrend sie bei Erwachsenen seltener 
wird. Das gilt allerdings nur fur uns; bei Naturvolkern scheint 1 die 
Wahrnehmungs- und Vorstellungswelt der eidetischen WeIt unserer 
Jugendlichen nahezustehen. So hat W. E. Roth die Eingeborenen 
Queenslands eine Reihe von Gesangen rezitieren horen, deren voll
standige Wiedergabe mehr als funf Nachte erfordert, und zwar, ob
wohl diese Gesange in einer ihnen unbekannten Sprache verfaEt sind. 
(Obrigens gibt es auch bei uns musikalische Menschen, die sich mit 
der Musik auch lange Opern t ext e einpragen konnen, obwohl sie kein 
Wort von dem z. B. italienisch gesungenen Libretto verstehen.) 1m 
allgemeinen sind akustische Anschauungsbilder etwa zehnmal seltener 
als optische, wiihrend solche des Tastsinnes etwa ebenso oft beobachtet 
werden (J aensch). 

Die Untersuchungen von J a ens c h und seinen Schulern haben sich 

1 Wie Jaensch aus den von Levy-Bruhl vorgelegten Nachrichten 
schlieJ3t. 
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vornehmlich auf 0 p tis c h e Anschauungsbilder 1 bezogen. Von diesen 
hat eine Versuchsperson angegeben, sie unterschieden sich in ihrer 
Deutlichkeit und Farbigkeit von der Wirklichkeit nicht; ein anderer 
hat das Anschauungsbild sogar in "stiirkerer Leuchtkraft" und "in leb
hafterer Farbung" als das Urbild gesehen; und ein dritter berichtet, er 
habe sich von jeher iiber das Betrachten stereoskopischer Bilder lustig 
gemacht, weil er selbst von jeder einfachen Photographie ein voll
korperliches und del' Wirklichkeit auch del' GroBe nach entsprechen
des Bild erhalten konne. Trotzdem werden die Anschauungsbilder nicht 
mit wirklichen Gegenstiinden verwechselt, und zwar hauptsachlich, weil 
sie sich bei Xnderung der Blickrichtung mit diesel' verschieben 2. 

AuBerdem besitzen sie eine eigenartig "lockere Struktur", so daB es 
scheint, als miisse man durch sie "hindurchsehen" konnen. Als "ge
frorene gasformige Gestalten" hat sie ein Eidetiker geschildert. Zu
weilen ve~drangt abel' auch umgekehrt das Anschauungsbild die Wirk
lichkeit - man diide sich also nicht wundern, meint K r 0 h, wenn 
Schulkinder gelegentlich an Stelle del' Wand des Klassenzimmers die 
Schwimmanstalt sehen. 

Die Anschauungsbilder stehen also etwa in der Mitte zwischen Wahr
nehmungen und Vorstellungen; sie setzen jeder auf eine Abanderung 
hinzielenden Einwirkung stiirkeren Widerstand entgegen als diese und 
sind doch wandelbarer als jene. Immerhin kommen bei ausgepragten 
Eidetikern darin Obergange vor; die Anschauungsbilder nehmen go
legentlich den Charakter von Wahrnehmungen an, und in diese gehen 
zuweilen Ziige del' Anschauungsbilder mit ein. Das ist, wie gesagt, be
sonders bei Kindem del' Fall, deren Wahrnehmungen noch biegsamer 
und plastischer sind. Geistesgesunde Erwachsene bleiben (auBerhalb. 
ihrer Traume) kaum jemals im Zweifel, ob sie etwas wahrgenommen 
odeI' sich nur vorgestellt haben; ja, manche klagen dariiber, daB sie 
sich nichts mehr richtig vorstellen konnten; fiir mich z. B. ist die 
Welt, sobald ich die Augen schlieBe, in ein vollkommen leeres Dunkel 
getaucht. Immerhin kommen, wie gesagt, auch bei Erwachsenen zu
weilen noch sehr lebhafte Vorstellungen vor. Man hat von Len b a c h 
erziihlt, er habe sich das Portratmalen gelegentlich durch Photogra-

1 Die nicht etwa mit den aus der Physiologie bekannten "NachbiIdern" 
identisch sind. 

a Geschieht die Verlagerung des Blickes langsam, so lassen sich aIle Phasen 
der Bewegung der Anschauungsbilder verfolgen. Erfolgt sie schnell, so ver
liischt das Bild fUr Augenblicke, urn erst wieder zu erscheinen, wenn del' 
Blick an irgendeinem Orte zur Ruhe gekommen ist (Jaensch und Reich). 
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phien erleichtert. Ich weill, daB das falsch ist; wohl aber hat Len
b a c h zuweilen einen Menschen iiberaus ahulich gemalt, den er sich 
nur ein einziges Mal griindlich hatte ansehen kannen. Etwas Xhnliches 
hat Taine von einem Maler berichtet, und in Zeichenschulen wird 
diese Fiihigkeit, aus dem Gedachtnis zu arbeiten, sogar systematisch 
geiibt. Auch daB Goethe eine Rose schon auf ihren Duft hin sinn
lich lebhaft hat "sehen" kannen, gehOrt ebenso hierher wie, daB 
Mozart eine Messe, das Miserere, deren Partitur in der Sixtinischen 
Kapelle geheimgehalten wurde, nach nur einmaligem Horen bis in aIle 
Einzelheiten richtig niedergeschrieben hat. Offenbar hat die Messe 
Anschauungsbilder in ibm hinterlassen, die bei Bee th 0 v e n nach bei
nahe vollkommenem Verlust seines Gehors anscheinend auch noch auf
getaucht sind. Dbrigens beweisen schon die Menschen, die eine ihnen 
bis dahin fremde Partitur mit sinnlichem GenuB lesen, eine Lebhaftig
keit des Vorstellungsvermogens, die Unmusikalischen natiirlich fehlt. 

Was das Optische angeht, so sehen wir in Spezialitatentheatern ge
legentlich Gedac.Q.tnis- und Rechenkiinstler auftreten, die (mit ver
bundenen Augen) sehr lange Zahlenreihen vorwiirts und riickwarts 
aufsagen oder sogar durch mehrere untereinander geschriebene Reihen 
diagonal hindurch "lesen". "Lesen", denn das Kunststiick ist nur fiir 
den moglich, der vollkommen deutliche Anschauungsbilder von diesen 
Zahlentafeln besitzt und mit ibnen arbeitet, wie wenn seine Augen 
offen waren. Ahnli~ verhalten sich Redner, die mehr den Ehrgeiz 
als die Fiihigkeit zum freien Vortrag besitzen und ibn deshalb optisch 
auswendig lernen; sie wissen in jedem Augenblick, ob sie sich in ihrem 
Manuskript rechts oben oder links unten befinden 1. Auch Schach
spieler, die blind spielen und yom Nebenzimmer aus ohne Benutzung 
von Brett und Figuren gleichzeitig mehrere Partien beherrschen, ge
horen hierher; auch sie haben offenbar aIle Figuren fortgesetzt s~n
lich lebhaft "vor Augen"; denn die wechselnden Stellungen ohne das zu 
behalten und danach die eigenen Ziige einzurichten, das wiirde sich 
schon fiir eine einzige Partie nicht durchfiihren lassen. 

SchlieBlich mochte ich noch eine eigentiimliche Erscheinung er
walmen, die schon Go e the und Fe c h n e r bekannt gewesen ist und 
die die Synasthesien, die Sekundarempfindungen betrifft. 
J eder zehnte Mensch etwa solI bei Reizung eines Sinnes zugleich V or-

1 Jaensch berichtet von einem Dr. Ennen, er habe am Tage vor seinem 
Staatsexamen ganze Textstucke aus seinen optischen und akustischen An
schauungsbildern heraus "vorgelesen". 
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stellWlgen auf dem Gebiete eines anderen erleben. Manche haben auch 
das als mnemotechnisches Mittel benutzt: Namen und sonstige \Vorte 
ordnen sich fiir sie je nach del' Art ihrer Vokale in Farbgruppen, und 
wollen sie eines finden, so "sehen" sie zWlachst ein Braun odeI' ein 
Gelb; damit ist del' Vokal bestimmt, zu dem nul' noch die Konsonanten 
gesucht werden mussen. 

Abel' das sind Ausnahmen. Wichtiger ist die Frage, wieviel Men
schen uberhaupt so plastische Vorstellungen haben. DaB wir gewohn
lich so nicht vorstellen, wie wir es von lVI'o z a rt und Len b a c h vor
aussetzen durfen, ist nicht zweifelhaft. Wie verhalt sich also del' 
Durchsehnitt? 

Gal ton hat einmal viele Menschen gefragt, ob sie sich ihren Friih
stuekstiseh plastiseh, d. h. sinnlieh lebhaft, vorstellen konnten. Manehe 
haben das als beinahe selbstverstandlieh bejaht, andere es ebenso ent
schieden verneint. Die Untersepjede gehen abel' noeh wei tel' ; del' eine 
erlebt VorstellWlgen von sinnlieher Farbung vorwiegend auf akusti
schem, del' andere auf optisehem Gebiete, und eine dritte Gruppe 1 

kann am besten Erillllerungsbilder von Bewegungen wieder aufleben 
lassen. Man hat danach drei versehiedene Typen unterscheiden und 
feststellen wollen, daB ein gemischter, akustisch-motorischer Typus 
del' haufigste sei. Abel' auch innerhalb del' einzelnen Vorstellungs
gebiete kommen weitgehende Unterschiede VOl'; weI' sich z. B. die 
Stimme eines 'andern deutlich vorstellen kann, braucht sich an musi
kalisehe Klange darum noch nicht zu erinnern. 

SchlieBlich ~vissen wir, daf~ del' sinnliche Charakter, del' einer Vor
stellWlg einmal innegewohnt hat, ihr keineswegs immer verbleibt. Je 
weiter wir WlS von del' WahrnehmWlg entfernen, die eine Gedaehtnis
spur zuruckgelassen hat, um so unklarer und unkorperlicher wird 
dieses Bild. Wir haben gehort, gerade dieses Abnehmen del' sinnliehen 
Deutlichkeit macht zum guten Teil das aus, was man die "Temporal
zeichen" del' Erinnerungen nennt. Die meisten Vol'stellungen werden 
ihl'er sinnlichen Eigenschaften immer mehl' entkleidet Wld sinken 
schlieBlich zu bloBen Schemen herab, zu rein intellektuellen Ele
menten, die einen sinnliehen Bestandteil nul' noeh im 'Vort, in del' 
Spl'aehe besitzen. 

1 Zu der ieh selbst geh6re. 
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Das Denken. 

Auf diese 'Yeise, mit Hilfe der S p rae he, \verden aus konkreten 
Yorstellungen allgemeine und aus dies en schlie1slich Gedanken. :'IIan hat 
eine Zeitlang aile, auch die konkreten Vorstellungen auf die Verkniip
fung von Teilvorsteilungen zuruckfiihren wollen. Die Vorstellung einer 
bestimmten gelb oder rot gefarbten, so oder so geformten Rose zum 
Beispiel sollte aus Teilen bestehen, die neben- oder auch nacheinander 
ins BewuBtsein gelangten, bis der ganze Gegenstand, die Rose, auf
gefaBt ware. In Wirklichkeit liegen die Dinge umgekehrt. Wir er
leben die Rose als Ganzes und konnen uns erst nachher auf ihre Eigen
schaften und Teile besinnen. 

1m iibrigen ist es klar, daB sich Erinnerungen an friihere Wahr
nehmungen nur so lange und in dem MaBe "vorsteilen" lassen, wie 
sie als echte "Erinnerungsbilder" wen urspriinglichen konkreten In
halt behalten. Es ist also eigentlich nicht richtig, Gedanken an die 
Rose, di e Pflanze usw. Allgemein"vorstellungen" zu nennen. Ailge
meinvorsteilungen, hat man gemeint, sollten das arithmetische Mittel 
aus allen Einzelvorstellungen bilden, die sich urn den Begriff der 
Rose z. B. oder des Dreiecks 1 gruppieren; danach kann es sich UIl

moglich urn wirkliche Vorstellungen handeln; denn vor-sich-mn-stel
len, anschaulich innerlich sehen wird man immer nur Dreiecke konnen, 
die nach Seitenlange und WinkelgroBe genau bestimmt worden sind. 
Immerhin kommen zwischen wirklichen Vorstellungen (= Erinnerungs
bildern) und abstrakten Gedanken Dbergangserlebnisse vor, die sich 
hum anders als mit dem Ausdruck "verschwommene Vorstellungen" 
kennzeichnen lassen. 

Das 'Yesen solcher "Vorstellungen" ist also, daB sie anschauliche 
Bestandteile nur noch in unbestimmten Formen enthalten. Gehen sie 
vollkommen verloren, so sollten wir iiberhaupt nicht mehr von Vor
stellungen sprechen. Freilich e i n e n anschaulichen Bestandteil ent
halten in der Regel auch solche Gedanken, die sonst gar keine sinn
liche (z. B. optische) Erinnerung mehr illustriert: sie werden von dem 
mitgedachten 'Y 0 r t e getragen. Das ist deshalb wichtig, weil uns ge
rade dieser sprachliche Anteil zur Ge\'vinnung allgemeiner Begriffe 
verhilft. 

1 An dem Beispiel des Dreieeks hat Berkeley, soviel ieh weiD, das Pro
blem als erster gezeigt. 

Bumke, Seelc. 2. Auf!. 6 
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'Vie ist die Menschheit und wie ist das Kind zu dem BegTiff eines 
Tieres, eines Menschen, eines Mannes gelangt? Das Kind hort mit 
dem vVorL einen bestimmten Menschen bezeichnen, und erst nachdem 
zahlreiche andere Leute auch so benannt worden sind, fangt das 'Vort 
an, sie aIle zu decken. Natfulich geht das mcht nach Art der Ab
straktionen VOl' sich, wie sie die Log1k vollzieht. T a i n e hat einmal 
gemeint, zu einem gewissen Zeitpunkt der kindlichen Entwickiung sei 
del' Begriff des Mannes an eine Brille odeI' an eine Hose geknupft. 
Abel' es kommen noch viel drolligere Irrtumer VOl': eine Mutter zeigt 
ihrem Kinde ein Bild seines im Felde stehenden Vaters und sagt dazu 
eindringlich: "Papa"; seitdem nennt das Kind alles "Papa", was 
klein, schwarzweill und viereckig ist. Mit anderen 'Vorten: gewiB hebt 
anch das Kind aus del' Gesamtheit del' Erscheinungen einzeIne wesent
licho Zuge gleich im Anfang heraus, nur besteht das, was es fur 
wesentlich halt, in konkreten und nicht in allgemeinen Eigenschaften, 
fur die erst spateI' die eintreten, die del' Erwachsene fur wesentlich 
haIt. 

Die Entwicklung del' Sprache in del' Menschheitsgeschichte hat sich 
wohl ahnlich vollzogen. Nur auf den ersten Blick scheinen die Dinge 
andel's zu liegen. Verfolgen wir die Entstehung einer Sprache bis auf 
ihre Anfange zurUck, so stoBen wir scheinbar zuIetzt auf die Be
nennungen ganz aUgemeiner Begriffe, die groBe Gruppen umfassen. 
Deshalb hat M a x Mull e I' aIle Sprachen auf eine beschrankte Anzahl 
von WurzeIn (800 in del' englischen) und diese auf 121 Begriffe zu
ruckfuhren wollen. Danach wurde man annehmen konnen, daB eine 
Entwicklung vom Allgemeinen zum Speziellen stattgefunden habe. Abel' 
weml die Form z. B., Init del' im Sanskrit del' Mensch bezeichnet wird 
(manu-s), in wortlicher Dbersetzung heillt: "Denken - hier" , so 
kaml das doch unmoglich den a II e I' ersten Anfallg jeder sprachlichen 
Entwicklung bedeuten. Es mag dahingestellt bleiben, ob die Sprache 
immer aus Imitationen (wau-wau, kuckuck, mu-mu) und Interjek
tionen odeI', wie W u n d t gemeint hat, s t e t s aus Ausdrucksbewegungen 
entstanden sein mag. DaB es zuerst eine vVurzelsprache gegeben hatte, 
durch deren Bestandteile nul' allgemeine Begriffe gedeckt worden 
waren, wird man in keinem FaIle annehmell durfen. UrsprUnglicher 
sind elementare AuBerungen gewesen, die in zunachst unartikulierter 
Form einer Gemutsbewegtmg Luft gemacht odeI' abel' cinen Natur
Iaut nachgeahmt haben, und diese sind hochstens dadurch zu W ur
zeIn "abgeschliffen" worden, daB c1as Gemeinsame, das viele von 
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ihnen enthielten, zu einer Grundform zusammengezogen worden ist. 
In den indogermanischen Sprachen enthalten z. B. zahlreiche Worte, 
die die reiBend schnelle Bewegung odeI' den Trager einer solchen Be
wegung bezeichnen, e~ne 'Wurzel, die (je nach ihrer Ablautstufe) als 
pet, pot, pt angesetzt wird: 

griech. : 

altind. : 

latein. : 

nb:-Oftat 
ich fliege 

nor-aOftat 
ich flattere 

e-nr-ofl1]v 
ich flog 

neo-nsr-ric; 
yorwarts fallend 

nor-afloc; 
FluB 

nr-seOv 
Flugel 

n{-nr-w 
ich falle 

pat-ati 
er fliegt, senkt sich, fallt 

pet-o im-pet-us 
ich gehe los auf Angriff 

pat-ram, pat-atram 
Flugel 

neuhochdeutsch: 

penna (pet-rna) 
Fltigel 

Fed-er Fittich 

Wenn ruer zuerst die Wurzel dagewesen ist, so kann sie nur in 
einer onomatopoetischen Bildung bestanden haben, in der die Natur
gerausche nachgeahmt worden sind 1. 

Die EnhvicIdung der Sprache beim Kinde verhalt sich ahnlich: Das 
Kind iibt in einem bestimmten Alter instinktiv aIle seine Muskeln und 
mit ihnen die des Sprachapparates. Genau so wie es stundenlang eine 
und dieselbe Bewegung seines Korpers ausfiihrt, so wiederholt es auch 
bestimmte Laute, deren Bildung ihm bei Benutzung del' Sprachorgane 
einmal "zufallig" gelungen ist. Erst hier setzt die Erziehung ein. Es 
ist faisch, fiir diese Zeit dem EinfluB del' Umgebung die erste, fiih
rende Rolle zuzuschreiben: das Kind lallt, und die Erwachsenen grei
fen von seinen Lauten die auf, die zu irgendwelchen W' orten ihrer 
eigenell Sprache Beziehungen habell, wiederholen sie und weisen auf 
die entsprechenden Gegenstiinde hin. So entwickelt sich ein vVechsel
spiel, bei clem das Kind noch lange die Fiihrung behalt. Darum haben 

1 Herr Kollege Herbig in Munchen hat seinerzeit die Freundlichkeit ge
habt, den Sachverhalt wie folgt wissenschaftlich richtig darzustellen: "Eine 
allgemeine Wurzel pet, pot, pt ist als nacktes unflektiertes Wurzelgebilde in 
keiner indogermanischen Sprache nachgewiesen; der Begriff der "Wurzel" 
ist nul' eine sehr praktische Arbeitshypothese del' Indogermanisten odeI', 
wenn man will, eine aus dem Nebeneinander etwa von griechisch nh-Oflat, 
nor-aoflw , e-m:-ofl1]v abstrahierte und unter die Erinnerungsbilder in del' 
Seele des Sprechenden aufgenommene Vorstellung, die sprachlich nul' mit 
den gleichen oder ahnlichen Stammes- odeI' Flexionssuffixen wieder in die 
Erscheinung tritt. Moglicher- odeI' wahrscheinlicherweise ist diese wie andere 
"vVurzeln'· ursprunglich ein onomatopoetisches Gebilde, mit dem Natur
g'erausche nachgeahmt werden. Nur in diesem Vorzustand del' Sprache, den 
auch das Tier teilt, und der auch dem Sprechenlernen des Kindes vorangeht, 
darf man de facto von nackten Wurzeln sprechen." 

6* 
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so viele Spraehen die Worte Mama und Papa, weil aIle Kinder sehr 
fruh stundenlang mamamam und papap bilden und weil die Eltern 
einen der friihesten Laute fur sieh in Ansprueh nehmen. Erst spater, 
wenn das Kind die Spraehe schon einigermaBen beherrseht und des
halb "naehsprechen" kann, hat die Erziehung fiir ihre Tatigkeit freie 
Bahn, und nun kaIm allerdings del' Spraehsehatz viel schneller waehsen. 

Naeh diesel' Absehweifung wollen wir die Entstehung del' allgemeinen 
BegriUe weiter erortern. Viel ist dem, was schon gesagt worden ist, 
freilieh meht mehr hinzuzufiigen - nul' Einsehrankungen werden 
noeh notig sein. 

Wir hatten gesehen, daB sieh ein Dreieek sehleehthin meht ,,\'01'

stellen" laBt, und hatten die Tatsaehe, daB wir Imt dem Begriffe trotz
dem arbeiten konnen, Init dem 'Wort erldart, das ihn - wenigstens 
anfanglieh - in unserem Denken vertritt. Diese Erklarung gilt ziem
lieh allgemein. Je weiter wir uns von den Empfindungsresten, den 
Erinnerungsbildem, entfemen, je abstrakter ein Begriff \vird, um so 
mehr bedarf er eines Symbols 1, das uns del' Notwendigkeit umstand
lieher Bestimmungen enthebt. Die Wissensehaft erfindet bekanntlieh, 
zum Zweeke einer sehnelleren Verstandigung, absiehtlieh neue \Vorte, 
nul' um verwiekelte Zusammenhange nieht jedesmal von Anfang an 
darstellen zu mii.ssen, und die Mathematik hat sem lange Formeln 
sogar dureh einfaehe Buehstaben ersetzt, bloB damit ihre Reehnungen 
nieht allzu unformlieh werden. Was hier verabredet wird, haben in 
del' natiirliehen Entwieklung Gebraueh und Ohung erreieht. 

Abel' die Wirkung del' Spraehe auf das Denken geht noeh weiter. 
Aueh zahlreiehe Urteile sehlagen sieh in einer sprachliehen Form nie
der, um von nun an rein gedaehtnismaBig, ohne neue Urteilsleistung, 
als Glieder Heuer Gedankenreilien und als die Voraussetzungen weiter
gehender SehluBfolgerungen verwendet zu werden. Das bedeutet einen 
Vorzug, abel' aueh eine Gefahr: Urteile, die auf diese W-eise erstarrt 
sind, priift man nieht leieht wieder naeh, und weil man sie meht naeh
priift, halt man aueh falsche fiir riehtig. Noeh sehlinmIer ist, daB alt
kluge Kinder und toriehte Erwaehsene sie aueh bloB naehplappern 
konnell - "mehts ist unzulanglieher", sagt Go e the, "als ein reifes 
Urteil, von einem unreifen Geiste aufgenommell". 

1 So schreibt Leibniz (Phil. Bibl. Bd.69, 3, 30-401. c.): "Durch eine be
wunderungswiirdige Einrichtung der Natur geschieht es, daB wir niemals 
abstrakte Gedanken haben konnen, ohne dazu etwas Sinnliches zu bediirfen, 
waren es auch nur solche Zeichen wie die Gestalten der Buchstaben oder die 
Tone sind ... " 
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Dem klugen Menschen aber wird durch die Sprache das Denken er
leichtert, ja in der uns gelaufigen Form uberhaupt erst moglich ge
macht. Heinrich v. Kleist! hat einmal geraten, wenn man sich 
uber eine Sache gar nicht recht klar werden konne, mochte man uber 
sie mit einem anderen reden. Der andere brauche dabei gar nichts zu 
sagen, "aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit 
dem, was ich suche, von fern her in einiger Verbindung steht, so pragt, 
weml ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemut, wahrend die 
Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein 
Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur volligen Deutlichkeit 
aus, dergestalt, daB die Erkenntnis, zu meinem Erstaunen, mit der 
Periode fertig ist". 

Hier ist die fordernde Wirkung, die die Sprache fur das Denken 
haben kann, vollkommen deutlich ausgedruckt, aber zugleich ist etwas 
anerkannt worden, was sich wissenschaftlich (durch die Arbeiten der 
Wurzburger Schule) erst viel spater hat feststellen lassen: daB nam
lich (neb en dem anschaulichen) noch ein unanschauliches Den
ken, ein we der yom Worte noch von anderen Vorstel
lungen getragenes Denken beobachtet wird. Wenn sich schon 
der Begriff eines Dreiecks oder einer Rose nicht "vorstellen" laBt, so 
werden wir uns den der Freundschaft, der VaterIandsliebe, der Tap
ferkeit erst recht nicht vorstellen k6nnen. WoW aber werden aIle 
diese Begriffe g e d a c h t, und nicht bei allen Menschen und unter allen 
Umstanden ist dieses Denken an seine sprachlichen Symbole gebunden. 

Ich darf z. B. an Lebenslagen erinnern, in denen wir mehrere Vor
aussetzungen ubersehen, zahlreiche Umstiinde gegeneinander abwagen 
und verwerten, und in denen wir doch mit groBer Schnelligkeit han
deln, einfach, weil die Lage nicht vollkommen neu, sondern in iihu
licher Form schon fruher von uns erIebt worden ist. J eder Schach
spieler kennt Stellungen, die sich oft wiederholen und dann bestimmte 
Zuge erfordern; auch diese Lagen werden gewohnlich nur als Ganzes 
bewuBt. Wer darauf achtet, wird solche Kurzschliisse des Denkens 
uberall finden; jedes zielbewuBte Handeln, jedes einigermaBen sichere 
Auftreten im Beruf und im gesellschaftlichen Verkehr waren unmog
lich, wenn wir jedesmat alles in sprachlichen Formen noch einmal 
durchdenken muBten, was zu den frUber geschaffenen Voraussetzungen 
unseres gegenwiirtigen Handelns gehort. 

1 Uber die allmahliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Tempel
ausgabe Bd. IV, S. 349. 
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Es ist klar, daB die Anerkennung des unanschaulichen Denkens eine 
gewisse Entsaglmg bedeutet; denn Gedanken, die jedes Vorstellungs
restes einschlieBlich jedes sprachlichen Anteils entbehren, sind wissen
schaftlich schwer zu fassen; wir werden sie erleben, libel' dieses Er
lebnis anderen aber wenig mitteilen konnen; insofern lassen sie sich 
auch von den Gefiihlen nicht trennen. Aher es steht fest: nicht hloB 
die v er bind en den Be zieh un g en zwischen den Yorstellungen, die 
der Dber- wld Unterordnung, der Begriindung und Folge, der Dber
einstimmung und des 'Viderspruchs werden unanschaulich erlebt; 
auch das Verstehen eines Ausdrucks, eines Satzes, eines Begriffes oder 
einer Situation erleben wir meistens ohne sprachliche Form. Wir 
sag en wohl, ein Haus sei groBer als das andere, abel' wenn wir es 
nicht sagen und doch bemerken, so den ken wir das 'Y 0 r t "gToBer" 
gewohnlich nieht. "Wir miiBten", schreibt W. James, "ebenso be
reitwillig wie von einem BewuBtsein des Blauen oder des Kalten, von 
einem BewuBtsein des Wen n, des Abe r und des D u r c h spreehen. 
Dennoch tun wir das nicht; die Gewohnheit, die substanzartigen Be
standteile aliein anzuerkennen, ist so sehr in uns eingewurzelt, daB 
es die Sprache fast verweigert, sich zu irgendeinem anderen Gehrauche 
herzugeben." Nun, die "substanzartigen Bestandteile" des Denkens sind 
eben die anschaulichen, die sirmlichen, die VOIll Wort odeI' von irgend
welchell anderen Vorstellungen getragen werden; das Denken sellist ist 
wenigstens haufig "ein unsinnlicher Yorgang" (B en n 0 E r d man n), 
del' diese Gegenstande miteinander verkniipft. 

Dhrigens bedeutet es fiir manche Menschen eine als Anstrengung 
empfundene Leistung, das ohne 'Vorte Gedachte nachtraglich in 
sprachliche Formen zu bringen. Der Staatsmann, der politische Ent
wicklungen voraussieht, der Physiker, der experimentelle Moglichkeiten 
erwagt, der Geschichtsschreiher, del' eine vergangene Zeit kiinstlerisch 
als Ganzes erfaBt - sie aIle sind mit ihrer geistigen Arbeit haufig 
schon fertig, wenn sie versuchen, ihre Ergebnisse in 'Yorte zu ldeiden. 
Allnlich ergeht es man chen Kranken, die schon lange von dunklen 
Ahnungen und Befiirchtungen oder auch von unklaren Hoffnungen 
erfiillt sind, ehe sie Yerfolgungs- und GroBenideen in sprachlicher 
Fassung erleben. 

D enkre geln. 

(Ieh werde hier nul' das Denken des erwachsenen, gesunden und 
zivilisierten Menschen hehancleln. Dber das sogenannte praIogische, 
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arehaische; magische und katathyme Denken wissen wir, glaube ieh, 
nieht annahernd so viel, \Vie man nach der Zahl der dariiber vorliegen
den Veroffentliehungen und der Bestimmtheit der darin enthaltenen 
BehauptUllgen annehmen konnte. DaB, je ungebildet.er ein Yolk oder 
der einzelne ist und je weniger beide somit die Fahigkeit haben, aus 
richtigen Erfahrungen zutreffende Schliisse zu ziehen, sie um so eher 
el"as glauben werden, was sie wiinschen, hoffen und fiirchten, daB also 
ihre Gefiihle den Inhalt ihrer Gedanken noeh smrker beeinflussen 
mogen, als es auch bei UIlS schon der Fall ist, versteht sieh m. E. 
von selbst. 'Vir brauchen nur an den Aberglauben zu denken, um das 
alles auch bei ganz gesunden und erwachsenen Europaern zu finden. 
-. Ebenso sollte sich m. E. von selbst verstehen, daB Empfinden, 
Denken und Fiihlen beim Saugling [und wahrscheinlich bei sehr vielen 
Tieren] noch weniger getrennt auftreten konnen als bei erwachsenen 
Menschen. Man darf also ruhig sagen, daB sieh das Denken aus dem 
Fiihlen entwickle oder daB Gefiihle eher da seien als Gedanken. DaB 
das kleine Kind das Wiedererkennen der Mutter [oder der Flasche] in 
einem wohlformulierten Gedanken erIebt, hat ja wohl selbst der welt
fremdeste Psychologe niemals gemeint.) 

Die Verbindung zweier Gedanken, meint S c hop e n h a u e r, beruhe 
entweder auf einem VerhaItnis von Grund und Folge zwischen heiden; 
oder aber auf Ahnlichkeit, auch hloBer Analogie; oder endlich auf 
Gleichzeitigkeit ihrer ersten Auffassung, welche wieder in der raum
lichen Nachbarsehaft wer Gegenstande ihren Grund haben komle. 

Die Psychologie hat zunachst den ersten und zweiten der von S c h 0-

penhauer aufgestellten FaIle, dann sogar aIle drei FaIl,e in einen 
zusammenzuziehen versucht. Wir werden sehen, daB sich wenigstens 
dies nieht durchfiihren laBt. 

Ieh beginne mit jenen Vorstellungsverkniipfungen, die man ge
wohnlieh als Gleichzeitigkeitsassoziationen bezeichnet. Ohne 
inhaltliche Beziehung, nur als Folge ihres Zusammentreffens im Be
wuBtsein, gehen Vorstellungen und Gedanken mehr oder minder feste 
Verbindungen ein, auf denen somit alles Auswendiglernen und iiber
haupt jedes "mechanische Gedachtnis" bemht. Derfranzos~che 
Psychologe M a u r e y 1 hat einen treffenden Beleg dafiir mitgeteilt. In 
seinem Gedachtnis waren einige Staeltenamen mit einer an sich sinn
losen VVortbildung vernunden, wie sie die Industrie zur Bezeichnung· 
ihrer Erzeugnisse erfindet. Immel' drangte sich diesel' Name in sein 

1 Zit. nach Taine. 
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BewuBtsein, wenn von diesen Stadten die Rede war, bis er viel spa
teI' die Erklarung in einem alten Zeitungsblatt fand, in dem del' 
Vertrieb eines Mineralwassers fiir jene Stadte angezeigt worden war. 
Auch andere psychologische Erfahrungen haugen damit ZUS3mmen. 
So wenn Richter das Gedachtnis vergeBIicher Zeugen dadurch ver
bessel'll, daB sie mit ihnen den "Augenschein" aufnehmen, d. h. sie 
an den Tatort zurUckfiihren; die Erinnerungen an den Raum ziehen 
dann die iibrigen ErinnerungsgIieder wie an einer Kette nach oben. 
Ahnlich ist es, wenn die Erinnerung an eine mngst vergessene Situa
tion durch eine Geruchswahl'llehmung wieder flott gemacht wird -
gerade dadurch werden ja manche Gegenstiinde so wertvoll, daB ihr 
Geruch, ihr Anblick, ihr Klang an verstorbene Menschen und ver
gangene Zeiten erinnert. 

Dbrigens kann ein allzu gutes "mechanisches" Gedachtnis seinen 
Besitzer auch gelegentlich storen; es stOrt z. B. den allzu belesenen 
Forscher, der imIDer wieder in schon befahrene Geleise gerat; und 
es stort wahrscheinIich auch manche Dirigenten, denen in ihren eigenen 
Kompositionen so gar nichts Neues einfallen will. Erinnel'll ist ja 
nicht Produzieren, ja es -ist noch nicht einmal wirkliches Denken; denn 
das Denken stellt inhal tliche Zus ammenhange zwischen den 
Vorstellungen her und holt sich die Bausteine ohne Riicksicht auf 
ihre zeitliche Herkunft zusammen. Zu dieser geheimnisvollen Fahig
keit besitzt das mechanische Behalten keine andere Beziehung, als daB 
friiher Zusammengedachtes spater genau so zusammen erinnert wer
den kann wie jede andere Gruppe gleichzeitig oder unmittelbar nach
einander erlebter Inhalte sonst. Nicht jeder kann alles begreifen, meint 
J asp e I' s; was er aber begriffen hat, kann er bei gutem Gedachtnis 
fast immer auch gut wiedergeben. 

Zum Gliick sind inhaltliche Zusammenhiinge grundsatzIich wirk
'samer als die bloBe "mechanische" Reproduktion. LaBt man Ge
dankenpaare merken, die durch ihren Inhalt zusammenhiingen, so 
werden sie besser behalten als bloBe Vokabeln, und wenn man mehrere 
Paare gillt, von denen das eine zu einem spater mitgeteilten innigere 
Bez~ehungen hat als zu dem, das ihm unmittelbar folgt, so werden die 
entfel'llteren und nicht die niiheren Paare verkniipft; und schlieBIich 
wird stets der Sinn und keineswegs immer del' Wortlaut des Lel'll
stoffes behalten. Mit anderen Worten: jede Vorstellung hat urn so 
roehr Aussichten, einer anderen zu folgen, je mehr Beziehungen beide 
besitzen, je mehr gemeinsame Bestandteile sie haben. Je tiefer diese 
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Bezielnwgen sind, je mehr sie sich von rein auBerlichen Obereinstim
mungen (des vVortklangs z. B.) entferncn, urn so wertvoller ",ird die 
gedankliche Leistung. 

Damit hangt alles zusammen, was fruher uber die Ahstraktion und 
uber die Bildwlg von allgemeinen Begriffen beim Kinde wie beim 
Erwachsenen gesagt worden ist. Ein Kind, dem ein Teckel als Hund 
vorgestellt worden ist, wird gewohnlich auch einen Jagdhund mit dem
selben Namen belegen; aber es wird ihn auch fiir eine Bronzefigur, 
ein Bild oder sogar fUr seinen am Boden kriechenden Bruder ver
wenden (T a i n e), weil es an allen mesen Gegenstanden etwas Gemein
sames findet. Derselbe Vorgang liegt aber auch allen hoheren, bis zu 
den hochsten gedanklichen Leistungen zugrunde; nul' er erlaubt uns, 
unabhangig von del' Reihenfolge, in del' wir unser vVissen erworben 
haben, von jedem Ausgangspunkt aus zu ihm zu kommen. So ist meses 
logische Denken der beste Gradmesser des Verstandes uberhaupt. 
Dumme Menschen sind viel mehr auf eine rein mechanische Wieder
gabe angewiesen, und Schwachsinnige haben schon Muhe, wenn sie 
eine einfache Reihe wie me der vVochentage umkehren sollen. Der 
Geniale dagegen unterscheidet sich von anderen vornehmlich durch 
den Blick fur das Wesentliche, mit dem er gToBe Zusammenhange 
besser und fruher erkennt. 

S c hop en h a u e r hat, wie gesagt, die im engeren Sinne logischen 
von den bloB en Ahnlichkeitsverbindungen zu trennen versucht; jene 
fanden sich bei den denkenden und grundlichen, diese bei den witzi
gen, geistreichen und poetischen Kopfen. Scharfe Grenzen gibt es 
hier aber nicht. Zu jeder eigentlich schopferischen Leistung gehort 
beides: die Fahigkeit, in den Dingen Ahnlichkeiten nicht bloB, son
dem zugleich auch logische Zusammenhange zu sehen. Nur reicht 
auch dies noch nicht aus; es muB noch etwas hinzutreten, demgegen
ti.ber jeder Versuch einer Erklarung vollends versagt: me Ph ant a s ie, 
die noch nicht verwirklichte Moglichkeiten, noch nicht entdeckte Be
ziehungen, noch nicht erlebte Schonheiten ahnend erfaBt und ihren 
Besitzer damit von landlaufigen Anschauungen ebenso frei macht wie 
von aiten, uberkommenen Formen. Es ist keine Rede davon, daB 
Phantasie nur der Kunstler gebraucht; auch Staatsmanner und Feld
herren, Kaufleute, Industrielle und aile wirklich schopferischen Ge
lehrten haben zunachst die Aufgaben der ZUkwlft und ihre Losung 
yorausahnen mussen, ehe sie sie durch zielbewuBte Arbeit verwirk
lichen konnten. 



go Das Bewul3tsein. 

lch sage, daB sieh das Wesen del' Phantasie nieht aufklaren. also 
auch nieht auf bloBe Ahnlichkeitsverbindungen zuriickfiihren laBt. 
"Vir wollen abel' dariiber hinaus feststellen, daB sich das Denken wie 
alles Psychische iiberhaupt nieht erklaren, d. h. aus irgendwelchen 
anderen Erfahrungen ableiten liiBt. Wir werden alles dies einfach 
als letzte Tatsachen hinnehmen mussen. Sehon das ware ja viel, wenn 
wir den Ablauf des Denkens und die dabei befolgten Regeln wenig
stens erschopfend darstellen konnten. Abel' auch damit ist es nicht 
allzu weit her. SehlieBlich enthalten die zahlreichen - zeitlichen und 
logischen, auBeren und imleren - Beziehungen zwischen den Vor
stellungen doch nul' vielfache Moglichkeiten ihrer Aufeinanderfolge; 
was wir also kennen sollten, waren die Regeln, nach denen zwischen 
diesen Moglichkeiten eine Auswahl erfolgt. Konnte jede Vorstellung 
jede andere nach sieh ziehen, die auf irgendeine Weise mit ibr ver
wandt odeI' friiher nahezu gleichzeitig mit ihr erlebt worden ist, so 
wiirde daraus niemals ein geordneter Gedankengang, sondern immer 
nur ein groBes Durcheinander entstehen, wie es als "ldeenflucht" 
ubrigens bei manchen Kranken tatsachlich beobachtet ,vird. Del' Ge
sunde ist abel' doch diesem Zufallsspiel in der Regel nicht unter
worfen; sellist im Traum, in dem sich unsere Vorstellungen seheinbar 
ganz regellos und fliichtig ablosen und folgen, konnen wir beinahe 
immer noch Zusammenhiinge erkennen, die sich wedel' auf das gleich
zeitige Erleben gewisser BewuBtseinsinhalte noch auf Ahnlichkeiten 
del' bisher besprochenen Art zuriickfuhren lassen. 

Dieses Denken im Traum ist deshalb geeignet, einige von diesen Zu
sammenhangen erkennen zu lassen, weil andere ibm in del' Tat fehlen. 
Gerade weil sich unsere Traume willkiirlieh nicht lenken lassen, decken 
sie Einfliisse auf, die im wachen Denken auch wirken, abel' durch 
andere verdrangt odeI' uberwunden werden. "lch habe die ganze Nacht 
von toten und kranken Vogeln getraumt", schreibt Bismarck! an 
seine Braut, "Du kailllSt daraus sehen, daB Dein Ungluck mit dem 
Blaukehlchen mil' den Tag iiber im Sinn gelegen hat." Das ist ein 
Beispiel fiir viele; es gibt zahlreiehe Einfliisse diesel' Art, die den Ge
dankengang mitbestimmen, und sie alle heiBen in del' Psyehologie 
"K 0 n s tell a ti 0 n". Ein Redner will gewisse Versuche als "ergebnis
los" bezeichnen; auBer diesem Wort bietet sieh noch das andere "ver
geblich" an; die Wirkung ist, daB er "vergebnislos" sagt. OdeI' es 
tritt uns ein Wort uber die Lippen, das wir eigentlich nieht aus,.. 
--------

1 Briefe an seine Braut und Gattin. Cotta 1906, S. 375. 
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spreehen wollten; hier wirkt die Konstellation als Verrater. Aueh die 
Erseheinung des "Haftens", bei der ermiidete Redner z. B. von den
selben Worten und Satzformen nieht loskommen konnen, gehort in 
gewissem Sinne hierher. 

Wiehtiger sind die Konstellationen. die Mar be Be w u B t s e ins
Iagen genannt hat. Ein Beamter leitet aus derselben Beobaehtung im 
Dienst Folgerungen ab, die er au B e r Dienst nieht ziehen wiirde; sein 
Denken (und Handeln) wird dureh die Tatsache des Dienstes in eine 
bestimmte "BewuBtseinslage" versetzt. Ahnlich verhalten sich die so
genannten ;,Weiehenstellungen" von J oh. v. Kries: wir lesen den 
Sehliissel und die Vorzeichen eines Musikstiiekes; dann spielen wir be
stimmte Noten anders, als wir es mit einem anderen Sehliissel odeI' 
ohne Vorzeiehen getan haben wiirden; aber es fallt uns nicht ein, in
zwischen immer an Vorzeichen und SehIiissel zu denken. Noch merk
wiirdiger ist ein anderer, haufig erorterter Fall: wir suchen ein Ratsel 
zu losen, und an einer Stelle gebrauchen wir einen beriihmten Staats
mann, Feldherrn, Kiinstler usw.; dabei werden wir oft feststellen kon
nen, daB der Name, der sich uns anbietet, durch unsere Lektiire am 
Tage vorher, durch eine Unterhaltung usw. mitbestimmt wird, und 
zwar sogar dann, wenn der Name selbst dabei nieht erwiihnt worden 
ist, sondern nur die Zeit oder irgendein Zusammenhang sonst, in den 
er gehort. Und urn schIieBlich noch ein oft angefiihrtes Beispiel zu 
bringen: ein Psyehologe (Wahle) geht jahrelang am Rathaus vor
bei, ohne die AhnIichkeit mit dem Dogenpalast zu bemerken; eines 
Tages fallt ihm diese Ahnliehkeit auf, und nun stellt er fest, er hat 
kurz vorher bei einer Dame eine Brosche in Gestalt einer Gondel ge
sehen. 

NatiirIieh konnen wir auch willkiirIich Konstellationen sehaffen, 
nur ist es hier wie iiberall eine eigene Saehe mit unserem Willen. Wir 
wollen uns auf eine bestimmte Vorstellung, einen Namen etwa, be
sinnen; wir haben dabe} aueh den Eindruck, lebhaft tiitig zu sein; abel' 
wenn wir uns genau priifen, so wirkt diese Aktivitat beinahe rein 
negativ. Sie sehaltet aIle stOrenden Gedanken aus, engt das BewuBtsein 
ein, so daB nur ein bestimmter Verband Aussichten hat, an die Ober
flache zu kommen, und dann sucht sie unter den angebotenen Vor
stellungen die richtige aus. Dabei spiiren wir zuweilen deutIich, wie 
sich eine der BewuBtseinsschwelle schon nahe Vorstellung wieder zu
riickzieht; wir haben das Wort "auf der Zunge" , abel' gleieh darauf 
ist es schon wieder fort. So wirkt die Konstellation offenbar au Ber-
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halb, l'ichtiger unterhalb unseres BewuBtseins; dieses setzt erst 
dann wieder ein, wenn es gilt, zwischen den von der Konstellation an
gebotenen Vorstellungen weiter zu wahlen. 

Tut die Konstellation wirIdich sonst nichts? Besteht sie nur in del' 
Bereitstellung ganzer Verbande, die nicht als Ganzes bewuBt, abel' 
irgendwie doch wirksam sind? Machen wir uns einmal Idar, wie um
fangreich solche Verbande sein mussen; sie werden sehr viele Einzel
vorstellungen enthalten - man denIm z. B., was alles fUr uns zum 
"Verbande" Goethe gehort; gleichzeitig lassen die sich sichel' nicht 
denken. Wenn alles ins BewuBtsein gehoben wiirde, wa'S nach den 
Assoziationsgesetzen und den gerade vorhandenen Konstellationen mog
lich sein wiirde, so wiirde daraus wieder ein Chaos, bestimmt abel' 
keine klar zugespitzte Beweisfiihrung und kein wohluberlegter Vor
trag entstehen. Die Konstellation schrankt das Angebot del' infolge 
ihrel' sonstigen Verbindungen moglichen Vorstellungen ein, um einen 
bestimmten Verband del' BewuBtseinsschwelle nahe zu bringen; abel' 
diesel' Verband bleibt immer noch groB, viel groBer als das, was tat
sachlich im BewuBtsein erscheint. Nach welchen Regeln also erfolgt 
innerhalb jedes Verbandes die Wahl? 

Liepmann hat in diesem Zusammenhang von einer Obervor
s t e 11 u n g gesprochen, auf die wir uns beim Denken einstellen sollen, 
und hat die Auswahl der Vorstellungen damit ins BewuBtsein verlegt. 
Das Wesen der Obervorstellung laBt sich am besten an "ideenfluch
tigen" Kranken zeigen, bei denen dieses Denkgesetz fehIt. Ich fuhre 
das Beispiel eines Kranken an, del' auf die Frage: "Wie geht's?" die 
Antwort gegeben hat: "Es geht, wie es steht. In welchem Regiment 
haben Sie gestanden? Herr Oberst ist zu Hause. In meinem Hause, 
in meiner Klause. Haben Sie Dr. Klaus gesehen? Kennen Sie Koch? 
Kennen Sie Virchow? Sie haben wohl Pest oder Cholera. Ach, die 
schone Uhl'kette! Wie spat ist es?" 

DaB sich diese Reihe von einer normalen unterscheidet, ist klar; 
aber wo mag der Unterschied liegen? Keineswegs laBt sich behaupten, 
daB ihr del' Zusammenhang fehle. Del' Zusammenhang zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Gliedern ist sogar deutlich; er wird nur unter
brochen zum SchluB, und zwar offensichtlich durch den Anblick der 
Uhrkettc des Arztes, also durch eine von auBen kommende Ablenkung. 
Das ist der eine mogliche una haufige Fall; ideenfluchtige Kranke 
sind im hohen MaBe ablenkbar; jeder neue Sinneseindruck reiBt sie 
aus ihrel' Gedankenkette heraus. Abel' in ihrem Wesen ist diese auBere 
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Ablenkbarkeit der inneren gleich; genau wie jede Wahrnehmung wirkt 
jede im BewuBtsein frei auftauchende Vorsteilung; von ihr hangt flirs 
erste - zumeist nicht fur lange - der weitere Gedankengang abo 
Popular drUckt man den Tatbestand der Ideenflucht gewahnlich durch 
vVendungen aus \vie: "Der I(ranke bleibt nicht bei del' Stange; er 
kommt yom Hundertsten ins Tausendste; er verliert den Faden." Del' 
Zusammenhang im ganzen geht verloren, weil die Obervor
steilung nicht wirkt; del' Zusammenhang im einzelnen, die 
Beziehung von Glied zu Glied, bleibt bestehen, weil Gleichzeitigkeits
assoziationen, logische Verlmupfungen und ebenso auch die (bisher 
besprochenen) Konstellationen ihre Herrschaft nich t eing'ebuBt haben. 
Die Ideenflucht ist eine Starung der Auf mer k sam k e it und des 
Will ens, und sie ist deshalb fUr eine Analyse des normal en Ge
dankengangs vorzuglich geeignet, weil sie von den verschiedenen Denk
regeln die vornehmste und letzte beseitigt, so daB sich die anderen 
rein darstellen mussen. 

Uberlegen wir uns, wie ein gesunder Mensch die gleiche Frage nach 
seinem Befinden, die Frage "vVie geht's?" zu beantworten pflegt. Er 
stellt sich auf die Frage ein, wie wir aile es tun, sob aid wir die Ab
sicht haben, uber eine bestimmte Sache nachzudenken, zu schreiben, 
zu sprechen. Meine Obervorstellung jetzt wiirde "die Regeln des Ge
dankenablaufes" zum Inhalte haben; der Titel eines Buches maB, wenn 
er gut gewahlt ist, die Obervorstellung fur die darin vorgetragenen 
Gedanken, die Uberschrift jedes Kapitels muB die seines Inhaltes ent
halten. Die Obervorstellung schafft einen Rahmen, in den alle Vor
stellungen hineinpassen mussen; sie weist von den zahilosen Gedanken, 
die auf Grund ihrer Vedmupfungen, und von den immer noch vielen, 
die unter del' Herrschaft del' gerade wirksamen Konstellationen auf
tauchen konnten, aile ab bis auf einen; sie trifft also die Au s 1 e s e , 
durch die der Gedankengang erst seine eigentliche Richtung erhalt. 
Uberdies abel' faBt sie moglichst groBe Inhalte in einen Gedanken 
zusammen. vVir haben ja schon gesehen: es ist nicht richtig, daB 
sich. alles Denken in eine Auf e ina n d e r f 01 g e von Vorstellungen 
auflosen laBt. Gerade darauf kommt es doch bei den hachsten 
geistigen Leistungen an, daB einer moglichst umfassende Zusammen
bange gleichzeitig denkt. (Deshalb ist ubrigcns jeder Versuch, die 
D au e I' des einzelnen Denkaktes kel1l1enzulernen, grundsatzlich falsch. 
Man kann die 'Vorte zahlen, die ein Mensch in einer gewissen Zeit
spanne aussprechen kann, abel' nicht die Gedanken, die er inzwischen 
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erlebt. Noch weniger aber laBt sich der Umfang, die Fiille und die 
Tiefe diesel' Gedanken bestimmen. Del' ideenfliichtige I(ranke z. B. 
denkt natiirlich in del' Zeiteinheit mehr verschiedenartige Dinge 
als del' Gesunde. Abel' man kann deshalb nicht .sagen, daB er me h l' 
denkt. Der Gesunde versenkt sich mehr in die einzelnen Gegenstande, 
haftet langeI' an jedem, er denkt nicht weniger, nicht langsamer, son
dern tiefer, bestandiger, griindlicher; er entwickelt mehr Beziehungen 
zwischen seinen Gedanken und malt sie sich vollst1i.ndiger aus. Fiir 
beides hat del' Maniacus keine Zeit. Bei ihm wechseln die Vorstellungen 
zu schnell, und zudem reiBt die sprachliche Erregung seine Gedanken 
mit fort. Abel' ein Potpourri bietet nicht mehr als eine Sonate, und 
der Unterschied zwischen beiden liegt nicht in dem ZeitmaB, in dem 
man sie spielt. WeI' auf das Denken die zeitlichen MaBstabe des phy
sikalischen Geschehens anwenden will, hat sein eigentliches 'Vesen 
verkannt.) 

Abel' damit bin ich schon iiber Lie pm ann s Darstellung hinaus
gegangen, und wir wollen zunachst doch einmal diese kritisch be
leuchten. Man darf ohne weiteres zugeben, daB sie ziemlich bestechend 
wirkt, und in del' Tat hat sie mehrere Jahre fast allgemeine Zu
stimmung nicht nul' in psychiatrischen, sondern auch in psychologi
schen Kreisen gefunden. Dann abel' sind im AnschluB an Erwagungen 
besonders von K ii 1 p e gewisse Verbesserungen und Erganzungen not
wendig geworden. Als erster sei ein mehr auBerlicher Punkt erw1i.hnt: 
die Bezeichnung "Obervorstellung" laBt sich nicht halten; denn das 
ware eine "Vorstellung", die kaum jemals "vorgestellt" wird. Die 
"Obervorstellung" bekundet ihre Herrschaft dadurch, daB man eineu 
Gedanken zielbewuBt zu Ende verfolgt, abel' wenn es etwas im Denken 
gibt, was gewohnlich jedes sinnlichen Bestandteiles und jeder sprach
lichen Fassung entbehrt, so ist es del' leitende Gesichtspunkt, del' ein 
Abgleiten del' Gedanken verhindert. 

Wichtiger ist ein anderes Bedenken. 1st es wirklich richtig, daB wir 
Gedanken und Vorstellungen, die zu einem Grundgedanken, eiuer 
"Obervorstellung", nicht passen, immer erst ablehnen miissen? Ge
wiB, am Schreibtisch, bei der wissenschaftlichen Arbeit, bieten sich 
uns nicht selten auch nicht brauchbare Vorstellungen an; wir miissen 
mehrere Gedanken und Worte an uns vorbeigehen lassen, bis wir die 
geeigneten finden. Abel' gewohnlich ist es so nicht, gewohnlich sieht 
es nul' so aus, a Is 0 b es so ware. Wenn im taglichen Leben wirklich 
aIle Gedanken iiber die Schwelle des BewuBtseins treten wollten, die 
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"eunoge der friiher eingegangenen inneren oder auBeren Verkniip
fungen und der gerade wirksamen Konstellationen auftreten konnten, 
und wenn sie aile nun erst zUrUekgeseheueht werden miiBten bis auf 
einen, so wiirden wir, wenn jemand an unsere Tiir klopft, vielleieht 
nieht mehr "herein" rufen, sondern uns erst den Kopf iiber die Aus
breitung der Schallwellen u. dgl. zerbrechen, mit anderen Worten: 
wir wiirden fiir die einfaehsten Entsch1iisse und fiir die kiirzeste Ant
wort vollkommen unmogliehe Zeiten aufwenden miissen. Wir wissen, 
daB sich die Dinge in Wirklichkeit anders verhalten: normalerweise 
wird wenig bewuBt, was nieht unmittelbar verwendet wird, und wenn 
man hier iiberhaupt von einer Auswahl spreehen kann, so ist es sieher, 
daB sie nieht im BewuBtsein erfolgt. 

Deshalb haben moderne Psyehologen (Aeh) an die Stelle der Ober
vorstellungen die "determinierenden Tendenzen der Auf
gabe" gesetzt. Der Ausdruek nimmt niehts vorweg, aber er enthalt 
aueh das Eingestandnis, daB der geordnete Gedanken
gang nieht erklart werden kann. 'Vas heiBt denn das: die 
Aufgabe determiniert? Es ist keine Antwort, sondern wieder die Frage. 
Wer wirklieh determiniert, erfahren wir nieht. Nur das ist sieher, daB 
diese geheimnisvolle Kraft - die wir ruhig S e hop e n h a u e r s 1 "Wil
len" gleiehsetzen durfen - unbewuBt wirkt; oder anders gesagt: die 
d etermin i erende n Tendenzen sin d aueh nur ein e Form 
von K 0 n s tell a t ion, wenn aueh die hoehste und "viehtigste, die es 
fiir den Gedankengang gibt. 

1m ubrigen lehrt die Beobaehtung, daB die determinierenden Ten
denzen nieht immer gleich stark wirken; ihre unbesehrankte Herr
sehaH wird erstrebt bei dem streng logischen, besonders bei dem 
mathematisehen Beweis; aber am anderen Ende der Reihe. stehen Vor
stellungsfolgen, wie sie jeder Gesunde in Zustanden des Ausruhens 
erlebt. Wir spreehen dann mit einer Bezeichnung, die nieht zufaIlig 
Beziehungen auch zu krankhaften BewuBtseinszusllinden besitzt, von 
einem Hindiimmern, oder wir driieken unsere eigene Passivitat dureh 
die Erklarung aus, wir hatten un s unseren Gedanken ii b e r I ass e n. 
Noeh ausgesproehener ist diese Art zu denken bekanntlieh im Traum 
sowie in jenem BewuBtseinszustand, den man gelegentJ-ieh nach zu 
lange fortgesetzter Naehtarbeit am Schreibtiseh erlebt. Dann fangen 
die Gedanken an, fliichtig zu werden; sie entgleiten uns "zwischen den 
Handen". 1m Anfang vermag unser Wille sie noch zur Ordnung zu 

1 Die Welt als Wille und Vorstellung. II. Kap.14. 
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rufen, allmiihlich versagt das, und schlieBlich haben wir das Gefuhl 
vollkommener Passivitiit; "U' we r den ,von unseren Gedanken ge
tr a gen. 

Es ist klar, daB in solchen Zustiinden der Wille erschlafft und die 
Aufmerksamkeit entspannt ist, und so sehen wir wieder: die Herr
schaft del' determinierenden Tendenzen hangt vom VV i 11 e n und yon 
der Aufmerksamkeit abo Nur muB man dabei zwei verschiedene 
Seiten der Aufmerksamkeit unterscheiden: ihre Ene I' gi e und ihre 
Bestiindigkeit. Sehr deutlich ,vird dieser Unterschied am Ver
halten von Kindem, die fast immer etwas "ideenfluchtig" sind. Man 
kann von einem Kinde, dem nichts entgeht und das alles bespricht, 
das aber deshalb auch dauernd von einem Thema zum andel'll springt, 
doch nicht behaupten, daB es besonders aufmerksam sei; es kann seine 
Aufmerksamkeit nicht konzenh'ieren, verbraucht aber gerade deshalb 
mehr Energie. Beim Envachsenen ist es gewohnlich umgekehrt; seine 
Aufmerksamkeit ist bestiindiger, dafUr aber nicht mehr so frisch. 

Damit hangt etwas anderes nahe zusammen: Kinder sind lebhafter, 
enegter als ervvachsene Menschen, und an dieser Err e gun gist ge
wohnlich auch die S p I' a c he beteiligt. J ede sprachliche Mehrlcistung 
abel' fUhrt - unter sonst gleichen Urns tan den naturlich - zu einer 
Verflachung des Gedankenganges, zu einem Zurucktreten der "Ober
vorstellung". 1m Salon sind wir alle ideenfluchtig, und besonders in 
jener Form del' Unterhaltung, die del' Franzose "causer" nennt, wird 
das pedantische Festhalten an einem Gesprachsstoff mit voller Absicht 
vermieden. Nun wird jeder zugeben, daB wir zu diesel' Art del' Unter
haltung nicht immer gleich gut aufgelegt sind und sie urn so bessel' 
durchfuhren konnen, je enegter wir sind; die meisten Menschen werden 
- auch wenn sie keinen Alkohol getrunken haben - in groBerer Ge
sellschaft lebhafter, schlagfertiger, witziger; es fillt ihnen mehr ein, 
odeI' andersausgedruckt: aus der allgemeinen seelischen Enegung 
geM ein stiirkeres Augebot von Gedanken hervor. Unter diesen abel' 
uberwiegen die sprachlich geformten; die inn ere n Beziehungen wer
den durch au.B ere verdriingt. Wichtig ist in diesel' Hinsicht eine 
Feststellung, die wir systematischen "Assoziationsversuchen" verdan
ken. In diesem Experiment wird del' Versuchsperson ein vVort zu
gerufeu und sie aufgefordert, so schnell wie moglich zu antworten, 
was ihr gerade einfiillt. Dabei reagieren gebildete Menschen fluchtiger 
und oberflachlicher als ungebildete; diese werden dem Sinn des Reiz
wortes bessel' gerecht. Del' Grund liegt in der leichteren Ansprechbar-
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keit del' Sprache beim Gebildeten; ihm stehen mehr "Vorte zur Ver
fiigung, und da er schnell antworten soli, greift er zu Worten und 
haIt sich mit Gedanken nicht auf. 

Natiirlich gibt es darin, und zwar bei ungebildeten wie bei gebildeten 
lVIenschen, groBe personliche Unterschiede. "Vir wissen ja, daB iiber
haupt nicht aIle lVIenschen scharf zu denken gewohnt sind, und 
kennen die ErzaIuer, deren Pointe man VOl' lauter Schaltsatzen und 
Abschweifungen nur mit Schmerzen erlebt. Schopenhauer hat ein
mal gemeint, gute Schriftsteller arbeiteten nach einem Bauplan, der 
vom Grundstein bis zur Spitze del' Pyramide von vornherein feststiinde; 
schlechte abel' reihten ihre Gedanken aneinander wie Dominosteine; die 
zufallige Augenzahl des zuletzt gesetzten Steines bestimme die Wahl 
des nachstfolgenden, und dessen Nachfolger wieder habe zu dem vor
letzten gar keine Beziehungen mehr. Del' Unterschied einer Gedanken
reille, die durch Obervorstellungen nicht zusammengehaIten w-ird, vom 
geordneten Denken w-ird sich kaum treffender kennzeiclmen lassen. 

Nun pflegt bei lVIenschen, deren Denken geschuIt ist, jedes Ab
weichen vom leitenden Gedanken ein Un 1 us t g e f ii h I zu erzeugen. 
Wir leiden unter einem Redner, der sein Thema nicht festhaIten kann, 
und empfinden es nicht nur beim Sprechen, sondeI'll auch beim stillen 
Nachdenken als peiluich, wenn wir seIber den Faden verlieren. Die 
Aufgabe begriindet also auch einen Den k z wan g. Eine zufiillige 
Ahnlichkeit veranlaBt uns, nach einem an sich gleichgiiltigen Namen 
zu suchen, und nun laBt uns diese doch eigentlich torichte "Aufgabe" 
durch Stunden nicht los. OdeI' wir kOllllen nicht schlafen, weil wir den 
Verlauf einer Schachpartie, eines Gespraches, einer Sonate noch einmal 
durchdenken miissen; musikalische lVIenschen lei den, wellll eine Disso
nanz, eine Septime z. B., einmal nicht aufgelost wird. Diese negativen 
Gefiihle sind grundsatzlich wichtig; deml ihllen elltsprechen die posi
tiven, an denen wir nicht nur den AbschluB einer Vorstellungsreihe, 
sondeI'll auch den VoIlzug, die GeItung eines Urteils erkellllen. 

lVIanche Gedanken konnen das BewuBtsein abel' auch aus anderen 
Griinden iiberwaltigen. B ism a I' c k hat wiederholt dariiber geklagt, 
wie er des Nachts im Geist Briefe und Depeschen diktieren, ParIaments
debatten und lebhafte Unterhaltungen fuhren und VOl' allem - wie er 
sich argern 1 miisse. Alles Unangenehme, das er erIebt, jedes Unrecht, 

1 Die Familie hat dann erkH.lrt: "Der Vater hat die ganze Nacht gehal3t". 
(Graf Lerchenfeld, Erinnerungen und Denkwi.irdigkeiten. Berlin, Mittler 
& Sohn. 1935. p. 225.) 

Bumke, Seele. 2. Aufi. 7 
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das man ihm angetan habe, fielen ihm ebenso ein wie vortreffliche 
Antworten auf AuBerungen, die ihn gekrankt hatten usw. Ich glaube, 
daB es vielen Menschen ahnlich ergeht, und zwar sind es besonders 
gefuhlsbetonte Gedanken, von denen wir in solchen Zusmnden der 
Oberreizung nicht loskommen konnen, die wir uns ausmalen und aus
spinnen mussen. Immerhin werden wir dabei zuweilen auch von harm
losen Gedanken verfolgt. Diese bilden dann den Obergang zu dem, was 
man in der Medizin Z wangs vors tell ungen nennt. So konnen 
die sexuellen Phantasievorstellungen der Pubertat, ursprunglich ,vill
kiirlich herbeigerufen oder wenigstens festgehalten, schlieBlich Zwangs
kurs erhalten. Oder einer bringt nach einer durchtanzten oder durch
zeehten Nacht einen Gassenhauer, einen Walzer, ein Trinklied nicht 
mehr aus seinem Kopf. Auch ohne augenblickliche Oberreizung wer
den zuweilen Zwangsvorgange, und zwar haufig von sonst ganz ge
sunden Menschen, erlebt. Hierher gehoren gewisse A n g e w 0 h n -
he i ten wie die, jeden Ausgang mit dem linken FuB zu beginnen, 
die erste Stufe einer Treppe nur mit diesem zu beriihren, von einer ge
raden Linie nicht abzuweichen, von den Steinen des Burgersteiges jeden 
zweiten oder dritten beim Gehen zu beriihren, die Schritte zu zahlen 
usf. Besonders in der Kindheit sind diese Dinge zu haufig, als daB 
sie als Zeichen einer schweren nervosen Anlage aufgefaBt werden 
diirften, und selbst bedenklichere F ormen finden sich gelegentlich bei 
Menschen, die im iibrigen vollkommen gesund sind. Erinnert sei an 
die Klage des "Gronen Heinrich" von Gottfried Keller, daB er 
als Kind Gotteslasterungen habe denken mussen; dem einell oder 
andern wird dabei einfallen, ,vie er selbst gelegentlich den Drang ge
spiirt hat, in der Kirche oder auf dem Friedhof zu pfeifen oder zu 
schreien. Auch die Zwangsantriebe, sich von der Brostung eilles Aus
sichtsturmes, eines Treppengelanders, eines Fensters herabzustiirzen, 
gehoren hierher und ebenso ahnliche Gedanken, die viele Menschen 
angesichts eines schnell einfahr·enden Zuges, auf BahnhOfen, beirn 
Blick auf gewaltig arbeitende Maschinen auf Dampfschiffen oder in 
groBen Fabriken in sich auftauchen sehen. 'Vie gesagt, alles das 
kommt bei Kindern haufi,ger, aber es kommt auch bei Erwachsenen 
vor und vertriigt sich mit sonst guten Nerven. Wer z. B. gelegentlich 
an Z ii hIs u c h t leidet, mag sich mit dem F eldmarschall M 0 It k e tro
sten, der einmal wiihrend eines Essens in der Wiener Hofburg aile 
300 Kerzen ausgezahlt hat; "Du weiBt, ich zahle immer", fugt er in 
einem Briefe hinzu. 
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Urn was es sich bei diesen Zwangsgedanken eigentlich handelt, ist 
schwer zu sagen, wir werden fiir sie wohl physische Bedingungen vor
aussetzen miissen, die unserem Verstiindnis entzogen sind. Insofern 
besitzen sie fiir die normale Psychologie auch kein allzu groBes In
teresse, und wichtiger jedenfalls ist die Aufdringlichkeit j ener Ge
danken, die unter bestimmten Bedingungen das BewuBtsein all e r 
Menschen bezwingen. "Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Men
schen", schreibt E p i k t e t1, "sondern die Vorstellungen von den 
Dingen. So ist z. B. der Tod nichts Furchthares ... sondern die Vor
stellung, er sei etwas Furchtbares, das ist das Furchtbare." Wir alle 
kennen Gedanken, die sich ihres In h a It e s wegen nicht abschlieBen, 
ihres Gefiihlstones wegen aber auch nicht ablehnen lassen; sie 
pflegen iiberaus quiilend zu sein. Denken wir an eine Mutter, die ihren 
Sohn im Kriege weill, oder auch nur an die Studenten, die unmittelbar 
vor der Priifung stehen; auch sie waren froh, konnten sie wenigstens 
vOriibergehend an etwas anderes denken. In heiden Fallen handelt es 
sich urn stark gefiihlsbetonte und zugleich urn ahschluBunfahige Ge
danken; weil kein Denken die Sorge urn etwas Zukiinftiges aus der 
Welt schaffen kann, laBt sie sich auch nicht aus unserem BewuBtsein 
verscheuchen. Darum sind Zustiinde der Erwartung, der Sorge und 
des Zweifels so quaIend, und deshalb ertragen die meisten Menschen 
em wirkliches Ungliick leichter als die Furcht vor dem kommenden 
und einen MiBerlolg besser als lang dauernde Spannung. 

Ganz allgemein - und damit kommen wir auf eine letzte wichtige 
Denkregel - beeinflussen G e f ii hIe und S tim m u n g e n sowohl den 
Inhalt wie den Ablauf unserer Gedanken. Wir haben den Eindruck, 
leicht und schnell zu denken, wenn wir gut aufgelegt sind, etwas Er
freuliches erlebt,etwas Anregendes gelesen zu hahen, und unsere Ge
danken kriechen dahin, wenn wir traurig sind oder verstimmt. Eine 
lebhafte Gemiitshewegung beschleunigt die Folge der Vorstellungen; 
in der Gefahr werden oft - bekanntIich nicht immer - hlitzschnell 
alle MogIichkeiten erwogen, wie sie sich vielleicht noch abwenden lieBe, 
und lebhafte Freude macht die meisten Menschen schlagfertiger, rei
cher an Einfiillen und Witz. Aber auch das Gegenteil kommt vor; unter 
Umstanden konnen Gefiihle eine Gedankenreihe auch hemmen. Wir 
stocken, wenn uns plotzIich eine traurige Erinnerung auftaucht oder 
ein peinIiches Vorkommnis bewuBt wird. 

1 Leipzig: Kroner. 
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Aber auch der Inhalt des Denkens wird durch Gefiihle veriindert. 
Jede Vorstellung hat urn so mehr Aussichten aufzutauchen, je starker 
sie von Gefiihlen begleitet ist, und jede Stimmung besitzt die Neigung, 
nur solche Vorstellungen in das Be\\uBtsein treten oder im BewuBt
sein vorherrschen zu lassen! die ihr entsprechen. Deshalb lassen sich 
traurige Erinnerungen so schwer aus dem BewuBtsein verdriingen, und 
deshalb folgt aus jeder traurigen Stimmungslage erne triibe und aus 
jeder frohlichen erne heitere Beurteilung der eigenen Lage; die Gegen
vorstellungen werden nicht zugelassen, und die ~uffassung von Gegen
wart, Vergangenheit und Zukunft wird je nach der gemiitlichen Ver
fassung gefiirbt. Der rein gedankliche Inhalt der Vorstellungen iindert 
sich nicht, ihre subjektive Geltung aber und damit ihre Auswahl wech
seln tagtiiglich. 

Natiirlich handelt es sieh bei alledem urn relative Wirkungen. 1st 
der Gefiihlswert eines Gedankens sehr groB - wie z. B. bei der Er
innerung an ernen nahen Angehorigen kurz naeh seinem Tode -, so 
wireI er vorherrschen, obwohl er in sieh abgeschlossen ist und eine 
wichtige Ursache der Dominanz somit fehlt. Und umgekehrt, klerne 
Zukunftssorgen konnen die meisten Mensehen, obwohl sie sich nicht 
zu Ende denken lassen, doeh aus ihrem BewuBtsein verdriingen. Un
beschriinkt gilt iiberhaupt keine von den uns bekannten Regeln des 
Gedankengangs. Sie durchflechten sich alle in ihrer Wirkung und 
heben sich gelegentlieh auf. Die Vorstellung "Kinderliihmung" ist fiir 
einen Arzt, der sein eigenes Kind an dieser Krankheit verloren hat, 
gefiihlsmiiBig sicher Init dieser Erinnerung am engsten verbunden. 
Trotzdem wird sie in einer wissenschaftlichen Erorterung iiber das 
Leiden nicht siegen; aber auftauchen wird sie vielleicht doeh, und 
deshalh kommen wir Init determinierenden Tendenzen, die uns nur 
fertige Ergebnisse liefern, nicht aus. Fiir jede strenge Ordnung des 
Gedankengangs werden wir auBerdem noch eine im BewuBtsern ge
legene wiihlende Tiitigkeit annehmen miissen: durch den Will e n 
- diesmal nieht durch S c hop e n h a u e r s metaphysisehen, sondern 
durch den uns allen geliiufigen psychologischen Willen - wird die 
Aufmerksamkeit hierhin und dorthin gelenkt. Wieder machen wir 
uns das am besten am Gegenbeispiel der Ideenflueht klar. Aueh der 
Gesunde kann, wie ",-ir gesehen haben, zuweilen etwas ideenfliichtig 
wirken; aber er mag noeh so viel sprechen und das Thema noch so 
oft wechseln, er kann immer noch Vorstellungen unterdriieken, die 
er nicht aussprechen, und ein Ziel im Auge behalten, das er durch-
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setzen will. Mit anderen \Vorten: er kann sich trotz aller Lebhaftig
keit konzentrieren. Das kann del' wirklich Ideenfliichtige nicht. Abel' 
auch viele Gesunde komlen es schlecht. und das Gegenstiick ist: die 
groBten geistigen Leistungen sind zu allen Zeiten Menschen gelungen, 
die nicht bloB ein scharfes Urteil, sondern zugleich eine groBe in
t e 11 e k t u e 11 e En eT g ie, eine starke F ahigkeit besessen haben, ihre 
Aufmerksamkeit und damit ihre Gedanken zusammenzureiBen. 

Damit waren die Regem des Gedankenablaufs besprochen, und ich 
wiirde jetzt auf die hochsten Leistungen unserer Denkarbeit, auf U 1'

teil- und SchluBbildung, eingehen miissen. Ich miiBte, abel' das 
heiBt nicht, daB ich es Kanno "Vas wir beim Urteilen innerlich erleben, 
ist uns allen gelaufig, und wie innig sich diesel' Tatbestand mit all em 
beriihrt, was friiher iiber logisches Denken und Abstraktionen aus
gefiihrt worden ist, ergibt sich von selbst. Dariiber hinaus 'laBt sich 
jedoch kaum etwas sagen. Ich darf hier J 0 han n e s V. K r i e s 1 zi
tieren: "Die Art und Weise, wie in dem Satz 2.3 = 6 die Begriffe 
Zwei, Drei, Gleich usw. miteinander in Verbindung gesetzt sind, zum 
Gegenstand einer Untersuchung zu machen, erscheint ebenso iiber
fliissig und aussichtslos wie etwa die ahnliche Frage beziiglich del' 
Verkniipfung von Helligkeits- und Farbenbestimmung in del' Ge
sichtsempfindung u. dgl. Es ist schlechterdings nicht ersichtlich, von 
welchem Inhalt ein Urteil sein odeI' welcher Begriffe es sich bedienen 
konnte, urn uns iiber jene Vel'lmiipfungen etwas zu lemen. \Vir stehen 
hier VOl' einer Aufgabe, die ebenso und in ganz dem gleichen Sinne 
unlosbar ist, wie etwa die, die Empfindungen Rot odeI' SiiB durch Be
schreibung zu verdeutlichen." 

DaB wir in jedem Urteil Beziehungen zwischen verschiedenen Gegen
standen feststellen odeI' abel' die Giiltigkeit solcher Beziehungen an
erkennen, vel'steht sich von selbst. Die Psychologie hat hinzugefiigt, 
daB diesel' Denkvorgang, del' zunachst natiirlich wieder in del' Ver
k n ii p fun g verschiedener BewuBtseinsinhalte besteht, von sprach
lichen Anteilen gewohnlich, abel' doch nicht immer getragen ,vird, 
sowie daB er stets auch Gefiihle enthalt. Beides haben wir schon er
wiihnt, und auf den zweiten Satz kommen wir noch ausfiihrlich zurUck, 
wenn wir die Gefiihle behandeln. Jetzt nehmen wir in diesel' Hinsicht 
nur ein allgemeines Ergebnis vorweg: daB namlich gerade diese Er
fahrungen iiber die inneren Vorgange beim urteilenden Denken die 

1 Logik. Ttibingen: Mohr 1916. 
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scharfe Grenze verwischen, die man zwischen den rein inteilektuellen 
und den gemiitlichen "Elementen" des Seelenlebens zu ziehen ver
sucht hat. 

D a s G e d a c h t n i s. 

Das, was wir "Ich" nennen, ist - soweit sich sein 'Vesen iiberhaupt 
begreifen laBt - unter anderem auch del' Inbegriff zahlreicher Er
innerungen an friiher durchlebte BewuBtseinsakte. WiT erinnel'll uns 
ja nicht nur an Wahrnehmungen, sondern an aile Formen und Arten 
seelischer Erlebnisse iiberhaupt; aber genau so wie sich die Vor
stellungen von den Wahl'llehmungen unterscheiden, so unterscheiden 
sich all e Erinnerungen von den seelischen Vorgangen, die ihren 
Gegenstand bilden. Es ist also eigentlich falsch, von del' "Wieder
el'lleuerung" eines friiheren BewuBtseinszustandes zu sprechen, und 
selbst Ausdriicke wie "abgeblaBte" Vorstellungen usw. sind immer 
noch irgendwie schief. Frisches Erleben und Reproduktion sind nicht 
dem Grade, sondern del' Art nach verschieden; jede normale Erinne
rung enthalt etwas, das die Verwechslung mit ihrem Inhalt verhindert. 

Wir haben friiher gesehen: dem Gedachtnis muB ein korperlicher 
Vorgang im Gehirn zugrunde liegen'; denn sonst konnten Verletzungen 
des Schiidels nicht Gedachtnisspuren vernichten; und diesel' physische 
Vorgang muB langer dauel'll als sein seelischer AnlaB, weil frische 
Eindriicke korperlichen Schacligungen weniger VViderstand leisten als 
alte. Das zwingt zu del' Annahme einer selbsttatigen Fixierung, die, 
in del' Regel jedenfails, ohne Zutun des BewuBtseins erfolgt und sich 
also nur als ein korperliches Geschehen auffassen laBt. Menschen, die 
sich zu erhangen versucht und ihr Gehil'll dadurch fiir langere Zeit 
blutleer gemacht haben, verlieren zuweilen die Erinnerung nicht bloB 
an diesen Versuch, sondeI'll auch an die letzten Stunden vorher, die 
auch die Griinde zum Selbstmord entllalten; weniger wichtige Ereig
nisso jedoch, die sich vo I' diesen Stun den abgespielt haben, vergessen 
sie nicht. Allmiihlich fortschreitende Gehirnerkrankungen verhalten 
sich ahnlich: auch sie zerstOren fast immer die jiingsten Erinnerungen 
zuerst. Rib 0 that dies en Tatbestand in einem Bilde auszudriicken ver
sucht: "Es ist, als ob sich die ErinnClungen im Gehil'll in Form von 
Schichten dem Alter nach, w-i.e die geologischen Formationen del' Erd
rinde, ablagerten, und als ob das Vergessen von del' Oberflache her 
wie sickerndes 'Vasser allmahlich in die Tiefe vordrange." 

Ich weiB nicht, ob dieses Bild schuld daran ist, daB die Behauptung, 
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die Erinnerungsspuren hauften sich s chi c h ten wei s e in der Hirn
rinde an, in man chen Kopfen auch heute noch spukt. In Wirklichkeit 
wissen wir iiber den "Sitz" dieser "Engramme" schlechterdings nichts, 
und daB man noch vor zwei Menschenaltern ernsthaft dariiber nach
gedacht hat, ob die Zahl der GehirnzeIlen auch fiir aIle im Leben er
worbenen Erinnerungen ausreichen konnte, erscheint uns als eine 
kaum noch begreifliche Naivitat. Immerhin versucht man unter Be
rufung auf Seelenblindheit und Seelentaubheit auch heute 
noch, bestimmte ErinnerungsbiIder zu "lokalisieren". Aber auch das 
geht nieht an. GewiB hangen Seelenblindheit und -taubheit von der 
Verletzung umschriebener RindenanteiIe ab; daB die nor m a len Lei
stungen nur an diese "Zentren" gebunden sein miissen, steht darum 
noch lange nieht fest. Wir werden die Rindenzentren aIlenfaIls als 
Sammelstiitten auffassen diirfen, an denen zahlreiehe Nervenbahnen 
zusammenlaufen und die deshalb die gleiehzeitige und zusammen
gehorige Tiitigkeit verschiedener, raumlich getrennter Verbande ver
mitteln; iiber diese Hypothese hinaus in das Wesen der physiologischen 
Vorgange eingedrungen sind wir bis heute jedenfalls nicht. 

Ribot hat dem psychischen ein "organisches~' Gedachtnis 1 

gegeniibergestellt. Hirnkranke Menschea konnen auch das verlernen, 
wie man gruBt, eine Zigarre anziindet, ein SchloB offnet und so fort. 
Das war urspriinglich alles yom BewuBtsein beaufsichtigt worden, 
dann wurde es selbstandig, lief "automatisch" ab und wurde trotzdem 
"vergessen". Dem gleichen V organg werden wir bei der motorisehen 
Aphasie 2 noeh einmal begegnen. Auch hier sagt man dann, es gingen 
Sprachbewegungsvorstellungen verloren; in Wirkliehkeit haben wir 
aber gar keine "Vorstellungen" von den Bewegungen, die wir zum 
Sprechen beniitzen, sondern wir denken ein Wort und konnen es aus
spreehen, wenn wir gesund sind, und konnen es nieht, sobald unsere 
B roc a sche Win dung erkrankt. 

Leider hat man solehe und verwandte Erfahrungen zum AulaB ge
nommen, um den Begriff des Gedachtnisses bis zur Unkenntlichkeit 
zu verwassern und das Gedachtnis fiir eine allgemeine Eigen
schaft der Materie iiberhaupt zu erklaren. Jeder Stoff, sagt 
man, und jedes Papier hatten die Neigung, in die Falten zuriickzu
kehren, in die sie einmal zusammengelegt, und jede Schnur nehme 

1 Klages unterscheidet zwischen dem Erinnerungsvermogen als einem 
geistigen und dem Gedachtnis als einem vitalen Sachverhalt. 

2 S. 231. 
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leicht ~vieJer die Kniekungen an, die ihr bei einer Verwendullg erteilt 
worden waren. Niemand wird das bestreiten, aber was ist denn mit 
solehen Vergleiehen geniitzt? GewiB werden wir das Gediichtnis auf 
"die ganz besondere Eigenschaft des Nervensystems" zuriiekfiihrcn 
diirfen, "daB es dureh voriibergehende Reize dauernde Veriinderungel1 
erleidet" (Wernicke); wer aber dieselbe AuHassung (nieht bloB auf 
alles Protoplasma, sondern) auf die Materie iiberhaupt iibertriigt, 
opfert einen klaren psychologisehen Tatbestand einem Vergleich, den 
man je naeh dem MaBe seines persol1liehel1 Wohlwollel1s ebcl1sowohl 
geistreich wie platt nennen kann. 

Damit wollen wir die "Physiologie" des Gediiehtnisses verlassen, 
urn uns nun iiber ein paar psychologische BegriHe zu einigen. Als 
erstes werden wir uus klarmachen miissen, daB "das" Gediichtnis in 
mehrere AIde und Vorgiinge zerfiill t. J ede Erinnerung setzt zuniichst 
eine geniigend scharfe A u If ass un g voraus, die von del' Auf mer k
sam k e it und dem Interesse abhiingt, das wir an dem beobachteten 
Gegenstande nehmen. Aber aueh scharf erfaB te V orgiinge werden nicht 
immer behalten, und deshalb werden wir als niichste Leistung die des 
Merkens und als ihre Gruncllage eine gute Mer k fah i g k e i t ansehen 
miissen. Vnter dieser verstehen wir ausschlieBlich das Vermogen, 
n e u en GediichtnisstoH zu erwerben (We r n i eke). Demgegel1iiber 
umfaBt das eigentliche Gediich tnis den ganzen Besitzstand an schon 
aufgespeicherten Erinnerungen, also das Wi sse n. 

Nun ist dieses Wissen selbstverstiindlich ein pot e n ti ell e s; jede 
Erinnerung besteht zuniichst lediglich als Grundlage eines spiiteren 
BewuBtseinsvorgangs, del' Rep rod u k t ion. Abel' auch dem Merken 1 

1 In del' alteren Literatur finden wir die ziemlich ung'liickliehen Ausdriicke 
"unmittelbares Gedachtnis" oder "unmittelbare Merkfahigkeit". 
Dabei handelt es sich aber noeh nicht um ein Merken und iiberhaupt um 
nichts, was· man dem Gedachtnis zurechnen diirfte; im Gegenteil, diese Be
griffe sind vielmehr geeignet, eine Erseheinung aus del' Gedaehtnislehre heraus
zuheben, die von Rechts wegen in die Empfindungslehre gehiirt. Wir haben 
gesehen, Erinnerungen sind um so leichter auszuliischen, je jiinger sie sind; 
aber gerade die allerjiingsten seheinen eine Ausnahme zu machen. Was wir 
gerade gehiirt und eben gesehen haben, das kiinnen wir beinahe immer wieder
geben, und das Vergessen beginnt erst naeh einer freilich sehr kurzen Zeit. 
Denken wir daran, wie oft wir die Frage eines anderen "iiberhiiren" und mit 
einem "Wie?" antworten; noeh ehe die Frage wiederholt worden ist, haben 
wir sie selbst in unser Ohr zuriickgerufen und nun verstanden. Das ist der
selbe Vorgang, der uns eine ziemlich lange Zahlenreihe sofort nachsprechen 
laGt, obwohl wir sie niemals auch nul' fiir eine Minute behalten kiinnten. 
Dabei handelt es sieh noeh um gar kein Behalten, noeh nieht um ein Merken, 
sondern hier klingen soeben erlebte Wahrnehmungen noeh nacho 
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entspricht - sobald wir es von der Auffassung trennen - im BewuBt
sein schlechterdings nichts. Mit anderen Worten: nur die beiden End
glieder der Reihe, Auffassung und Reproduktion, werden im 
Bewuf~tsein erlebt; alles, was sonst zum Gedachtnis gehort, spielt sich 
unbewuBt abo 

Sodann pflegt man, wie wir friiher gesehen haben, zwischen dem 
me c han i s c hen und dem log is c hen Gedachtnis zu unterscheiden 
(vgl. S.87)' Brunswik und seine Schuler sagen anstatt clessen 
}1 a terial- und Sinnge d a ch tnis und haben dazwischen noch das 
G est a It g e d a c h t n i s gestellt. Die Bezeichnungen haben den Vor
teil, daB sie die zeitliche Entwicklung, die das Gedachtnis normaler
weise durchmacht, schlagwortartig darstellen lassen. Das mechanische 
Behalten, das "Materialgedachtnis", feiert seine groBten Triumphe be
kanntlich schon in der Kindheit, und zwar besonders zwischen dem 
6. uncI dem 12. Jahr, in dessen Niihe der Hohepunkt liegt. Zwischen 
dem 12. und dem 14. Jahr verschiebt sich dann die Fiihis-keit zum 
Behalten von der mechanischen nach der logischen Seite; in der Zeit 
des Dbergangs - bei Ma~chen im 14., bei Knaben im 15. Lebens
jahr - ist ein Optimum fur das Form- und Gestaltgedachtnis (Metren, 
Reime) gelegen. Das logische, das Sinngedachtnis dagegen, das wah
rend des Schulalters bei Knaben zwischen 14 und 17, bei Madchen mit 
15 Jahren einen ersten Gipfel erreicht, wird bekanntlich auch spater 
noch besser; sein eigentlicher Hohepunkt findet sich erst im dritten 
Jahrzehnt. 

Wie es dann weitergeht, ist bekannt. Zum Gluck ist die Fiihigkeit 
zum rein mechanischen Behalten urspriinglich so groB, daB wir ihre 
Abnahme verhaltnismaBig spat zu spuren bekommen; sie sinkt aber 
schon von der Pubertat an; wer noch im vierten Jahrzehnt etwas 
mechanisch auswendig zu lernen versucht, findet das meistens recht 
schwer. Das alte Gedachtnismaterial, das schon erworbene Wissen 1, 

wird aber durch diese Abnahme beinahe gar nicht beriihrt - \vir alle 
kennen ja die alten Herrschaften, die sich neue Angaben, das Alter 
oder auch nur die Namen ihrer Enkel Z. B., nicht einpragen konnen, 

1 Freilich sind alte Erinnerungen den jungen gegeniiber auch dadurch im 
Vorteil, daB sie haufig wiederholt und so befestigt worden sind, und auJilerdem 
nimmt das Interesse an den Vorgangen dar Umgebung mit zunehmendem 
Alter zweifellos abo Aber beide Erklarungen reichen nicht entfernt aus, urn 
die Tatsachen zu erklaren; wir werden auBerdem eine Herabsetzung der 
physiologischen Empfanglichkeit heranziehen miissen, deren zeitliches Ein
treten freilich groBen personlichen Schwankungen unterliegt. 
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die dafur abel' uber die Erlebnisse ihrer Jugend genau Bescheid ,,,issen 
und sie, oft uber das Bedurfnis ihrer Umgebung hinaus, inm1er wieder 
erzahlen. Sie erinnern sich an VOl' Jahrzehnten geschehene Dinge; 
daB sie gestern von ihnen gesprochen haben, wissen sic nicht. 

1m ubrigen ist das Gedachtnis bekanntlich auch bei jungen Men
schen verschieden. Selbst bei Genialen stellt sich regelmaBig nul' das 
Sinngedachtnis als besonders tiichtig heraus, wahrend sich das Ma
terialgedachtnis ebensowohl gut verhalten kann wie schlecht. Als ein 
Beispiel fur den ersten Fall sei Nap ole 0 n 1 mit seinem ungeheuren 
Tatsachenwissen, als eines fur den anderen He I mho It z genannt, del' 
sein "schlechtes Gedachtnis flir Unzusammenhangendes" ausdriick
lich erwahnt. 

Das Gegenstuck zu dem fur manche Gelehrte iibrig'ens typischen 
Fall von Helmholtz und nach einer anderen Seite hin auch zu dem 
fiir die meisten groBen Staatsmanner und Feldherren ebenso typischen 
Fall von Nap 0 leo n bildet die Erfahrung, daB manche Gedachtnis
kiinstler, die offentlich auftreten, weil sie unglaublich lange Reihen 
behalten, urteilsschwach sind. Abel' auch qas gilt naturlich nicht a,ll
gemein. Bei dem groBten Gedachtniswunder, das wir bis heute kennen, 
bei Dr. Ruckle 2, hat sich im Gegenteil feststellen lassen, daB seine 
erstaunlichen Leistungen nul' zum Teil auf ungewohnlich deutlichen 
Anschauungsbildern 3 , zum andern dagegen auf uberaus schwierigen 
Denkoperationen beruhen. 

1 "Ein Gehirn ohne Gedachtnis ist wie eine Festung ohne Soldaten." 
2 R tickle ist nach G. E. Mtiller imstande, Ziffernreihen bis zu 250, Zahlen

karrees von 25, 36, ~9 Ziffern und mehr, die er nul' einmal gehort hat, sofort 
in allen moglichen verschiedenen Reihenfolgen herzusagen; in wenigen Se
kunden kann er mtihelos 356 Ziffern sichel' auswendig lernen und vor- und 
riickwarts wiedergeben. Au13erdem abel' multipliziert er drei- und vierstellige 
Zahlen und erhebt sie in einer kaum me13baren Zeit in das Quadrat. Kubik
wurzeln von sechs- und siebenstelligen Zahlen berechnet er ebenso leicht, 
wie er zweistellige Zahlen in die ~. und 6. Potenz erhebt. Die 17. Wurzel aus 
einer vierzigstelligen Zahl berechnet er innerhalb 1 Minute. R tickle selbst be
richtet: "Der Hauptproze13, den ich hierbei vorzunehmen habe, ist das Um
gestalten des Gehorten in das klar gesehene Bild, also eine Innenarbeit des 
Geistes, die sich bei mil' ohne jeden Zeitaufwand vollzieht. lch sehe dann im 
Innern genau so wie meine Zuschauer die auf die Tafel geschriebenen Zahlen 
in ihrer graphischen Anordnung." Das waren also Anschauungsbilder. Abel' 
dann beginnt die mathematische Arbeit, bei del' R tickle mit einer unerhorten 
Geschwindigkeit zwischen den von ihm behaltenen Zahlen mathematische 
Beziehungen aufdecken kann. 

a Vgl. S.77. 
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Abel' sehen wir von solchen Ausnahmefallen ab und beschaftigen wir 
uns jetzt mit dem Verhalten des Durchschnitts. 

Ich beginne mit einer Erfahnmg, die jedem gelaufig und die doch 
ebenso schwer zu erklaren ist \Vie alles Erinnern und Denken uber
haupt. Wir vergessen eine Sprache, die wir fruher beherrscht haben, 
und erinnern uns kaum noch einer einzigen Form; und nun erlernen 
wir diese Sprache von neuem, und in kurzer Zeit ist sie wieder in 
unserem Besitz. Es sind also doch Spuren vorhanden gewesen und 
haben nur zur Reproduktion nicht mehr gereicht. OdeI' wir besirrnen 
uns vergeblich auf eine Musik; sowie sie beginnt, wissen wi.!' jeden 
folgendell Ton. Auch optisch liegen die Dinge genau so: Bilcler und 
'Gesichter entschw-inden unserem Gedachtnis; w-ir konnen uns auf sie 
nicht besinnen; dann zeigt man uns das Bild, oder wir sehen den Men
schen, unel auf einmal ist unsere Erinnerung so scharf, daB wir sogar 
geringfugige Veranderungen gegen fruher bemerken. 

Man hat aus solchen Erfahnmgen gefolgert, daB wir uberhaupt 
nichts vergaBen. Das ist eine Hypothese, die wedel' bewiesen noch 
wielerlegt werden kann. Fest steht nur, daB wir im Traum gelegentlich 
Vorstellungen haben, die sichel' aus friiheren Erlebnissen stammen, 
aber durch viele Jahre nicht mehr aufgetaucht sind. Dberhaupt werden 
sich fur das Vergessen nicht leicht Regeln aufstellen lassen. Nach 
Ebb i n g h a u s schreitet der Gedachtnisverlust, del' nach jedem Lernen 
eintritt, im Anfang ziemlich rasch fort; ~~enn wir das in einer Kurve 
darstellen, so fillt sie also im Anfang schnell ab; nach etwa einer 
halben Stunde verlauft sie flacher, nach neun Stunelen noch me hI' und 
nach zwei Tagen fast horizontal. Mit anderen vVorten: was wir nach 
Minuten, Stunden, Tagen noch behalten haben, wissen wir gewohnlich 
auch nach Jahren noch; was verlorengehen solI, vergessen wir schnell. 

Nuu gibt es abel' uoch andere "Gesetze", durch die die Ebb iu g"'" 
h a u s sche Regel gelegeutlich auBer Kraft gesetzt wird. Zunachst 
wisseu wir aIle, wie sehr die Empfanglichkeit fur neue Eiudrucke vom 
Allgemeiubefiuden abhangig ist. Jeder behalt das besser, was 
er in ausgeruhtem Zustand, des Morgens z. B., und das am schlech
testen, was er in del' Ermudung aufgefaBt hat. Kein Lehrer wunscht 
sich die letzten Uuterrichtsstundeu am Tage. Aber auch das ist nicht 
gleichgiiltig, wie mau sich u a c h dem Lemen verhalt. Durfen wir 
ausruheu, so haben wir mehr Aussichten, deu Stoff zu behalteu, als 
wenu wir uns nachher geistig austrengeu mussen, und besonders auf
regen de Erlebnisse loschen zuweilen eben erworbene Erimlerungen 
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vollkommen aus. Cnd schlieBlich ist wichtig, daB wir unmittelbar nach 
einem Konzert z. B. weniger imstande sind, uns iiber unsere Eindrucke 
Rechenschaft zu geben, als nach einer gewissen Zeit der "Sammlung", 
und daB uns manche dort gehorte Melodien nicht etwa am nachsten, 
sondern erst am iibernachsten Tage nieht aus dem Kopf gehen wollen. 
Aueh die Vorbereitung auf eine Prufung verlegt man am besten nieht 
gerade auf den Abend oder den Morgen vorher. 

1m iibrigen werden nach sehr langer Zeit bekanntlich auch alte Ge
daehtnisspuren getilgt, wenn sie inzwisehen nicht irgendwie neu fixiert 
worden sind. Darauf beruht der Wert der Wiederholungen 1. Oft ge
niigt eine kurze Erinnerung, ein bloBer Hinweis auf ganze Ereignisse 
oder eine einmalige Wiedergabe eines Stoffes, urn das Vergessen auf
zuhalten. Aber immer werden wir finden, daB die altesten Erinne
rungen auch in dieser Beziehung die dankbarsten sind 2; die jiingsten 
spiilt der Strom des weiteren Erlebens am leichtesten fort. 

1m AnschluB hieran seien einige Angaben iiber das Mer ken ge
macht. Jeder weill, daB in Rhythmen abgeteilte Stoffe leiehter haften 
als andere und sinnvolle besser als sinnlose. Nur wenn durch einen 
Gleichklang, eine Alliteration oder einen Reim ein auBerer Zusammen
hang hergestellt wird, pragen sich aueh unzusammenhangende Wort
verbindungen ein 3. Der Grund ist natiirlich, daB das Reproduzieren 
gewohnlich in einem Denken, dieses aber in der Herstellung inhalt
licher Zusammenhange besteht. Deshalb wird durch inhaltvolle Reihen 
aueh das Interesse starker erregt. Auch bei Gleichklangen und Reimen 
liegt es nicht anders und ebenso bei der Einteilung des Lernstoffes. 
in Takte, die wir aile als mnemotechnisehes Mittel benutzen. 

1 Ebbinghaus hat z. B. festgesteIlt, daB 68 Wiederholungen eines Stoffes, 
die unmittelbar hintereinander vorgenommen werden, nicht entfernt so viel 
leisten wie 38, die iiber drei aufeinanderfolgende Tage verteilt werden, und 
J os that hinzugefiigt, daB die Verteilung um so besser wirkt, je mehr sie 
zeitlich ausgedehnt wird. Werden 24 Wiederholungen einer zwolfsilbigen Reihe 
auf 6 Tage verteHt, so ist das Ergebnis besser als bei je 8 Wiederholungen an 
3 Tagen, und noch giinstiger wirken je 2 Wiederholungen an 12 aufeinander
folgenden Tagen. 

2 Natiirlich muB wieder hinzugefiigt werden: "ceteris paribus". Selbst
verstandlich haftet ein Vorgang, der uns aus irgendwelchen Griinden tiefen 
Eindruck gemacht hat, gerade wenn er jiingeren Datums ist, fester in unserem 
Gedachtnis als ein gleichgiiltiges Ereignis, das wir vor Monaten erlebt haben. 
AIle diese Gesetze durchflechten sich und heben sich gelegentlich gegen
seitig auf. 

3 Ebbinghaus hat festgestellt, daB sinnlose Silben im Mittel etwa 10mal 
so schwer behalten werden wie sinn volle. 
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1m iibrigen haben wir schon gesehen, daB sich die groBen Ge
dachtniskiinstler lange und schwierige Reihen mit Hilfe von An
schauUI~gsbildern merken, wiihrend den "Farbhorern" optische Vor
stellungen zum Wiederfinden akustischer Erinnerungen dienen. 
Besonders durch G. E. M ii II e r haben wir jedoch noch andere G e
d a c h tn ish i If e n kennengelernt. Manche Menschen tragen ihre Er
innerungen in optisch vorgestellte Schemata ein, die M ii II e r D i a
gramme genannt hat und die sehr verschiedene Gestalt annehmen 
konnen. So sieht eine Dame aIle Zahlen in die schrag, aber zueinander 
parallel verlaufenden StraBen eines Stadtplanes (gewissermaBen an 
Stelle der Hauser) eingeordnet und aIle Monate in eine ahnlich ge
ordnete Landschaft. Das wird sie mnemotechnisch kaum fordern, aber 
wenn wir uns an diesem Beispiel klarmachen, daB sich auf dieselhe 
Weise aIle moglichen Daten in iibersichtliche Tabellen eintragen las
sen, die ihr Besitzer jederzeit einsehen kann, so leuchtet der Nutzen 
der Diagramme ohne weiteres ein. Merkwiirdigerweise wissen die Men
schen, die sich dieser Hilfen bedienen, gewohnlich nicht, woher sie 
sie hahen. 

Wir haben friiher gesehen, einen wie groBen EinfluB G e f ii hIe 
und S tim m u n g e n auf den Ablauf und den Inhalt des Denkens aus
iiben konnen, und wir werden jetzt hinzufiigen miissen, daB es sich 
mit dem Gedachtnis iihnlich verhiilt. Von der Auffassung eines Gegen
stan des bis zu seiner Wiedergabe greifen die G e f ii hIe fortgesetzt in 
die Tatigkeit des Gedachtnisses ein, und deshalb kommt auBer dem 
einfachen Vergessen, mit dem wir uns viel leichter abfinden konnten, 
auch eine Verfalschung, eine nachtragliche Umgestaltung 
unserer Erinnerungen vor. 

Wir gehen an taus end Erscheinungen des Lebens achtlos voriiber 
und nehmen sie deshalb nicht auf, weil sie uns nicht interessieren. 
Wiederholt habe ich in der Sprechstunde bei geistig gesunden und 
klugen Arbeitern feststellen kOnnen, daB sie sich ihre Hausnummer 
nicht "gemerkt", das heillt noch niemals danach gefragt oder gesehen 
hatten. Noch hiiufiger gehen gebildete Menschen - Menschen. die wir 
dann "zerstreut" nennen, obwohl sie in Wirklichkeit ihre Aufmerk
samkeit sammeln - an Erscheinungen voriiber, die Ungebildete auf
fallend finden. So kommen auch bei ihnen erstaunliche Gedachtnis
liicken zustande, die zum Teil die geringe Meinung erklaren, die viele 
praktisch tiitige Leute von den geistigen Leistungen ihrer studierten 
Mitmenschen haben. 



IIO Das Bewu13tsein. 

Auf Grund solcher Erwagungen hat bekanntlich Ben v e nut 0 C e I
Ii n i die beriilimte Ohrfeige erhalten, mit der ihm sein Vater die Er
innerung' an einen Salamander eingepragt hat. Das Verfahren ist wirk
sam, solange die erzielte Gemiitsbewegung ein gevv-isses MaB nicht 
iibersteigt. Dagegen kann iiber sehr aufregende Erlebnisse oder auch 
nul' solche, die er in gemiitlich erregtem Zustand miterlebt hat, fast 
niemand ohne Fehler berichten. Schon die Auffassung wird auf diese 
Weise getriibt; abel' sehr starke Affekte loschen nicht selten auch 
schon erfaBte Vorgange aus!, odeI' wenigstens werden solche Erinne
rung en dann umgestaltet, also verfalscht. "Ein glanzender Erfolg und 
eine schwere Krankung vergessen sich nicht so leicht", sagt Ebb in g
h a u s. Das ist richtig, abel' del' Satz hat auch seine Kehrseite; MiB
erfolge und e i g e n e Verfehlungen verhalten sich anders. Peinliche 
Erinnerungen werden vergessen oder auch absichtlich ins Nichtwissen 
vel' d ran g t 2. Eine beinahe instinktiv erworbene Lebenskunst laBt uns. 
unangenehme Gedanken abweisen, so gut \vie wir konnen, und zu
weilen tauchen sie dann schlieBlich auch wirklich endgiiltig unter. 
Noch haufiger jedoch werden unangenehme Erinnerungen verandert. 
ZusammenstoBe von Schiilern und Lehrern oder Untergebenen und 
Vorgesetzten z. B. verschieben sich bei wiederholter Erzahlung so 
lange zugunsten des unterlegenen Teils, bis er zu dem Oberlegenen 
wird. Das ist besonders bei Kindem del' Fall; abel' auch Erwachsene 
bleiben bei scharfer Selbstpriifung zuweilen im Zweifel, ob eine schlag
fertige Antwort nicht vielleicht nul' ein "Treppenwitz" war. 

An und fiir sich sind. solche Vorkommnisse normal, abel' von hier 
bis zum Krankhaften ist nUT ein ScOOtt. Man kennt die beliebten Er
zahler, denen mehr an del' Wirkung als an del' Wahrheitstreue ihrer 
Geschichten gelegen ist und die schlieBlich anfangen, ihre eigene Dar
steHung mit allen Veranderungen und Zutaten zu glauben. Niemand 
wird sie deshalb fiir krank halten wollen, abel' die typischen Vertreter 
diesel' Gruppe, Tartarin und Miinchhausen, stehen den eigentlichen 
"pathologischen Liignern" doch schon recht nah. Auch die 

1 Vgl. Stendhal (Das Leben eines Sonderlings. Insel-Verlag 1921, S. 182): 
"Das Uberma13 der Leidenschaft und del' Erregung hat mir auch hier jede 
Erinnerung verwischt." Ebenso la13t Strindberg den Helden im "Wetter
leuchten" sagen: "Ubrigens war die Begegnung so aufregend fUr mich, daB 
ich sie ganz vergessen habe." 

2 Man meint gew6hnlich, Freud habe die Verdrangung entdeckt. Das ist 
nicht richtig; schon vor ihm hatte Nietzsche geschrieben: "Das habe ich 
getan, sagt mein Gedachtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt me in 
Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedachtnis nach." 
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Pseudologia phantastica beginnt stets mit einem naturlieh von der 
Eitelkeit abhangigen, absichtliehen Schwindeln. 

Daf5 solche Verschiebungen auch bei Gesunden moglieh sind, liegt 
zum guten Teil an der Unzulanglichkeit, mit der gerade Gefuhle 
behalten werden. Es ist sieher eine Ausnahme, wenn S ten d h a I be
richtet, er konne keine Tatsaehen und Daten behalten, aber seine Ge
fiihle vergaBe er nie. Die meisten werden bei genugender Selbst
besinnung finden, daB sie nichts schneller vergessen und nichts un
genauer erinnern als Stimmungen, Gefuhle, Affekte 1. Beinahe aIle 
Kranken halten ihre Schmerzen heute fiir groBer als die, die sie 
gestern haben ausstehen mussen, und den gegenwartigen AnfalI des
selben Leidens fur schlimmer als aIle, die sie friiher durchgemacht 
haben. Die meisten Epoehen haben von der "guten alten Zeit" und 
alte Manner auch dann von ihren "glucklichen Schuljahren" gespro
chen, 'wenn sie die Sehule, solange sie sie besuchten, nicht hatten aus
stehen konnen. Narurlich haben wir Grund, fur diese seelisehe Patina 
dankbar zu sein. Unser Leben ware unertraglich, wenn jede traurige 
Erfahrung, jeder Verlust, jeder MiBerfolg, jede Enttauschung unver
andert in uns fortleben wollten. Schade ist nur, daB dieser Erinne
rungsmangel nicht nur die unangenehmen, sondern aIle Gefuhle be
trifft. Wir brauchen nur vor langen Jahren von uns geschriebene 
Briefe zu lesen, urn aIle tatsachlichen Erlebnisse wieder vor uns zu 
sehen; aber viel seltener werden wir die Gefiihle begreifen, die diese 
Erlebnisse daIl?-als bei uns ausgelost haben. 

Trotzdem sind falsche Erinnerungen nieht immer auf Rechnung der 
Gefiihle zu setzen; manehe werden durch unser Denken und unsere 
Phantasie gleieh im Entstehen verfalseht. Wir nehmen ein Buch wie
der zur Hand, das wir vor Jahren, wie wir meinen, sorgfaltig durch
studiert haben; manches steht anders und manehes gar nieht darin, 
was nach unserer Erinnerung darin stehen solIte; einen guten Teil 
davon hatten wir damals wahrend des Lesens seIber gedacht, es dem 
Verfasser also spater zu Unrecht in die Sehuhe gesehoben. Dazu 

1 Mir scheint, daB darauf viele von den gesetzmaJ3igen Schwierigkeiten 
zwischen Alten und Jungen, also z. B. zwischen Vater und Sohn und Mutter 
und Tochter beruhen. Was geschehen ist, daran erinnern sich die Alteren 
allenfalls, jedoch meistens nicht an die GefUhle, die diese Geschehnisse vor 
Jahrzehnten bei ihnen ausgelost hahen. So konnen sie sich natiirlich nicht 
in die Seele der Jungen versetzen. Wenn einer mit der Jugend gut fertig wird, 
so liegt das gewohnlich daran, daB er ausnahmsweise bessere Erinnerungen 
an seine Geftihle besitzt. 



112 Vas Bewutltsein. 

broekeln viele Stiicke unseres Gedaehtnisses naehtraglieh ab, und aueh 
sie werden nieht selten dureh Seheinerinnerungen ersetzt. Es gillt Hirn
kranke, die naeh woehenlangem Aufenthalt in der Klinik ihre Um
gebung noeh immer nieht kennen; wie der Arzt heiBt, ja, daB sie iiber
haupt in einem Krankenhaus sind, behalten sie nieht; aber sie meinen, 
sie hatten am Morgen ihren Acker bestellt, in der Stadt Besorgungen 
gemaeht oder mit demo oder jenem gesproehen. Das ist ein grober 
krankhafter Fall; Andeutungen davon werden sieh jedoeh aueh bei den 
meisten Gesunden feststellen lassen; aueh sie fiillen ihre Liieken ge
legentlieh dureh Seheinerinnerungen aus; aueh sie konnen sieh auf 
ihre "ErinnerungsgewiBheit" nieht immer verlassen. Vor Jahren haben 
wir einen Vorfall mit einem Freunde zusammen erlebt; wie wir jetzt 
davon spreehen, setzt sich jeder mit gleieher Bestimmtheit fiir eine 
Darstellung ein, die der andere in wesentliehen Punkten fiir irrtiim
lieh halt. Dabei werden die Erinnerungen am haufigsten mit spater 
Erlebtem versehmolzen oder mit der an Gelesenes oder Gehortes ver
weehselt, und zwar urn so mehr, je haufiger die Saehe wieder dureh
gedaeht oder anderen erzahlt worden ist. Namentlieh Kinder unter
seheiden ihre Erinnerungen an wirkliehe Vorgange gewohnlieh nieht 
scharf von dem, was' sie gehort, gelesen, getraumt oder sieh beim 
Spielen ausgedaeht haben - erinnert sei an die Bekenntnisse, die von 
Goethe in "Diehtung und Wahrheit" und von Gottfried Keller 
im "Grunen Heinrich" niedergelegt sind. 

Gegeniiber dies en Erinnerungsfiilsehungen treten and~re an Hauf.ig
keit ganz zuruek. So z .. B. die, die man naeh Bleulers Vorgang 
K r y p tom n e s i e n nennt. Dabei geht den Erinnerungen die "Er
innerungsqualitat" verloren, so daB sie als Neusehopfungen wirken. 
B leu I e r meint, manehe Prioritatsstreitigkeiten zwischen Gelehrten 
kamen auf diese Weise zustande, und erinnert an den Fall eines 
Kunstkritikers, der - angeblieh im guten Glauben - die Kritik eines 
andern wortlieh als die seine veroffentlicht hat. Nun von diesem guten 
Glaub en bin ieh nicht iiberzeugt; aber daB Mensehen nieht wissen, ob 
sie einen Gedanken sellist gedaeht oder von anderen iibernommen 
haben, kommt oft genug vor, und meistens ist dann das zweite der 
Fall. Ieh habe z. B. einen beriihmten Gelehrten gekannt, der wieder
holt Ansiehten als eigene mitg~teilt hat, die vor Jahren und manehes 
Mal noeh vor wenigen Jahren von ihm sellist bekampft worden waren: 
seine friiheren Gegner hat er dabei nieht mehr erwahnt. Trotzdem bin 
ieh iiberzeugt, er hat sieh fiir ehrlich gehalten; f ii r i h n wurden die 



Das Gedachtnis. II3 

Dillge erst wahr, wenn sie von i h m als wahl' erkannt worden 
waren. 

Bekannter als die Kryptomnesien ist das Erlebnis, daB uns in irgend
einer Lage plotzlieh del' Gedanke befiillt: "Das hast du schon einmal 
erlebt." Das Vorkomnmis, uber das z. B. 'W a It e r S co tt ansehaulieh 
beriehtet, besitzt insofern ein gewisses kulturhistorisehes Interesse, als 
es die Lehre von del' Seelenwanderung mitbestimmt haben mag. 
Eine andere verwandte Form del' Erinnerungsfalsehung seheint ge
legentlieh zu del' Behauptung des Wah I' t I' au men s odeI' des z wei
ten G e sic h t s AniaB zu geben. Dabei wird nieht eine ganze Situation, 
sondeI'll nUl' eine bestimmte Wahrnehmung 1 als schon von fruher 
bekannt empfunden, und da diese Tauschung unter Umstiinden erst 
stunden- odeI' tagelang nachher entsteht, so drangt sie zuweilen auch 
ruhigen Personen ubersinnliche Auffasswlgen auf2. 

Zum SehluB sei noch auf Untersuchungen hingewiesen, in denen die 
Leistungsfiilligkeit des menschlichen Gedaehtnisses vornehmlieh zu 
praktischen Zwecken systematisch gepriift worden ist. Dabei hat sich 
vor ailem ein erstaunlieher EinfluB suggestiveI' Einwirkun
g e n auf Zeugenaussagen feststeilen lassen. Wir kennen diesen Ein
fluB ja gewissermaBen von del' andern Front, von del' Schule und 
von del' Priifung her, wo man aus del' Form der Frage die Antwort 
zu erraten sucht, die der Lehrer erwartet; da ist del' EinfluB wenig
stens einem Teile erwiinscht. Sehlimmer ist es, wenIi im Geriehtssaal 
auf die einfache Frage: "Hatte del' Tater einen Stock in del' Hand?" 
odeI' "Trug er eine Briile?" Scheinerinnerungen entstehen. Dasselbe 
laBt sich auch im Versuche erreichen: teilen wir eine Reihe von Men
schen, die sich eine Farhe odeI' irgend etwas sonst merken soilen, in 
zwei Gruppen und fragen jede in anderer Form, so wird sich die 
Frage: "W elehe F arbe ist es gewesen?" als zweckmaBiger erweisen 

1 So behauptet eine Dame, sie habe an einem Morgen an ihrem Fruhstucks
tisch pHitzlich eine breite, blutige Wunde uber ihre linke Hand verlaufen 
sehen und sich nun am nachsten Morgen beim Brotschneiden wirklich in 
dieser Weise verletzt. 

2 Freilich werden wir einen Teil der Beobachtungen, die im Notfall durch 
diese Form von Erinnerungsfalschungen erklart werden muBten, auf eine 
viel einfachere Weise dem Zufall zur Last legen durfen. Wir traumen haufig 
von irgendwelchen Bekannten und erleben im Traum auch wohl ihren Tod; 
erfahren wir dann bei Tage nichts oder Gutes von diesem Menschen, so handelt. 
es sich eben urn einen Traum, den man wieder vergiBt; trifft den Bekannten 
aber wirklich ein Ungluck, so glaubt man, man habe eine Mitteilung aus dem 
Jenseits erhalten. 

Bumke, Seele. 2. Auf!. 8 
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als das oft geiibte Verfahren, eine oder gar z\vei falsche Farben vor
zuschlagen; bei diesem werden Suggestionen gegeben. Ein Zeuge, den 
man im Angesicht von mehreren Personen fragt: ,;Welcher ist der 
Tater?", wird mit groBer Wahrscheinlichkeit einen als solchen wieder
erkennen; soli er unbefangen bleiben, so muB man fragen: ,,1st der 
Tater darunter?" Wie gesagt, das alles hat sich schon im Laboratorium 
bestatigt; nehmen wir noch die Hemmungen hinzu, die der feierliche 
Apparat des Gerichtssaals bei den meisten Menschen hewirkt, die ibn 
zum ersten Male betreten, so werden wir uns die tatsachliehen Ver
haItnisse ungefahr vorstelien k6nnen. 

Obrigens ist die Suggestibilitat unserer Erirmerungen eine der merk
wiirdigsten und sehwierigsten psyehologisehen Tatsaehen, die es iiber
haupt gillt. Sie fiihrt uns auf die Frage, worin denn del's u b j e k t i v e 
Wah I' he its w e r t einer Erinnerung liegt, und diese Frage laBt sieh 
kaum 16sen. vVas wir besitzen, ist ein inneres Gefiihl der GewiBheit 
bestimmten Erinnerungen gegeniiher; aber aueh dieses Gefiihl gerat 
nieM selten ins Schwanken, wenn diese Erinnerungen beschworen oder 
aueh nur zum Gegenstand einer Wette gemaeht werden sollen. W oran 
wir die Treue einer Erinnermrg messen, wissen wir nieht. Ieh erinnere 
an das, was ieh friiher iiber das G e It u n g's g e Hi h 1 ausgefiihrt hahe. 
Da uns dureh dieses Gefiihl zuweilen aueh falsehe OberzeugWlgen auf
gedrangt werden, so ist in ihm eine der Ursaehen fiir die Unzulang
Iiehkeit aller mensehliehen Erkenntnis gelegen. 

Natiirlich w'ken suggestive Einwirkungen urn so verhangnisvoller, 
je weniger del' Boden gesiehert ist, auf den sie fallen. Deshalb sind 
Zeugenaussagen iiber ra u mlieh e und z e i tlieh eVer hal tnis se 
so wertlos. Wir besitzen ja keine absolute Zeitschatzung und k6nnen 
iiber die Dauer einer Zeitspanne nur dann etwas sagen, wenn wir sie 
mit objektiven Methoden gemessen haben. Freilich laBt sieh unsere 
Leistungsfahigkeit dureh Obung etwas erh6hen, und jeder Rekrut lernt 
kleine Zeiten beurteilen. Aber im ganzen ist diese Fahigkeit bei uns 
allen nieht groB. 

Nieht viel besser steM es mit den Aussagen iiber I' a u m 1 i e he Ver
haItnisse. Aueh hier ist unser Urteil ganz unsieher und hangt von 
zahlreiehen Einfliissen ab, deren Wirkung sieh im einzelnen Fall nieht 
absehatzen laBt. Man denke nur an das Mitwaehsen der Kindheits
erinnerungen, das z. B. B ism arc k ansehaulich schildert, als er naeh 
vielen Jahrzehnten die Heimat seiner Knabenjahre wieder besucht. 
"Wie klein ist doeh der Garten, der meine ganze Welt war! Ieh be-
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greife nicht, wo del' Raum geblieoon ist, den ich oft atemlos durch
laufen habe." 

Abel' es brauchen nicht so groBe Zeiten dazwischenzuliegen, um die 
Erinncrung unsicher zu machen. Psychologische Dozenten haben ge
legentlich eine Kollegvorbesprechung angesetzt, damit sie die Horer 
in del' nachsten Stlmde uber den Raum ausfragen konnten, in dem die 
erste stattgefunden hatte. Del' fUnfte Teil aller Allgaben war falseh. 
Dbrigens ist schon die unmittelbare Raumschatzung schlecht; am besten 
werden Strecken zwischen einem und vier Metern geschiitzt, ldeinere 
werden fur groBer, groBere fliI" kleiner gehalten. 

Und nun schlieBlieh die Zeugenaussagen uber k 0 m pIe x e· V 0 r·
g ii n g e. Hier werden wir nach dem, was wir friiher gehort haben, 
Beobachtungen ohne erhebliche gemiitliche Beteiligung von solehen 
unterscheiden miissen, die in mehr oder minder starker seeliseher Er
regung gemaeht worden sind. Die erste Gruppe wird bessere Erinne
rungen hinterlassen, und doch erweist sieh schon hier der vierte Teil 
jedes Beriehtes als falseh; noeh schlechter sind die Ergebnisse - 50 0/0 

Fehler! - ausgefallen, wenn die Versuchspersonen ihre Eindriieke 
nieht frei dargestellt, sondern auf Befragen Punkt um Punkt Aus
kunft gegeben haoon. Del' Grund ist klar; im Verhor wurden aueh 
soIche Erinnerungen von ihnen verlangt, die sie bei del' eigenen Dar
stellung eben ihrer Unsieherheit wegen fortgelassen hatten. 

Am unbrauehbarsten abel' sind Aussagen, auf die A f f e k t e haben 
eillwirken ki:innen. Wer viele Gerichtsverhandlungell miterlebt hat, 
weill, daB sich die Angaben mehrerer Zeugen, die bei einer Schliigerei 
z. B. zugegen .gewesen sind, fast immer schroff und unvereinbar gegen
iiberstehen. Erst recht ist das bei jenen Prozessen del' Fall, die die 
offentliehe Meinung lebhaft bewegen und bei denen deshalb die Zeugen 
in Parteien zerfallen. Da erziihlt die eine Gruppe von aufriihrerisehen 
Massen, wo die andere nur friedlichc Biirger, und sie sprieht von Tau
senden von Menschen, wenn die andere nur 30 gesehen hat. Auch diese 
Dinge hat man im Experiment so gut wie moglich naehzuahmen ver
sucht, von denen das beriihmteste v. Lis z t vor J ahren im Berliner 
kriminalistischen Seminar angestellt hat. Del' Versuch, der bis in alle 
Einzelheiten vorbereitet worden war, spielte sieh so ab, daB am Ende 
ciner wissenschaftlichcn Aussprache ein vVortwechsel zwischen zwei 
Teilnehmern stattfand, in dessen Verlauf del' eine auf den andern 
einen Revolver richtete. Von den anwesenden Referendaren und Stu
denten, die den Vorfall natiirlich fUr ernst halten muBten, haben ihn 
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zehn schriftlich niedergelegt, zwei an demselben Abend, die anderen 
Tage oder Wochen nachher. AIle haben (7 bis II 0/0) F ehler gemacht, 
und zwar ist die friiheste Darstellung die schlechteste, die spateste die 
beste gewesen. Dabei hat es sich nicht nur um zahlreiche, sondern auch 
um recht grobe Fehler gehandelt. An fast allen aber waren Gemiits
bewegungen schuld. 

Die Gefuhle. 

In allen Teilen dieses Abschnittes ist immer wieder von Gefiihlen 
die Rede gewesen. Dabei haben wir aber noch keine Begriffsbestim
mung der Gefiihle gegeben. Sie ist auch nicht einfach zu geben -
jedenfalls mir ware, wenn ich meine Gefiihle nicht kennte, mit Er
klii.rungen wie "Gefiihle sind unmittelbar erlebte Ichqualitaten oder 
Ichzustii.ndlichkeiten" oder "sie sind Bestimmtheiten des unmittelbar 
erlebten Ich" herzlich wenig gedient 1• Zum Gliick wissen wir aIle, was 
mit den Ausdriicken "personliches Interesse", "subjektive Stellung", 
"gemiitliche Beteiligung", "Gemiitsbewegung", "Affekt", "Stimmung", 
"Verstimmung" gemeint ist 2• Auch das ist jedem gelaufig, daB der 
besondere Akzent, den unsere psychischen Zustii.nde und Vorgii.nge 
durch die Gefiihle erhalten, an sich mit Empfindungen ebensowenig 
gemein hat wie mit Vorstellungen oder Gedanken. Immerhin sind die 
Grenzen hier doch nicht ganz scharf. Zunachst gibt es ja im Seelischen 
uberhaupt kein "an sich"; ein Gefiihl "an sich", haben wir friiher 
gesagt, ware die Klangfarbe ohne den Ton. Allerdings ohne Abstrak
tionen laBt sich Psychologie nicht betreiben; auch Vorstellungen, Ge
danken oder Willensimpulse hat rein und isoliert noch niemand er-

1 Auch wenn Kierkegaard schreibt: "Angst ist die Wirklichkeit der 
Freiheit als Moglichkeit vor der Moglichkeit", so wundere ich mich, daLl es 
Menschen gibt, die das verstehen. - "Die Deutschen, und sie nicht allein", 
meint Goethe, "besitzen die Gabe, die Wissenschaften unzuganglich zu 
machen." 

2 Die Steigerung eines Gefiihls fiber ein gewisses MaLl hinaus bezeichnen 
wir als Affekt, gleichviel ob es sich um einen Zustand der Spannung, der 
Erwartung, des Zweifels, der Sorge, des Kummers, der Traurigkeit, der Furcht, 
der Angst, des Zornes, des Ekels, des Schrecks, der sexuellen Erregung, der 
religiosen Ekstase oder der Freude hande1t; die Gesamtsumme der in einem 
,Augenblick vorhandenen Gefiihle bedingt als Wirkung die Stimmung; 
erhebliche und langer dauerndeAbweichungen yom Durchschnitt heiLlen Ver
stimmungen; und die gesamte gemutliche Formel eines Menschen nennen 
wir Temperament. 
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lebt. Nur ist das Abstrahieren hier, bei den Gefiihlen, noeh sch,vieriger 
als sonst, und zwar urn so mehr, je unscharfer und undeutlieher ein 
von Gefiihlen begleiteter BewuBtseinsvorgang seinem sonstigen Inhalt 
nach ist. Die Empfindung eines Dreiklangs konnen wir von dem Ge
fUhl, das er in UIlS erzeugt, allenfalls trennen, und eine angstliche Vor
stellung brauchen wir nicht mit der Angst zu verwechseln; aber wenn 
wir an Hunger- mld Durstempfindungen, an manche, mehr diffuse 
korperliche Schmerzen odeI' gar an das "Gefiihl" der Ermiidung oder 
aber der Frische nach einer guten Nacht etwa denken, so werden wir 
einsehen, daB sich eine reinliche Seheidung hier wirklich nicht durch
fiihren laBU. Auch wer den Fohn kennt und unter ihm leidet, kann 
selten beschreiben, was er bei dieser Wetterlage erlebt; er "fiihlt" sich 
schlecht; solange er jedoch nicht weiB, daB dieses "Gefiihl" durch 
einen korperlichen AnlaB ausgelost worden ist, scheint es ihm weniger 
ein physisches Dnbehagen als eine "unmotivieMe" Verstimmung zu 
sein; in Wirklichkeit ist es Dnbehagen und Verstimmung zugleich. 
Dnd was fUr solche allgemeine Wahrnehmlmgen gilt, die man ihrer 
Gefiihlsbetonung wegen daIm als "Gemein-" oder auch "Vitalgefiihle" 
benennt, gilt fiir das Denken und Wollen genau so. Man sei unter
nehmungslustig, sagt man z. B., und aufgelegt zu allen moglichen 
Taten; natiirlich sagt man das wieder aus einer bestill1ll1ten Stimmung 
heraus; handelt es sich also um ein bloBes Gefiihl? Oder wir "fUhlen", 
daB sieh eine Sache so und nicht andel's verhalt, daB ein Ereignis ein
treten miisse - das sind doch Gedanken, aber sie sind sprachlieh uoeh 
nieht recht formuliert. In del' Psychiatrie hat man gestritten, ob das 
MiBtrauen als Affekt angesehen werden miisse, und auch hier gemeint, 
daB die Befiirchtung eines feindlichen Angriffs in Gedanken bestiinde 
und nicht in Gefiihlen. Das trifft so lange zu, wie del' Kranke Vor
stellungen, innerliche W oMe, wirklich erlebt; die fehlen aber nicht 
selten, und dann spricht der Psychiater von Vermutungen odeI' unbe
stimmten Gedanken, der Kranke jedoch von einem "bestimmten'~ Ge
fiihl. Aber man braucht dazu kein Kranker zu sein; ,vir aIle berufen 

1 Melchior Palagyi will zwischen Empfindungen, die sich auf mechani
sche Vorgange, und Gefiihlen unterscheiden, die sich auf den Lebensunter
grund beziehen. "Empfindungen sind solche animale Lebensvorgange, durch 
welehe das BewuBtsein Kunde von mechanischen Vorgangen erhalt; Gefiihle 
hingegen machen es moglich, daB das BewuBtsein von dem mit ihm vereinten 
(vegetativen) LebensprozeB Kenntni!3 nimmt." Das GefUhl sei "gleichsam 
('in Aufschrei des vegetativen Lebens", "urn kundzutun, was dem Leben zu 
seiner Erhaltung notwendig ist". Ich glaube, daB sich auch diese Unterschei
dung nicht streng durchfilhren laJ3t. 
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uns auf Gefiihle am haufigsten dann, weIll sieh VVahrnehmungen, 
Vorstellungen, Gedanken und VVillensimpulse in unserem BewuBtsein 
noeh nieht IdaI' abzeiehnen "mllen. ,,1m laxell Spraehgebraueh del' 
Vulgarpsyehologie", sehl'eibt Diin!, "wird alles Gefiihl genannt, was 
nieht klar und deutlieh als Gedanke oder als Vorstellung sieh zu er
kennen gillt. Und es gibt Leute, die dieses Begriffsehaos, wo sieh so 
gut im Triiben fisehen laBt, urn keinen Preis andel's habell moehten." 
Und K ant meint: "Wie durehs Fiihlen sieh diejenigen auszuhelfen 
glauben, die nieht denken konnen ... " 

Das heillt freilieh nieht, daB IdaI' erlebte BewuBtseinsinhalte 0 h n e 
Gefiihle verliefen oder aueh nUl' von Ihnen getrennt werden konnten. 
Die Lustgefiihle z. B., die wir bei der eleganten Losung einer mathe
matisehen Aufgabe odeI' bei einer stilistisehen Sehonheit erleben, ver
sehmelzen nieht bloB mit dem Vorgang, in dem wir die gefundene 
Form odeI' die erreiehte Losung erkennen, sondern sie gehoren zu die
sem Erkennen dazu. 

Naeh allem, was wir friiher iiber die Einheit des Seelisehen ein
gesehen haben, \vird uns diese SclHvierigkeit nieht iiberrasehen. Wir 
glauben ja nieht an seelisehe "Elemente", die sieh auseinander legen 
unel auf versehiedene physiologisehe Vorgange zuriiekfiiluen lieBen -
Bemiihungen dieser Art haben mieh immer an die Versuehe kleiner 
Kinder erinnert, die an die 'Vanel g'eworfenen Bilder der Laterna 
magiea mit den Randen zu greifen. Was wir erleben, sind komplexe 
Vorgange, die von Gefiihlen mehr oder mindel' betont, dureh Gefiihle 
beelingt odeI' von Gefiihlen gefolgt sein konnen, die aber ebensowenig 
jemals Gefiihle ohue intellektuelle Bestanelteile sind wie Vorstellungen 
oder Gedanken ohue affektiven Gehalt. 

Danaeh werden wir aueh die Frage nieht mehl' ernst nehmen kon
nen, wie man die Gefiihle e in t e i len soIl. W u n d that drei Paare 
von einander entgegengesetzten Gefiihlen untersehieden: Lust- und Un
lust-, spannende und losende, hemmende und erregende Gefiihle. Da 
spannende Gefiihle zuweilen angellehm, haufiger jedoeh unangenehm 
sind, wird man nieht, wie es manehe von W u II d t s Gegnern gewollt 
haben, mit e i n e r Dimension - Lust, Unlust - auskommell k6nnen. 
AuBerdem wiirde man danIl einen Nullpunkt der Gefiihle, einen voll
kommellen GefiihlsmangeL als llormales 2 Erlebnis zugebell miissen; 

1 Erkenntnistheorie. 
2 Als abnorme Reaktion kommt ein solcher "Affektstupor" allerdings VOl'. 

Nach sehr erschiitternden Ereignissen - bei Erdbeben, im Kriege - haben 
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und das ist ebenso unrnogIich wie Schopenhauers Hypothese, die 
alle Lust auf etwas Negatives, niimIich auf das Aufhoren von Unlust, 
zuriickfiihren wollte (eine Hypothese iibrigens, die kaum ernster ge
meint gewesen sein wird als La Roc he f 0 u c a u 1 d s Behauptung, 
unsere Tugenden seien meist nichts als verkappte Laster). Wohl abel' 
konnte man sagen, daB sich bei allen einigermaBen verwickelten seeIi
schen Geschehnissen auch mit W u n d t s Dreiteilung nicht auskommen 
liiBt. 

Ahnlichen Schwierigkeiten begegnet del' Versuch, die Gefiihle nach 
ihrer Verkniipfung mit anderen seeIischen Vorgangen zu unterschei
den. Man pflegt von sinnlichen und vitalen, logischen, ethischen und 
iisthetischen 1 Gefiihlen zu sprechen; da wir abel' auch \Vahrnehmun
gen, Vorstellungen und Gedanken niemals fiir sich, sondern immer 
nur in komplexe seeIische Vorgiinge verwoben erleben, so wird sich 
auch eine Trennung der ihnen zugeorclneten Gefiihle nul' mit Vor
behalten durchfiihren lassen. Ein opiischer odeI' akustischer Einclruck 
erweckt in uns ein angenehmes Gefiihl, aber vorher hat uns ein Brief 
in eine iingstIiche Spannung versetzt; ein Geriiusch tnt uns weh, abel' 
unsere Stimmung bleibt aus irgendwelchen Griinden trotzdem sehr 
gut; in die W ollust schiebt sich die Angst (VOl' Entdeckung odeI' VOl' 
Folgen), in einen Natur- odeI' KunstgenuB die Sorge urn eigene Krank
heit odeI' urn die eines Kindes. Ja, zuweilen sind ein Gefiihl odeI' eine 
Stimmung schon an sich widerspruchsvoll und nicht auf einen Nenner 
zu bringen. Wenn einer jeder Schauergeschichte nachgeht und im 
Ungliick anderer Leute geradezu wiihlt, so ist wohl manchmal ein 
wenig Schadenfreude dabei. Und wenn wir selbst von del' Biihne her 
freiwillig quiilende Szenen erleben, so nehmen wir sie des Kunst
genusses, des gliinzenden Aufbaus und del' vorziigIichen Darstellung 
wegen mit in den Kauf. Abel' wie steht es denn mit den Kindem, denen 
die Mutter traurige Miirchen erziihlt? Sie haben Angst dabei und be
kommen doch gera~e von diesem "Gruseln" niemals genug. Und' was 

uns zahlreiche Personen glaubhaft berichtet, sie hatten eine Zeitlang gar kein 
Gefiihl - der Angst etwa - gehabt, wahrend die Denkmaschine ruhig weiter
gelaufen sei. Bei Todesfallen in der eigenen Familie usw. kann man etwas 
Ahnliches beobachten und so feststellen, daB der Schmerz eine gewisse "Reak
tionszeit" besitzt - ebenso wie iibrigens gelegentlich die Freude. Abel' hier 
handelt es sich nicht mehr urn ein vollkommenes Fehlen aller Gefiihle. 

1 Scheler unterscheidet zwischen sinnlichem (Schmerz, Geruch, Ge
schmack, Wollust usw.), Lebens- oder Vital- (Wohl- und Unwohlsein, Frische 
und Mattigkeit), seelischem (Freude, Trauer, Zorn, Hunger, Sorge usw.) und 
geistigem (Seligkeit, Verzweiflung) Gefiihl. 
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ist mit den Mensehen, die ihre Unlustgefiihle in die Hohe peitsehen, 
sieh gar nieht ungliieklieh genug vorkommen konnen? Machen sie 
immer nur vor sieh selber Theater, wollen sie nur das eingebildete 
Mitleid der niehtsahnenden anderen genieBen? Fiir aIle FaIle glaube 
ieh das nieht; manehe genieBen offenbar wirklieh den Schmerz. Abel' 
wenn es so ist, wenn die versehiedensten Gefiihle durcheinanderfluten, 
sieh verstiirken oder aufheben, getrennt bleiben odeI' verschmelzen, 
dann, fiirehte ieh, werden hier logische Einteilungsversuche immer ver
sagen: zu dieser Symphonie wird sieh keine Partitur sehreiben lassen. 

Sieher ist - selbst fiir den einzelnen - keine absolut verbindliehe 
Zuordnung stets gleieher Gefiihle zu bestimmten Wahrnehmungen, 
Vorstellungen und Gedanken gegeben. Man hat festgestellt, daB dureh 
sehwaehe Reize ausgeloste Empfindungen im allgemeinen von einem 
Lustgefiihl begleitet werden, das bei weiterer Reizsteigerung wachst, 
urn schlieBlieh in Unlust iiberzugehen. Das gilt fiir Tone und Lichter, 
fiir Temperatur-, Beriihrungs-, Gesehmaeks- und Geruchs-, kurz wohl 
fiir aIle Empfindungen schlechthin. Aber schon die Intensitat der 
Wahrnehmung selbst wird nieht bloB durch die Starke der Reize be
stimmt; von den Gefiihlen, die sie begleiten, gilt das natiirlich erst 
reeht. So weill ieh von einem beriihmten Chirurgen, daB er einem 
jungen Offizier im Weltkrieg einen ganzen Arm abgenommen (exarti
kuliert) hat, ohne ein sehmerzstilIendes Mittel verwenden zu konnen; 
der Offizier hat gar niehts gespiirt, denn er hat auf den Wunsch des 
Arztes inzwisehen von dem Sturmangriff erzahlt, bei clem ihm sein 
Arm zerfetzt worden war. Die Erregung dabei hat den Schmerz iiber
tonto 

Au,ch fiir die Qualitaten der Empfindungen kommen feste Gefiihls
verkniipfungen in der Regel nieht vor. Goethe hat einmal gemeint, 
daB die Farben gelb, rotgelb und gelbrot regsam, lebhaft und stre
bend, blau, rotblau und blaurot dagegen zu einer unruhigen, weichen 
und' sehnenden Empfindung stimmen sollten. Mix: scheint schon das 
nicht sieher zu sein, daB Goethe diese Wirkung regelmaBig auch 
nur bei sieh selbst beobachtet hat; bei aIle n Mensehen werden wir 
sie bestimmt nicht voraussetzen diiden. Auch wenn Gefiihle und Stim
mungen dureh Wahrnehmungen ausgelost oder unterhalten werden, 
so hangen sie doeh niemals bloB von den Wahrnehmungen, sondern 
immer auch von anderen auBeren und inneren Einfliissen abo 

Am bekanntesten ist, daB die Intensitat .jener Gefiihle, dur.ch die die 
Triebe clem BewuBtsein -ihre Anspriiehe melden, gewohnlich in um-
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gekehrtem Verhaltnis zu dem Grad der Triebbefriedigung steht. Omne 
animal triste post coitum, meint ein altes Sprichwort, und fiir Hunger 
und Durst gilt das auch. Weun wir satt sind, schmeckt uns nichts, und 
haben wir Hunger, so bereitet uns alles Essen GenuB. Aber auch see
lisch kann man hungrig sein oder satt: auch die sogenaunten haheren 
Gefiihle besitzen keinen festen und unveranderlichen Kurs. Die gleiche 
Landschaft, die gleiche Musik, das gleiche Bild, die wir gestern ge
nossen haben, sagen uns heute nichts mehr, dieselbe Bemerkung, die 
uns diesmal verletzt, wiirde uns in anderer Stimmung erheitern, das
selbe siiBe Kindergeplauder, das uns heute erholt, ers-cheint uns mor
gen als dummes Geschwatz, und wenn wir abgespaunt sind, wiinschen 
wir die nettesten Leute zum Teufel. 

Immerhin gehen manche Gefiihle, die einmal unter del' Herrschaft 
einer bestimmten Konstellation mit einer gewissen Starke erlebt worden 
sind, zuweilen doch eine d a u e rn d e Verkniipfung mit den Empfin
dungen, Gedanken und Vorstellungen ein, mit denen sie damals zu
sammengetroffen waren. Es scileint, daB auf diesem Wege manche 
geschlechtliche Verkehrungen zustande kommen, ebenso wie die Vor
liebe oder die Abneigung bestimmten Speisen gegeniiber gelegentlich 
aus zufallig erworbenen Eindriicken entstehen. Aber auch das gilt 
nicht allgemein; auch diese Verkuppelungen werden zuweilen zerrissen 
oder durch andere ersetzt. 

Nach allem bisher Gesagten ist eines vollkommen klar: es sind die 
Gefiihle, an denen jeder Versuch einer Rationalisierung des Seelischen 
immer 'wieder abprallen muB. Wo sie mit im Spiele sind - und sie 
sind immer im Spiel -, lassen sich subjektive Einstellungen nicht 
iiberwinden. DaB die Asthetik ihren subjektiven Charakter nicht ab
legen kaun, versteht sich wohl fiir jeden von selbst. In nichts sind wir 
so sehr Kinder unserer Zeit, und in nichts wechseln die Zeiten starker 
als in del' Beurteilung des Schanen. GewiB haben sich gewisse Grund
fornlen - Farbenverbindungen wie die der Komplementarfarben und 
Formverhaltnisse wie die des goldenen Schnittes - immer wieder als 
natiirlich herausgestellt; hier sind also offenbar Gefiihle und Vor
stellungen in einer tief in der menschlichen Natur begriindeten Weise 
verkuppelt. Aberrational erklaren laBt sich das nicht, und das gilt 
nicht nur fiir asthetische Wirkungen, sondern fiir aIle Einstellungen, 
sie mogen sich auf Dinge oder auf Menschen beziehen. 

Diese Einsicht ist deshalb so wichtig, weil die sogenannten h a h e
r enG e f ii hie fiir die Gestaltung und das Gebaren einer Personlich-
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keit nicht bloB wichtiger sind als die sinnlichen, sondern auch \vichtiger 
als die bloBe Intelligenz. Jede Padagogik ebenso wie jedes Strafrechts
system, die mit dieser Tatsaehe nicht rechnen, verfehlen zutiefst ihren 
Zweck; denn alles, was Menschen'tun, hiing! durchaus nicht immer 
von logischen Erwagungen, sondern sehr haufig von ihren Trieben, 
Gefiihlen und Stimmungen ab; ja, sellist da, wo wir scheinbar Griinde 
und Gegengriinde gegeneinander abwagen konnen, siegt meistens der 
von Gefiihlen am starks ten getragen~ Grund. Darum sind abnorme 
Gefiihlsverkniipfungen, krankhafte Affekte und gemiitliche Stumpf
heit auch haufigere Ursachen ungewohnlicher, z. B. verbrecherischer 
Handlungen als StOrungen des Verstandes, und wo wir auf unerzieh
bare Menschen, unsoziale. und verbrecherische Naturen stoBen, ergibt 
eine genaue Untersuehung - neben intellektuellen Mangeln oder ohne 
diese - stets eine Anomalie des Gef.iihls. 

Dazu kommt, daB aueh die intellektuelle Leistungsfahigkeit viel 
mehl' von Gefiihlen abhiingt, als altere rationalistische Betrachtungs
weisen angenommen haben. Wir haben schon friiher einmal die log i
s c hen G e f ii hIe erwahnt, die jedes vollzogene Urteil als Lust be
gleiten und manehe Schliisse durch eine Unlustempfindung erzwingen; 
je nach den Formen seines Auftretens haben wir die positive Gestaltung 
dieses Gefiihls bald RealitatsbewuBtsein, bald ErinnerungsgewiBheit, 
bald Geltungsgefiihl genannt und dabei gefunden, daB gerade die be
stimmtesten Oberzeugungen auf solehen Gefiihlen heruhen. Dies ist 
der Grund, aus dem manche Oberzeugungen nicht bloB begriffen, 
sondern erlebt, nieht nur mit dem Verstande, sondern auch mit dem 
Gefiihl erfaBt werden miissen. Man kann eine ganze Schule jahrelang 
jeden Morgen "Wer weiB, wie nahe mir mein Ende" und "Wir sind 
Gaste nur auf Erden" singen lassen, kein gesundes Kind wird den 
Todesgedanken fassen, wird, sellist wenn es die eigenen Eltern ver
liertl, das Sterbenmiissen begreifen - bis aus dem Kind ein Mann 
wird und Krankheit, Alter oder sagen wir etwa der Krieg auch diese 
Gedanken mit Gefiihlen beladen. 

Freilich gelegentlich fiihrt der Kampf zw-ischen beiden Machten, 
Verstand und Gefiihl, iiberhaupt z~ keiner Entseheidung. Sellist wenn 
wir von der doppelten Buchfiihrung absehen, mit der manche Men-

1 Man lese nach, was Stendhal (Das Leben eines Sonderlings. Leipzig: 
Insel-Verlag, S. 98) tiber seine GefUhle beirn Tode seiner Mutter berichtet (er 
ist 61/ 2 Jahre alt gewesen, als er sie verloren hat). Auch er hat den Tod wenig
stens zuerst nicht begriffen. 
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sehen bestimmte wissensehaftliehe Dberzeugungen und gewisse religiose 
Glaubenssatze zu verbinden versuehen, so beweist doeh das ganze 
Kapitel der Ahnungen und sonstiger aberglaubiseher Vorstellungen bei 
klugen, gebildeten, ja selbst bei bedeutenden Mensehen - Go e the 1 

sowohl wie Bismarek2 haben sieh zu ihrem Aberg1auben bekannt-, 
daB aueh gesunde Mensehen dieselbe Saehe mit ihrem Verstande aus 
logisehell Grunden a b 1 e h n e n und mit wem Gefiihl 0 h n e Griinde 
g I a u ben konnen. Aber das sind Ausnahmen; gewohnlieh bleibt der 
Streit nieht unentsehieden, und dann siegt, wie gesagt, das Gefiihl. 
Das erklart sog'ar die mensehliehen Streitigkeiten, die nieht von dem 
brutalen Kampf urn die Befriedigung der elementarsten Triebe ver
aniaBt werden. So haben die Gelehrten von jeher die Neigung gehabt, 
bei Meinungsversehiedenheiten nieht bloB Iebhaft, sondern aueh un
freundlieh zu werden - man lese doeh, wie Go e th e, nieht del' 
Goethe des Sturm und Drang, sondern der Geheime Rat, der Olym
pier, seine Gegner in der Farbenlehre besehimpft. Bekanntlieh haben 
diese Gegner reeht behalten, aber das Gefiihl yom eigenen Reeht ist 
in Goethe so stark gewesen, daB er zur Erklarung des Widerspruehs 
ohne die Annahme boswilliger Gesinnungen nieht hat auskommen 
konnen. 

So ist es verstandlieh, daB aus Gefiihlen gelegentlieh aueh ausge
sproehen k ran k h aft e Irrtiimer, also Wahnideen, entstehen. Erinnert 
sei an die Dberzeugung, von anderen verfolgt zu werden oder sieh 
selbst versiindigt zu haben, oder an die, etwas Besonderes in del' WeIt 
darzustellen, zu etwas ganz GroBem berufen zu sein usw. Es gibt 
Querulanten, die schlieBlieh nul' noeh del' eine Gedanke beherrseht, 
daB sie urn ihr Reeht gebraeht, daB die Behorden versehworen waren, 
ihnen dieses Reeht vorzuenthalten, und daB sie selbst deshalb. mit 
allen Mitteln gegen diese Verfolger vorgehen miiB ten. Diese Men
sehen verfiigen gewohnlieh iiber einen reeht guten Verstand und haufig 
iiber ein ziemlieh weitgehendes juristisches Wissen, und doch konnen 
sie die greifbarsten Beweise fiir die Unrichtigkeit ihrer Dberzeugungen 
niemais verstehen. Protokolle, die sie selbst untersehrieben haben, sind 
gefaIseht, und andere, die nach ihrer Meinung in den Akten sein 
miiBten, untersehlagen worden, nur, weil ein inneres Gefiihi die eigene 

1 Goethes Gesprache. Gesamtausgabe, herausgeg. von Cl. v. Biedermann. 
Leipzig: F. W. v. Biedermann 1909. II, 353. 

2 Brief an seine Braut vom 25. II. 1937. (Briefe an seine Braut und Gattin. 
Stuttgart und Berlin: Cotta 1906.) 
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Meinung vor jeder Ersehiitterung bewahrt. Oder: melancholisehe Men
schen sind nur deshalb von dem Gedanken an eigene Schuld und 
kommendes Unheil erfiilIt, weil eine primar vorhandene traurige Ver
stimmung anders gefarbte Vorstellungen in ihr BewuBtsein nieht ein
treten liiBt. Trotz ihres Vermogens und ihres Gehaltes glauben sie an 
ihre Verarmung, ebenso wie der Querulant trotz der Versieherungen 
seines Anwalts an den Meineid der Zeugen und an die Parteiliehkeit 
des Geriehts oder der Eifersiichtige an die Untreue seiner Frau glaubt, 
aueh wenn aIle Umstande gegen diese Annahme spreehen. Schon Ge
sunde sehen wir ja nieht selten diesen Wirkungen der Gefiihle erliegen. 
Viele Erinnerungen, Oberzeugungen und Wiinsehe, dureh die unser 
Denken fortan ein bestimmtes Geprage bekommt, Sehrullen und 
Steekenpferde, Vorurteile und Abneigungen lassen sieh haufig nur auf 
diese Weise erklaren. Man spricht dann wohl von "iiberwertigen" 
Ideen, odeI' wenn man modern sein will, sagt man "Komplex". Aber, 
wie gesagt, das heiBt nieht, daB sein Besitzer ein Kranker sein mnE 1. 

Man denke an den von e in e r Idee erfiillten Gelehrten, an die Mono
manie der Monographen z. B., an den von seinem Werk besessenen 
Kiinstler oder Erfinder, aber aueh an den Sammler, an den Streber, 
der vorwarts kommen, und den Kaufmann, der reich werden will. Das 
ist aber nur eine Gruppe von iiberwertigen Ideen, die man als die 
al}tive bezeiehnen konnte. Es gibt aueh iiberwertige Ideen von passivem 
Charakter. Hierher gehoren die Mutter, die sieh urn ihr entferntes 
Kind sorgt, der Herzkranke, der vor dem Herzsehlag, der Verbreeher, 
der vor der Entdeckung zittert, und der Religiose, der sich mit Skru
peln zermiirbt. Sie handeln nieht, wenn auch nur deshalb nieht, weil 
ihnen die Hande gebunden sind, aber sie denken urn so mehr an ihre 
Von~tellungen und leiden unter dem Zwang, bestimmte unerfreuliehe 
Gedanken fruchtlos immer wieder zu denken. Gerade dadurch aber 
sehwillt del' Affekt immer mehr an, und so kann es sehlieBlieh doeh 
noeh zu meist reeht uniibedegten Handlungen kommen. 

Sodann werden wir auf die Erfahrung eingehen miissen, daB pein
liehe Gefiihle zuweilen auf benaehbarte Gebiete des Denkens iiber-

1 Oberwertige Ideen miissen nicht krank sein. Es ist z. B. keine Krank
heit, aber ein Unsinn, wenn gelegentlich junge Psychiater die Liebe als eine 
Krankheit auffassen wollen. Der Zustand der "Verliebtheit" ist keine Krank
heit, aber er beruht auf einer iiberwertigen Idee - wie derartige Obertreibun
gen des psychiatrischen Standpunktes iibrigens auch. - Bei manchen alteren 
Frauen wird die Beschiiftigung mit den erotischen Angelegenheiten anderer 
Leute zur "iiberwertigen Idee". 
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greifen und daB sich dabei del' ihnen urspriinglich zugeordnete ge
dankliche Inhalt nicht selten verschiebt. Er wird "yerdrangt", sagen 
wi.r dann, d. h. mit unserem Zutun vergessen, und ein anderer Ge
danke wird an seine Stelle gesetzt. Das Ergebnis sind Erinnerungs
faIschungen, "Falschmiinzereien", wie N i e t z s c he, "Lebensliigen", 
wie Ibsen, und "Hilfskonstruktionen", wie Fontane das nennt. 
Ein liebes und tiichtiges Madel wird von del' eigenen Mutter nieder
trachtig behandelt; sie ist zu friih zur Welt gekommen, hat die Mutter 
also "in Schande" gebracht; davon spricht abel' die Mutter niemals, 
ja, sie denkt wohl schon lange nicht me hI' daran, daB sie die Tochter 
deswegen haBt. OdeI' ein Arzt kann seinen Bruder nicht leiden, del' 
ihm nie das geringste getan hat; er ist sein Patient gewesen und hat 
jetzt einen verkriippelten FuB. OdeI' jemand redet sich und den 
anderen ein, daB er einen Gegner aus \virtschaftlichen, wissenschaft
lichen, kiinstlerischen Grunden angreifen musse; in Wirklichkeit hat 
ihn del' Gegner einmal in einer fur ibn beschamenden Lage erlebt. Ich 
konnte diese .Reihe sehr weit verlangern, abel' weI' seine Augen offen 
haIt, sieht solche Verschiebungen selbst. Es ist z. B. bekannt, daB sich 
unter einem Dache lebende odeI' in einem Betriebe tiitige Frauen auf 
die Dauer beinahe niemals vertragen; den wirklichen Grund fur diese 
Erscheinung, die manchmal sogar die Beziehungen zwischen del' ruter 
werdenden Mutter und ihrer heranwachsenden Tochter erschwert, wer
den wir regelmiiBig in irgendeiner Form von Eifersucht finden; das 
wissen abel' die beteiligten Frauen IDcht, odeI' sagen wir lieber, das 
geben sie sich unter keinen Umstiinden zu. So ziehen sie lacherlich 
kleine Anlasse als Vorwande fur ihre gehiissigen Gesinnungen herbei, 
tmd da einander hassende Frauen noch mehr als miteinander kamp
fende Manner sofort zwei verschiedene MaBstiihe haben - den einen 
fur das eigene, den andern fur das Verhalten del' andern -, so muB 
es natiirlich zu unerfreulichen und kaum noch zu entwirrenden Ver
wicklungen kommen. Abel' natiirlich gilt das nicht fur Frau~n allein; 
auch sonst streiten sich Menschen haufig genug auf Grund einer alten 
Gereiztheit, die nie richtig hat auflodern und ausbrennen konnen, bis 
ein kleiner Funke eines Tages allen Explosivstoff entladt. Und beinahe 
inuner sind die Beteiligten fest uberzeugt, nul' die letzte Kriinkung 
habe sie so in Wallung gebracht; von del' alten im Verborgenen 
schwelenden MiBstimmung wissen sie anscheinend nichts. 

Ganz allgemein sind aIle nicht gel6sten Affekte gefahrlich. Urn mit 
einer argerlichen, peinlichen odeI' angstliche-?- Sache fertig zu werden, 
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milssen \Vir sie bewuBt machen, ihr ins Gesicht sehen, sie nach allen 
Richtungen durchdenken oder allenfalls mit einem anderen besprechen. 
Hilft das nichts, so kann man sich von qualenden GefUhlen noch durch 
Handeln befreien. Dem Zornigen wird leichter, wenn er zuschlagt 
oder wenigstens schilt; wer Angst hat, rennt auf und ab, zupft an sich 
herum und spricht viel von dem, was ihn iingstigt, oder auch von 
gleichgultigen Dingen; del' Ungedulclige verhalt sich ahnlich, beiBt 
die Lippen, pfeift, tritt von einem FuB auf den anderen, sieht hundert
mal nach del' Uhr. 1st aber auch das Handeln unmoglich, so wird die 
Spannung verstiirkt, und zuweilen durchbricht dann del' Affekt schlieB
lich doch aIle Schrank en, der Zornige bricht wutend los, del' Angst
liche sturzt sich aus dem Fenster oder begeht eine brutale Gewalttat.
raptus melancholicus nannte das die altere Psychiatrie. Darauf, daB 
im Affekt auch bei Gesunden korperliche Hochstleistuygen beobachtet 
werden, zu denen sie ohne diese Peitsche unfahig waren, ja, daB jede 
Freude und jedes Interesse unsere Leistungsfiihigkeit steigern, hat 
Aug us t B i e r 1 nachdriicklich aufmerksam g·emacht2. In heftiger 
Erregung geht haufig auch das Gefuhl del' Ernludung verloren. 

Ich glauhe, diese Andeutungen uber die Wirkungen del' Gefiihle 
genugen, urn uns VOl' Auffassungen zu schiitzen, die dem Laien natur
lich, fur das soziale Leben abel' bedenklich sind. Nicht bloB unser 
Verhaltnis zu unseren Mitmenschen, sondern auch del' Umgang mit 
uns selbst wird vollkommen verschoben durch die Erkenntnis, daB 
sich menschliche Handlungen durch rein logische Erwagungen so gut 
wie niemals aufklaren lassen. Auch das, was wir "Personlichkeit" 
nennen, wird weniger durch bestimmte vom Verstand erkannte Richt
linien als durch die besondere Reaktionsform del' Gefuhle bestimmt. 
Goethe spricht einmal von del' "inneren Musik", die einem Menschen 
von Wert innewohnen musse, und wir aIle streben nach einem Gleich
maB der Seele, nach einem moglichst ausgeglichenen Rhythmus unseres 
inneren Lebens. Der Verstand allein wird uns dazu gewill nicht ver
heHen; immerhin kommt auch ihm bei diesem Streben eine wichtige 
Aufgabe zu; die Anlage zu leicht ansprechbaren und kraftigen Ge
fiihlen bringen wir, wenn wir gesund sind, mit auf die vVeIt; unsere 
Gefuhle aber beherrschen, sie rechtzeitig dampfen, das mussen wir 
lernen, und es ist kein Zufall, daB eine gleichmaBig heitere Stimmung 
nocll am ehesten der Weisheit des Alters gelingt. 

1 Munch. med. Wschr. i921l, Nr.36, 37 u. 38. 
2 Vgl. dazu S. 270. 
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ALeI' es konnte auch umgekehrt sein. Vielleicht werden die Gefiihle 
im Alter gar nicht durch zunehmende Einsicht gebremst; yielleicht 
sind - manche! - Greise nur deshalb so weise, weil ihre Gefiihle 
durch das Alter gedampft worden sind 1. Dberall in der Psychologie 
sehen wir solche Alternatiyen entstehen, und aIle haben einen gemein
samen Grund: wir miissen abstrahieren und werden dadurch ge
zwungen, die seeIische Einheit in Gedanken auseinanderzureiBen; so 
scheinen sich yerschiedene Seelenvermogen (wie hier Verstand und 
Gefiihl) gegeniiberzustehen, yon denen dann (da es sie fu. WirkIich
keit gar nicht· gibt) natiirIich niemand feststellen kann, welches das 
machtigere ist. 

SchlieBIich diirften wir fragen, wie lange Gefiihle durchschnittIich 
dauern. Nur werden wir auf diese Frage, wie auf so viele andere, 
keine Antwort bekommen·. Da die Gefiihle in der Regel keine unlos
Iiche Verbindung mit den Wahrnehmungen, Vorstellungen und Ge
danken eingehen, die sie ausgelost haben, so brauchen sie auch nicht 
so lange zu dauern wie diese. Und ebensowenig brauchen sie mit ihnen 
wiederzukehren. Wir haben friiher gesehen, wie schlecht wir uns ge
rade an unsere Gefiihle erinnern; das Iiegt zum Teil daran, daB die 
Gefiihle nicht zu den "massiYeren Inhalten des BewuBtseins" gehoren; 
ein anderer Grund abel' ist der, daB sie sich zuweilen nicht nur yon 
den zu ibnen gehorigen Inhalten losen, sondern auch mehr oder 
mindel' schnell abkIingen, d. h. wieder yerschwinden. Das ist be
sonders yon jenen Gefiihlen bekannt, die wie die zwischen Mann und 
Frau irgendwie aus dem Triebleben stammen; sie konnen beinahe 
bIitzartig entstehen odeI' schneller oder langsamer wachsen; aber ebenso 
langsam und ebenso schnell konnen sie Yerblassen, verwelken und 
sterhen 2. Manches, die Ehe z. B., ware einfacher, wenn sich unsere 
Gefiihle kommandieren IieBen. In Wirklichkeit ist es schon viel, wenn 
einer sich unter allen Umstiinden anstiindig benimmt; daB Gefiihle in 
einer fiir ibn und fiir andere unzweckmiiBigen Weise entstehen und 
yergehen, kann auch del' Stiirkste nicht hi~dern. 

1 Vgl. Friedrich der GroBe (Gespr1l.che. Berlin: Reimar Hobbing 1919, 
S. 83) zu de Ca t t: "Dieser Greis ist sehr weise, sagt man. Aber er ist es nur, 
weil seine Leidenschaften erloschen sind." 

2 Vgl. Aristoteles (Rhetorik. Dbersetzt von K. L. Roth. Stuttgart: 
Metzler 1851): "Man ist aber in den Beziehungen ver1l.nderlich und leicht 
iiberdriissig, begehrt heftig und 11l.Bt schnell wieder nach." 
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Das Wollen. 

Man kann dariiber streiten, ob eine Darstellung des W-ollens in 
einem Abschnitte, del' die Inhalte des BewuBtseins behandelt, iiber
haupt einen Platz finden kann. Fiir S c hop e n h a u e I' ist del' Wille 
d a s "Ding an sich"; er mache das innere, wahre und unzerst6rbare 
Wesen des Menschen aus; an sich selbst jedoch sei er bewuBtlos. Daran 
ist das sichel' richtig, daB das 'Wollen nicht zu dem gehort, was 
Jam e s 1 als die "massiveren Gegenstande" des BewuB tseins bezeich
net; denn zu diesen konnen wir strenggenommen immer nul' Wam
nehmungen, Vorstellungen, von Worten getragene Gedanken sowie 
allenfalls die GefUhle rechnen, durch die Wahrnehmungen, Vorstel
lungen und Gedanken erst ihre eigenartige, personliche Fiirbung be
kommen. Sob aid wir uns abel' Rechenschaft geben, was wir von 
unserem Willen im BewuBtsein erleben, sehen wir uns immer A111eihen 
bei diesen "massiveren Gegenstanden" maehen; von Wahrnehmungen 
sprechen wir dann, die einen 'Villensvorgal1g auslOsel1, und von Vor
stellungen, Gedanken und Gefiihlen, die ihn begleiten; und da die 
Ha?dlungen, die ihm folgen, als solche schon auBerhalb des BewuBt
seins gelegen sind, fwen wiT schnell noch Bewegungsvorstellungen 
ein, um wenigstens von ihrem Anfang etwas ins BewuBtsein zu 
retten. 

AIle diese Versuehe setzen einen grundsatzlichen Irrtllm voraus, den 
Irrtum aIler iilteren Psychologie. Sobald wiT iiber das BewuBtsein 
sprechen, benutzen wiT (selbst weIll es ein Selbstgesprach ist) natiir
lich Worte dazu, die doch (akustische) Vorstellungen sind; so folgert 
man dann, daB es im BewuBtsein iiberhaupt nur Vorstellungen gabe. 
Schon K iiI pe hat darauf hingewiesen, daB dieserSchluB auf das Be
diirfnis zuriickgefiihrt werden miisse, aIle seelischen Vorgange zu 
"substantiieren". Da den eehten und urspriinglichen Vorstellungen 
reale Gegenstiinde auBer uns entsprechen und da Worte, selbst wenn 
wir sie fiir an sich nicht mem "vorstellbare" Begriffe gebrauchen, 
wenigstens geschrieben und gedruckt, d. h. also zu realen Gegenstanden 
der AuBenwelt gemacht werden konnen, so erregen sie leicht die Illu
sion, daB sich auch mit den von ihnen gedeckten Begriffen hantieren 
lieBe wie mit Tischen und Stiihlen, d. h. daB sie "objektiv" eXl
stierten. 

1 Vgl. S.49. 
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Fur diese Auffassung sind natiirlich schon die Gefiihle nicht recht 
bequem. Immerhin haben sie sich, wenn auch nicht selbst substan
tiieren, so doch den Wahrnehmungen und Vorstellungen anhiingen 
und mit ihnen in die Psychologie del' Elemente hineinschmuggeln 
lassen. Offenbar deshalb hat man ihnen, wenn auch nur kummerlich, 
zu leben erlaubt. Den Willen dagegen lassen gewisse psychologische 
Schulen in ihr Haus wirklich nicht ein - die einen (M u n s tel' bel' g 
z. B.), indem sie mit "assoziativen Verknupfungen" auskommen, die 
anderen (wie W u n d t 1), indem sie aile vVillens- als Gefiihlserlebnisse 
auffassell wollen. 

Nun halt abel' einer wirklichen Kritik auch die Realitiit der Vor
steIllmgen keineswegs stand; die "reine" Vorstellung erweist sich genau 
so als bloBe Abstraktion wie die "reine" Empfindung. Man kann in1 
Seelischen eben nichts "objektivieren", wenn das heiBt, daB das "Ob
jekt" zugleich "Substanz" haben soil. Gerade darum werden hier 
Abstraktionen nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig sein. Ab
strahieren wir aber ilberhaupt, so besteht kein AnlaB, vor den Willens
vorgiingen haltzumachen; denn das Wollen als eigenartiges inneres 
Erlebnis aus der Welt diskutieren hat noch niemand gekonnt. Natiir
lich kann man fur die Ausdriicke "willensstark", "entschluBfahig", 
"zielbewuBt" und "tatkraftig" (ebenso wie fur die entsprechenden 
Negative) andere setzen, die aus der Gefuhls- oder aus der Denk
psychologie entnommen sind. Der innere Vorgang heim Wollen jedoch 
wird durch die bloBe Beschreibung von Empfindlmgen, Vorstellullgen, 
Gedanken und Gefiihlen niemals "erkliirt"; auch er wird, wie alles 
Seelische, einfach erlebt. 

Deshalb kann ich mir hier aucli von Begriffsbestimmungell wenig 
versprechen. Damit, daB man nicht mehr sagt: "Ich will", sondern: 
"Ich habe eine intelltionale Beziehung", ist ja wirklich nicht viel ge
tan, und wenn einer schreibt: "Das BewuBtseins-Ieh steht in stre
bungsgefiirbter Beachtungsbeziehung zu dem ,gemeinten' Erlebnis", 
odeI' ein anderer: "Das Wollen ist ein spezifisches Erlebnis, eine Be
latigung seitens des Subjektes, bei welcher dieses als Ausgangspunkt 
erscheint", so gestehe ieh, daB ich damit niehts anfangen kann. Ieh 
furchte, wir werden uns uber unsere Willenserlebnisse gegenseitig nieht 
mehr mitteilen k6nnen als uber das Erleben des Rot odeI' Blau, des 

1 Nach ihm sind das Wesentliche am Willensakt Gefiihle und Affekte, 
die durch ihren Verlauf ihre eigene Lasung herbeifuhren. 

Bumke, Seele. 2. Auf!. 9 
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SiiB odeI' Sauer odeI' des Kalt odeI' Warm. Ja, es ist nieht einmal 
sichel', daB jeder das Wollen auf die gleiehe Weise erlebt. Wenn 
K la g e s sehreibt: "Wir fiihlen uns urn so wollender, je mehr wir 
uns angestrengt hatten", so trifft das fiir den Typus, den Spranger 
den "theoretisehen Mensehen" nennt und zu dem KIa ge s natiirlieh 
gehort, zuweilen sieherlieh zu. Aueh ieh kenne dieses Gefiihl; die Ver
suehspersonen von A e h, von denen gleieh die Rede sein wird, haben 
es sichel', und wir aile haben es schon auf del' Sehule gekannt. Abel' 
wenn ieh sehopferiseh arbeiten, und erst recht, wenn ieh mieh vom 
Sehreibtisch losmaehen und han d e In, also praktiseh tatig sein dad, 
dann kenne ieh es nieht, dann habe ieh lediglieh ein befreites, gelostes 
Gefiihl. leh glaube deshalb auch nieht, daB die groBen Tatmensehen 
del' Geschiehte, fiir die es keine groBel'e Strafe gegeben hat, als zu
zeiten n i c h t handeln zu konnen, daB diese Heroen des Willens bei 
ihren Entschliissen das Gefiihl del' Arbeit und del' Anstrengung gehabt 
haben sollen. Haben wir es vielleicht nur, wenn wir gegen einen 
inneren Widerstand angehen miissen? 

Auch experimentell wird sich dem Willen schwer beikommen lassen. 
A eh hat es in gut ausgedachten und sorgfaltig durehgefiihrten Ex
perimenten versucht. Seine Versuchspersonen haben sieh z. B. zu sinn
losen Silben zuerst andere ebenso sinnlose Silben fest einpragen, dann 
abel' gegen die so (durch das meehanische Gedachtnis) begriindete 
Wiederholungsneigung 1 mit ihrem Willen angehen miissen, indem sie 
anstatt mit del' eingelernten Silbe mit einem Reim antwOl'ten sollten. 
leh gebe zu, daB sich die Saehe nieht bessel' anfassen laBt; es mag 
aueh sein, daB Aehs Ergebnisse stimmen; abel' was ist denn nun 
damit geniitzt, daB wir (im Laboratorium!) lemen, von dem "pri
maren Willensakt" das "abgekiirzte", das I"sehwaehe" und sehlieBlich 
das "geiibte " Wollen zu trennen? Wie C ii s a I' den Rubikon iiber
sehritten hat, haben die Dinge doeh vielleieht noch ein wenig andel'S 
gelegen. Mil' scheint, Sehopenhauer hat aueh heute noeh reeht: 
in seinem Aufsatz iiber den Primat des Willens im SelbstbewuBtsein 
ist "fiir die Kenntnis des inneren Mensehen mehr abgefallen, als in 
vielen systematisehen Psyehologien" zu finden sein wird. 

Das heiBt nieht, daB wir Sehopenhauer in allem beipfliehten 
und den Begriff des Willens ebenso weit fassen wollten "vie er. Be
sehriinken wir uns auf die organisehe vVelt, so duden wir S e hop e n-

1 Zu deutsch: Reproduktionstendenz. 
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h a u e r s Willen wohl irn wesentlichen mit Vitalitat 1 iibersetzen; beirn 
MensOOen wiirde er danach alies urnfassen, was nicht zurn Intellekt 
gehOrt - wenn (und dies ist das unterscheidende Wenn!), wenn Wille 
und Intellekt sich wirklich so trennen lieBen, wie es S c hop e n h a u e r 
versuOOt. 

Aber das ist gewiB riOOtig, daB wir etwas, was unserem Willen ent
spriOOt, auch bei den Tieren voraussetzen diicien. "Wir wissen niim
lioo", sagt Schopenhauer, "daB das Tier will, namlich Dasein, 
Wohlsein, Leben und Fortpflanzung ... " Auch das trifft ZU, daB wir 
"aIle Handlungen und Gebarden der Tiere, welche Bewegungen des 
Willens ausdriicken", unmittelbar aus unserem eigenen Wesen ver
stehen (ich bitte die heutigen Philosophen urn Verzeihung, aber 
Schopenhauer hat wirkIich "verstehen" 'und niOOt "einfiihlen" 
oder "nachez:leben" gesagt). 

Damit ist der Begriff des Willens so weit gefaBt, daB Instinkte und 
Triebe mit eingeschlossen werden. Wer einmal eingesehen hat, daB 
unser Wollen nicht einfach auf dem beriihmten "Spiel der Motive" 
beruht, daB sich unser Handeln also niOOt rationaIistisch aufklaren 
laBt, wird diesen Begriff .auch enger nicht fassen konnen. Selbst sehr 
klar begriindete Entschliisse hangen beinahe immer irgendwie auch 
von Einfliissen ab, die niOOt auf den Verstand, sondern auf unsere 
Triebe zuriickgefiihrt, deren urspriingliche Quellen also in den letzten 
Tiefen unserer Personlichkeit gesucht werden miissen. 

AuOO die Triebe sind in der psychologischen Literatur nicht gerade 
beIiebt - vielleiOOt, weil jeder Laie von ihnen so vielerlei weiB, daB 
die WissensOOaft hier Eulen naOO Athen tragen wiirde. Aber es ware 
doOO wichtig, liber diese Seite unseres Wesens, iiber diesen Urgrund 
unserer VitaIitat noOO etwas mehr zu erfahren - schon deshalb, weil 
sich auf die Triebe beinahe aIle, wenn niOOt ohne Einschran.kun.g: 
a 11 e KonfIikte des ziviIisierten MensOOen zurUckfiihren lassen. Wo 
das ZieJ eines Triebes ffir mehrere erstrebenswert ist, finden wir Zu
sammenstOBe ja schon in der Tierwelt; beim Menschen kommt noch 
hinzu, daB er durch seine Triebe niOOt selten auch in innere Note 
gerat. 

Aber es ist nicht der einzige Nachteil. Die Intelligenz entwickelt aus 
dem geselligen Trieb, den Tiere auOO haben, die ZiviIisation; diese 

1 Schopenhauer spricht selbst von dem Willen, dessen unmittelbarste 
AuJ3erung das ganze organische Leben und zuletzt das unermiidliche 
Herz ist. 

9* 
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erstickt manche Triehe dadurch, daB sie ihre Befriedigung unnatiir
lich erleichtert, und andere, indem sie sie ehenso griindlich erschwert; 
sie fiihrt, um die Triehe aufzupeitschen, kiinstliche Reizmittel, und 
gleichzeitig fiihrt sie gesetzliche, gesellschaftliche und moralische Hem
mungen ein. So werden Triehe unterdriickt und geziihmt, aber sie 
werden auch ahgebogen und auf abnorme Wege gedrangt - das Er
gehnis ist: zuriickgestaut, brechen sie zu ungelegenen Zeiten und in 
unerwiinschten Formen hervor; die Gebote von Staat, Religion und 
Gesellschaft werden immer wieder verletzt; und biologisch und ethisch 
wertvolle Menschen werden zwischen den F orderungen der Sinne und 
denen der Sitte zermiirht. 

Die XuBerungen von ungehemmten und unverhildeten Trieben kon
nen wir jederzeit hei frei lebenden Tieren im Walde erlehen; sie sind 
schon, weil sie elementar und natiirlich, und sie sind gut, weil sie fiir 
das' Ganze, fiir die Erhaltung der besonderen Art sowohl wie der ge
samten Natur niitzlich und forderlich sind. Das Gegenstiick sind 
kranke oder entartete Menschen, und zwar ebenso die, bei denen durch 
eine .Melancholie etwa aIle, seThst der SeThsterhaltungs-, der Nahrungs
und der Geschlechtstrieh aufgehoben oder doch herahgesetzt worden 
sind, wie die anderen, hei denen sich aus diesen Grundtrieben subli
miertere Formen, wie das Bediirfnis, andere Menschen zu beherrschen 
und ibnen zu imponieren, der Wunsch, iiber die eigene Natur hinaus 
zu immer neuen Geniissen zu kommen, oder die Angst schlieBlich vor 
jeder Lehen und Gesundheit bedrohenden Gefahr in einem Grade ent
wickelt haben, der den einzelnen oder das Ganze oder aber beide ge
fiihrdet. 

Eine allgemeine Gefahr, die auch den gesunden '!\1enschen beinahe 
dauernd hedroht, ist die, daB er seine Triebe so hiiufig verkennt. Nach 
einer korperlichen Anstrengung wollen wir essen; wir scheinen aher 
keinen Hunger zu hahen; schlieBlich stellt sich heraus, wir sind bloB 
zum Essen zu faul, oder hOflicher ausgedriickt: der Trieh zum Liegen 
und Schlafen ist starker. Es ist gut, solche Zusammenhange zuniichst 
an so einfachen Fillen zu sehen; man wird sie dann in verwickelteren 
leichter wiedererkennen. Viele Menschen glauben, aus logischen und 
ethischen Griinden zu' handeln, und entdecken vielleicht nie, daB die 
Sexualitiit, das Geltungsbediirfnis oder die Angst ihre Entschliisse mit
hestimmt hahen. SchlieBlich ist ja das alte yvwbi aeav7:ov1 nur desha1b 

1 Erkenne dich selbst. 
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so schwer!, weil uns dauernd "Viinsche (und Xngste) aufgedrangt 
werden, die, da sie keine sprachliche Fassung erfahren, der Verstand 
haufig erst nachtraglich mit Scheingriinden verbramt. "Wir konnen 
jahrelang einen Wunsch hegen", schreibt Schopenhauer, "ohne 
ihn uns einzugestehen oder auch nur zum klaren BewuBtsein kommen 
zu lassen, weil der IntelIekt nichts davon erfahren soIl, indem die gute 
Meinung, w~lche wir von uns seThst haben, dabei zu leiden hatte; wird 
er aber erfiillt, so erfahren wir an unserer Freude, nicht ohne Be
schamimg, daB wir dies gewiinscht haben, z. B. den Tod eines nahen 
Anverwandten, den wir beerben." Oder: "wir unterlassen etwas, aus 
rein moralischen Griinden, wie wir glauben; erfahren jedoch hinterher, 
daB bloB die Furcht uns abhielt, indem wir es tun, sobald aIle Gefahr 
beseitigt ist". 

Auch S c hop en h a u e r s bOse Bemerkung iiber den "von Ge
schlechtstrieb umnebelten miinnlichen IntelIekt" gehOrt natiirlich hier
her und ebenso Xavier de Maistres Behauptung, "daB das Leben 
ein ewiger Wechselkampf sei zwischen dem, was ich will, und dem} 
was das Tier will, worin ich wohne". Es wird wenige Menschen, zum 
mindesten wenige M1i.nner geben, die dies en Satz nicht unterschreiben 
mochten; und doch laBt er sich nicht ohne Einschriinkung halten. Ge
wiB stoBen unsere Triebe immer wieder mit unserem ethischen Wollen 
zusammen - wir werden uns dariiber spater (S. 294ft) noch ausfiihr
lich verstandigen miissen. Aber auf welche Weise auch immer Korper 
und Seele sich in uns vereinen, daB sie eine untrennbare Einheit be
deuten, daran kommen wir niemals vorbei. Unser Korper gehort zu 
uns ebenso wie unsere Seele und unsere Triebe nicht weniger als unser 
Ver~tand; ja, die Triebe zeigen sich sogar eher als der Verstand. Wir 
werden uns also, wenn wir in dem von de Maistre gekennzeichneten 
Kampf unterliegen, nur mit groBen Vorbehalten auf das Tier, in dem 
wir bloB wohnen, hinausreden diirfen. 

1st unser Wille also frei? Das Schrifttum iiber diese Frage ist bei
nahe uniibersehbar geworden. Aber ist ein groBer Teil dieser Biicher 
nicht bloB deshalb entstanden, weil in die wissenschaftliche Behand
lung immer wieder mit religiosen oder moralischen Griinden maskierte 
Affekte haben einbrechen konnen? Die beste, Antwort scheint mir 
Goethe zu geben: "Unser Wollen ist ein Vorausverkiinden dessen, 

I 

, 1 "Wer seinen Kopf kennt", schreibt La Rochefoucauld, "kennt nicht 
sein Herz", und ein anderes Mal: "Wie konnte man fUr das einstehen, was man 
einmal wollen wird, da man ja nicht einmal weill, was man gegenwartig will." 
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was wir unter allen Dmstiinden tun werden." Natiirlich will ich hier 
nicM von auBeren Einwirkungen reden, die unser Handeln zuweilen 
verhindern oder erzwingen; aueh grob krankhafte Storungen, wie 
Liihmungen u. dgl., lassen wir besser ganz auBer a~ht. Aber wie ist 
es denn mit den feineren Einwirkungen, die zum Teil auf chemischem 
'Vege auf unser Gehirn und damit auch auf unsere Psyche ausgeiibt 
werden - nach Heller sind z. B. 35 0/0 aller Selbstmorderinnen zur 
Zeit ihres Suizids unwohl gewesen. Dnd wird man, wenn die seelischen 
Wirkungen etwa des Fohns ~inmal genauer studiert worden sind, fiir 
diese unsere Erdgebundenheit nieht noch viel eindringlieher~ Beweise 
erhalten? Es hat keinen Zweck, unsere Abhangigkeit nicht nq.r von 
unserem Korper, sondern aueh von den von auBen auf den Korper 
ausgeiibten Einfliissen nicht sehen zu wollen; sie ist da, und es ist 
albern, vor ihr die Augen zu sehlieBen. 

So ist er also nicht frei, unser Wille? Nun, es kommt darauf an, 
was man unter Freiheit und was man unter Wille versteht. Die korper
lichen Einfliisse wirken ja nicht anders als die seelisc~en aueh. Sie 
fiihren gewisse Voraussetzungen fiir unser Handeln herbei, aber es 
ist nicht wahr, daB sie a II e i n unser Handeln bestimmen. Nicht jede 
Frau nimmt sieh wahrend der Periode das Leben, die meisten vernach
lassigen nicht einmal ihre Arbeit oder ihr Haus, und nicht jeder Vor
gesetzte ist ungerecht, nur weil er im Kopf oder am Herzen den Fohn 
zu spiiren bekommt. Also ist unser Ich doch frei - oder ist es viel
leieht gerade deshalb nicht frei, weil jeder auf dieselben Voraussetzun
gen mit seinem Benehmen, seinen Entsehliissen und seinen Handlungen 
seine Antworten gibt? So scheinen wir uns im Kreise zu drehen; aber 
"es scheint wirklich nur so; in Wahrheit ist die Losung nicht schwer. 
Natiirlich ist unser Wille frei, frei namlich, uns unter bestimmten seeli
schen oder korperlichen Bedingungen so zu entscheiden, wie es unserem 
Wesen entsprieht. Es ist unser, ist mein Ich, das diese Freiheit be
sitzt, und dieses Ich ist durch sich selbst, durch die in ihm ruhenden 
Krafte determiniert. 

Sob aId man die Dinge so sieht, verliert die Frage nach der Willens
freiheit eigentlich jeden verniinftigen Sinn. Wenn es nicht me i n 
Wille ist, der frei ist, wenn nicht me i n I c h entscheidet, ob ieh unter 
diesen oder jenen korperlichen und seelischen Voraussetzungen dies 
oder jenes will oder nicht will, von wessen Freiheit ist dann iiberhaupt 
noch die Rede? Handelt es sich jedoch um mein Ich, wie sollte es 
anders entscheiden, als es gerade dieses durch Vererbung so oder so 
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gebildete, durch die Erziehung !,O oder so geformte und durch das 
Leben so oder so entwickelte Ich unter den so oder so gestalteten Um
standen seiner Natur nach tun muB? Ein Mensch, der darin nicht 
determiniert ware, wiirde in ein Museum gehoren. 

Wenn der Streit urn Determinismus und Indeterminismus trotzdem 
nicht aufhoren will, so muB ihm entweder ein MiBverstiindnis oder 
aber ein Gegensatz zugrunde liegen, der von uns bisher noch nicht 
beriihrt worden ist. In letzter Linie ist er woW dadurch entstanden, 
daB' die einen Leben und Seele getrennt, die anderen aber alles Seelische 
als bloBe Funktion des Korpers aufgefaBt haben. Zwischen dem Spiri
tualisten~ der die Seele von allen korperlichen Bindungen frei wlssen, 
und dem Materialisten, der iiberhaupt nichts anderes als korperliche 
Ursachen und korperliche Wirkungen zugeben will, kann es natiirlich 
auch in dieser Frage keine Verstandigung geben. Nun brauchen wir 
uns ,mit der ersten Auffassung hier deshalb nicht auseinanderzusetzen, 
weil diese Auseinandersetzung, soweit es nicht sclion im ersten Ab
schnitt dieses Buches geschehen ist, im nachsten Kapitel nachfolgen 
solI. WoW aber ist dies der Ort, zu der materialistischen Auffassung 
Stellung zu nehmen, die alles Seelische auf Gehirn- und alles' Wollen 
auf Reflexvorgange zuriickzufiihren versucht. 

Was ist ein Reflex? Das Wort ist der Optik entnommen; wie die 
Wellen des Lichts an der Flache des Spiegels, so wird eine nervose 
Welle im Nervensystem in eine andere Richtung gelenkt. Das Wesen 
eines Reflexes besteht also darin, da~ ein sensibler Reiz mit einer Be
wegung beantwortet, die Erregung eines sensiblen Nerven in die eines 
motorischen umgesetzt wird. Was aber hat das mit dem BewuBtsein 
zu tun? Nun, es ist richtig, viele BewuBtseinserscheinungen werden 
durch eine Wahrnehmung, also letztlich durch einen von auBen 
kommenden Reiz eingeleitet, und manche werden von korperlichen 
XuBerungen, von willkiirlichen motorischen Leistungen (zu denen 
natiirlich auch die der Sprache gehOren) oder von unwillkiirlichen Aus
drucksbewegungen gefolgt. Aber das wiirde doch nur eine rein iiuBer
liche Xhnlichkeit sein. Wenn also jemand von einem psychischen 
Reflexbogen und von psychischen Reflexen spricht, so kann er nur 
meinen: aIle BewuBtseinsvorgange seien an nervose Erregungen ge
kniipft, die innerhalb des Gehirns auf bestimmten Bahnen verliefen, 
und dem Spiel der Motive miisse ein Hin und Her von von einem 
"Zentrum" zum andern geworfenen Wellen entsprechen. ' 

Man kann zugeben, daB diese Auffassung auf den ersten Blick etwas 
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Bestechendes hat. Auch das wird sich nicht gegen sie einwenden las
sen, daB zum Wesen des Reflexes das Fehlen eines bewuBten Zwi
schengliedes zwischen sensiblem Reiz und Bewegung gehort. Denn es 
kommen Obergange zwischen Reflexbewegungen und bewuBten Hand
lungen vor. 

Schon das Zuriickziehen des FuBes nach Beriihrung der FuBsohle 
und ebenso die Bewegung des Kopfes bei der Anniiherung eines ihn 
bedrohenden Gegenstandes erfolgen haufig willkurlich und nicht re
flektorisch. Beirn Tier ist manches Reflex, was bei uns durch das Be
wuBtsein geregelt wird, und umgekehrt wird bei uns manche Bewegung 
allmiihlich, gewissermaBen unter unseren Augen, dem BewuBtsein ent
zogen, die urspriinglich von ihm beaufsichtigt wurde. Denken wir an 
das Radfahren, Klavierspielen, das Schreiben oder an irgendeine nicht 
ganz einfache Fertigkeit sonst. Zunachst haben wir jede einzelne Be
wegung genau beobachten und willkurlich abstufen mussen, und eine 
kleine Unaufmerksamkeit hat immer wieder zu MiBerfolgen gefuhrt. 
SchlieBlich aber sind diese Vorgange selbstandig geworden, sie voll
ziehen sich automatisch; unser BewuBtsein, unsere Aufmerksam
keit kann anderen Dingen zugewandt werden, ohne daB ihr Ablauf 
dadurch gestort werden wiirde. 

Ja, die Analogien gehen noch weiter. Denken wir an die Wirkungen 
des Lemens, die wir bei der Erziehung aIs selbstverstandliche Hillen 
benutzen. J edes Kind verbindet mit dem optischen Eindruck eines ge
sehenen Gegenstandes die akustische Vorstellung seiner Benennung 
das erste Mal tastend und schwer, allmiihlich aber sicher und schnell; 
und uns selbst fugt sich eine Folge von Worten um so glatter und 
luckenloser zusammen, je haufiger wir sie geubt und uns eingepragt 
haben. 

Man hat aus diesen Erfahrungen das Gesetz der Bahnung ab
geleitet, nach dem gewisse Verbindungswege des Nervensystems durch 
wiederholte Benutzung angeblich immer gangbarer werden. Und diese 
Anschauung von den "ausgeschliffenen" Bahnen hat in den Kopfen 
vieler Physiologen und Psychologen eine Herrschaft erlangt, die man 
sich kaum groB genug vorstellen kann. 

Trotzdem werden wir dieses angebliche Gesetz wie das ganze Lei
tungsprinzip griindlich und kritisch nachpriifen mussen. Diese Prii
fung soll spater 1 erfolgen. Hier sei nur so viel gesagt, daB sich die 
Annahmen der Assoziationspsychologie nicht einmal fur den verhiilt-

1 Vgl. S. 248. 
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nismaBig einfachen Fall einer Verkrtiipfung verschiedener Vorstellungs
gebiete durchfiihren lassen. Sie versagen noch mehr, wenn sie unsere 
Entschliisse und Handlungen aufklaren sollen. Es mag sein, daB das, 
was wir psychologisch als Wollen erleben, hirnphysiologisch als Han
deln oder Handelnkonnen aufgefaBt werden muB; aber wir wissen 
doch nicht, was in unseren Gehirnen dem Wollen entspricht; wie kom
men wir also dazu, einen klaren psychologischen Begriff einer nicht 
vorhandenen physiologischen Einsicht zu opfern? "Ich weiB wohl" , 
sagt Kan tl, "daB mein Denken und Fiihlen meinen Korper bewegt, 
aber ich kann diese Erscheinung als eine einfache Erfahrung niemals 
durch Zergliederung aufeinander bringen und sie daher wohl erkennen, 
aber nicht einsehen; daB mein Wille meinen Arm bewegt, ist mir nicht 
verstiindlicher, als wenn jemand sagte, daB derselbe auch den Mond 
in seinem Kreise zuriickhalten kOnnte." 

So entfallt fiir uns jeder Grund, in unserem Handeln ein bloBes 
Glied eines rein mechanischen Ablaufes zu sehen, in dem die hirn
physiologischen Vorgange nur ein kleines Stiick Weges ausmachen, 
Willensvorgange aber gar keinen Platz finden wiirden. GewiB reagieren 
"nil- gelegentlich reflektorisch, ebenso wie gewisse eingeiibte Be
wegungen zuweilen automatisch verlaufen; aber selbst in diesen Fallen 
steht vor diesen Ablaufen haufig ein freier EntschluB; und iiber
all sonst ist unser Handeln das Ergebnis einer von uns vollzogenen 
Wahl. 

Alle weiteren Erwagungen dieser Art fiihren natiirlich tief in meta
physische Fragen hinein. Soweit wir ihnen nicht ausweichen konnen, 
wollen wir sie im nachsten Abschnitt behandeln. Dabei werden sich 
viele Bindungen ergeben, in die wir verstrickt sind, oder rich tiger ge
sagt: die allgemeine Bindung an die Natur, zu der wir gehoren und 
von der jeder von uns nur einen lacherlich kleinen Anteil bedeutet. 
DaB wir aber eine Maschine waren oder nur ein Radchen in ein$ 
groBen mechanischen Werk, dagegen spricht nebe.n vielem anderen 
auch alles, was wir Arzte an unseren Kranken erfahren. Wir wissen 
niimli~ schon lange, daB zum Gesundwerden auch' der Wille zu Ge
sundheit und Leben gehOrt, ebenso wie umgekehrt alte und kranke 
Leute gelegentlich sterben, weil ihnen, nach dem Tode des Gatten, 
eines ,Kindes, nach dem Scheitern einer Lebensaufgabe usw. am Wei
terleben nichts liegt. Verliert eine Mutter bei der Entbindung iiber
mliBig vi~_Blut, so laBt man sie meistens lang schlafen; zuweilen halt 

1 Trauma eines Geistersehers. 
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ein erfahrener Arzt sie aber auch waeh; ohne die Freude an ihrem 
Kind und ohne den Willen, bei diesem Kinde zu bleiben, fiirehtet er, 
wiirde sie ihrer Schwaehe erliegen. 

Anhang. 

Die Suggestihilitat. 

1m AnschluB an die Bespreehung der Gefiihle und der Willensvor
gange soll jetzt die menschliehe Suggestibilitat 1 besproehen. werden, 
die eine der merkwiirdigsten psychologisehen Erseheinungen darstellt. 
Sie geht nicht bloB die Arzte an, denn wir sind alle suggestibel, und 
alIe viel mehr, als wir glauben; aber freilich uns Arzte geht sie noeh 
mehr an. Ich jedenfalls moehte nieht Arzt sein, wenn ieh ·nieht auch 
suggestiv wirken konnte, und ich hiitte das niemals gelernt, kame uns 
die menschliche Natur darin nieht sehr weit entgegen. 

Warum gahnen wir, wenn andere gahnen, und warum geht ein all
gemeines Husten durch einen Konzertsaal, sobald nur einer zu rauspern 
beginnt? Weshalb Iauft manchen der Speichel im Munde zusammen, 
wenn sie eine ihnen genehme Speise sehen oder aueh nur an sie 
demen, und weshalb verhalten sieh selbst die Tiera darin nieht anders? 
Die Physiologie benutzt dies en Reflex, urn die Arbeit der Speiehel
drusen kennenzulernen; sie hat dabei in Erfahrung gebracht, daB diese 
Drusen und ebenso die des Magens ihre Tatigkeit sogar der Art der 
bloB gesehenen Speise anpassen konnen. DaB das Erbreehen zuweilen 
durch seelische Vorgange ausgelost wird, lehren die Folgeerseheinun
gen des Ekels und die Seekrankheit, die die meisten Mensehen nieht 
befallen wiirde, wenn nieht einige veranlagte Leute den Anfang maeh
ten. Ebenso bekannt ist der EinfluB des Seelischen auf die gesehleeht
lichen Vorgange. Die psyehisehe Impotenz des Mannes entsteht aus 
der Idee, daB er impotent ware; aber aueh die weibliehe Menstruation 
hangt nicht bloB von seelisehen Ursaehen iiberhaupt, sondern aueh 
von suggestiven Einfliissen abo Sie tritt oft auBer der Zeit an Tagen 
ein, an denen sie besonders unerwiinscht ist, ebenso wie sie sieh um
gekehrt durch arztliehe Suggestionen hervorrufen, unterbreehen oder 
hinaussehieben laBt. Ahnlieh ist es Init der Milehabsonderung, die naeh 

1 Ich foIge hier der vorziiglichen Darstellung von W. Hilger: Die Hypnose 
und die Suggestion. Jena: Fischer 1909. 
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Aufregungen nicht selten versiegt und die auBerdem wenigstens im 
Beginn des Wochenhettes Erwartungen sowohl fordern wie hemmen. 
Und schlieBlich wirken aueh auf die Stuhlentleerung nicht selten see
lische Einfliisse ein, die fast immer auf Autosuggestionen beruhen. Die 
Verstopfung, die manchen auf jeder Reise befallt, beweist auf nega
tivem Wege die Suggestivwirkung einer bestimmten Umgebung, die 
durch G e w 0 h nun g herbeigefiihrt wird. Genau so sind die Falle zu 
beurteilen, in denen sich einer vorher erst eine Zigaretle anziinden 
muB, Fiille iibrigens, die den Obergang zu den ausgesprochen patho
logischen Zustiinden bilden, in denen mit oder ohne Hilfe an sich un
wirksamer Armeien immer erneute arztliche Suggestionen zur Er
zielung des gleichen Erfolges erforderlich sind. 

An alledem am auffallendsten ist die seelische Beeinflussung von 
Vorgiingen, die ohne die Aufsicht des BewuBtseins verlaufen; denn 
alle bisher gegebenen Beispiele betreffen Leistungen, mit denen sich 
unser BewuBtsein normalerweise iiberhaupt nicht befaBt. Was wir 
sonst iiber suggestive Wirkungen wissen, scheint leichter verstiindlieh 
zu sein; daB das Eintreten von Empfindungen und der Ablauf von 
motorischen Leistungen durch Erwartungen mitbestimmt werden, be
obachten wir tiiglich, und es wird wenig Menschen geben, die nicht 
gelegentlich, und sei es im Scherz, Suggestionen in dieser Riehtung 
erteilen. Bei allen Kranken - nicht etwa bloB bei nervosen - heiBt 
es mit der Frage nach dem Vorhandensein von bis dahin nieht 
geauBerten Beschwerden vorsichtig sein. Die Beschwerden werden 
sonst nachgeliefert; sie treten im Gefolge der Frage erst auf. Und wir 
alle fiihlen uns in Zustiinden der Oberarbeitung oder naeh einer In
fektionskrankheit schlechter, wenn uns ein Bekannter auf unser 
krankliches Aussehen aufmerksam macht. Aber es becl.arf nicht einmal 
der hypochondrischen Stimmung der Rekonvaleszenz; die Wah r n e h
m u n g e n p.nternegen Suggestionen auch· sonst. So miiBten bei be
stimmten Blickrichtungen - naeh Lage der physiologischen Verhiilt
nisse - eigentlich Doppelbilder entstehen; ja, wir miiBten - wieder 
eigentlich - dauernd eine dunkle Stelle in unseren Gesiehtsfeldern 
haben; in Wirklichkeit. werden weder der "blinde Fleck" noeh die 
Doppelbilder erlebt, einfach weil unsere Aufmerksamkeit heiden nieht 
zugewandt wird. Auch positive Wahrnehmungstiiuschungen kommen 
auf iihnliche Weise zustande. Charakteristisch ist z. B. der Versuch 
des Professors S los son 1: "Ich hatte eine Flasche zurechtgemaeht, 

1 Zit. nach Hilger. 
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welehe mit reinem destilliertem Wasser gefiillt, sorgsam in Watte ge
wiekelt und in eine Biiehse gestellt war. Naehdem ieh einige andere 
Experimente vorausgeschiekt hatte, erkliirte ieh, daB ieh nunmehr 
durch ein Experiment die Gesehwindigkeit festzustellen beabsiehtige, 
mit welcher ein Gerueh sieh in der Luft verbreite. Ieh bat meine Zu
horer, sobald jemand den Gerueh wahrnehme, moge er seine Rand 
erheben. Ieh nahm daIm die Flasehe aus der Biiehse und goB von dem 
Inhalte auf Watte, welehe auf dem an einer Frontwand des Zuhorer
raumes befindliehen Experimentiertiseh lag, wobei ieh die Flasehe 
mogliehst weit von miT abhielt und den Kopf mogliehst zur Seite 
beugte. Zugleieh setzte ieh eine Kontrolluhr in Gang - wobei ieh 
auBerte, daB hoffentlich keinem meiner geehrten Zuhorer der ganz 
eigenartig-strenge Geruch unangenehm sein moehte. Innerhalb 15 Se
kunden hatte die Mehrzahl der in der ersten Reihe Sitzenden ihre 
Rande erhoben, und innerhalb 40 Sekunden hatte der ,Gerueh' sieh 
bis zu der entgegengesetzten 'Wand des Zuhorerraumes verbreitet. Un
gefahr Dreiviertel cler ZuhOrer hatten das Zeiehen gegeben, wobei der 
,Gerueh' me eine Art Welle sieh iiber den Zuhorerraum verbreitete. 
Es wiirden wahrseheinlieh noeh mehr Zuhorer die Suggestionswirkung 
bei sieh gespiirt haben, aber naeh Verlauf einer Minute muBte ieh mit 
clem Versueh aufhoren, da einige in der ersten Reihe Sitzende deut
liehc Zeiehen von Unbehagen erkennen lieBen und Anstalten maehten, 
den Raum zu verlassen." 

DaB solche Suggestionen aueh auf optisehem Gebiete wirksam sein 
konnen, zeigt der Versueh von Sea s h 0 reI, der am Ende eines langen, 
dunklen Korridors eine matte Perle aufgehangt hatte. Seine Versuehs
personen hatten vom anderen Ende des Korridors aus langsam von-vms 
zu sehreiten, bis sie den sehwaehen Sehimmer der Perle eben wahr
nehmen konnten. Beim I!., 16., 18. und 20. Versueh wurde dann die 
Perle entfernt. Trotzdem wurde sie von ungefahr zwei Dritteln der 
Gepriiften gesehen. 

Glaubwiirdig ist auch die Anekdote von Pas t e u r, cler seinen 
Freunden bei einem Mahle erzahlt haben solI, es ware aus Alligatoren
fleiseh bereitet. Das ist gelogen gewesen, aber die Mehrzahl cler Gaste 
hat schon bei cler Suppe gemeint, besonders gut sehmeeke Alligatoren
fleiseh eigentlieh nieht. Dbrigens seheinen aueh die viel besproehenen 
Leistungen der Fakire zum guten Teile in der suggestiven Beeinflus
sung ihrer Zuschauer zu bestehen. Wenn man Liehtbildgerate ein-

1 Zit. nach Jaspers, Z. Neur. 4, H. 5, Referate. 
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schrnuggelt, urn "frei in der Luft schwebende" oder "an einem in die 
Rohe geworfenen Seil hangende" Gaukler zu photographieren, so sieht 
man sie auf der Platte am Boden, oder es finden sich StUtzgerate, die 
den Zuschauern wegsuggeriert waren. In dem Roman "Kim" von 
Kip Ii n g, der uns auch in diese Zauberwelt einfiihrt, wird eine Ala
bastervase angeblich zerschlagen und wieder zusammengesetzt - Kim 
aber beweist seine geistige Selbstandigkeit dadurch, daB er weder das 
eine noch das andere sieht. 

Soviel iiber die Suggestibilitat der Wahrnehmungen. DaB unsere 
mot 0 r i s c hen Lei stu n g e n von Suggestionen abhangen kannen, 
wissen wir alle, oder wir kennen doch wenigstens Erfahrungen, die 
das beweisen. Erinnert sei an den Versuch, den der Englander B a con 
und spater der Franzose C he v r e u x, der Englander Car pen t e r 
und der Deutsche Preger ausgefiihrt haben. "Man legt eine Taschen
uhr mit dem Zifferblatt nach oben gerade vor sich auf den Tisch. Zu 
beiden Seiten der Uhr setzt man die Ellenbogen auf die Tischplatte 
auf, in derselben Entfernung zueinander, wie man es zu tun pflegt, 
wenn man seinen Kopf auf beide Rande stiizen will. Man nimmt aber 
zwischen seine Rande nicht den Kopf, sondern yereinigt die Finger
spitz en beider Rande in freier Luft vor dem Kopfe gerade senkrecht 
iiber der auf der Tischplatte liegenden Uhr und nimmt zwischen die 
Fingerspitzen (etwa der Zeigefinger) das eine Ende eines diinnen Sei
denfadens, den man so lang wahlt (etwa 30 cm), daB ein Knopf oder 
ein goldener Ehering, den man an das freie andere Ende anbindet, 
gerade iiber dem Zifferblatte schweht, ohne es .zu beriihren. Wahrend 
man nun den zunachst stillstehenden Ring beobachtet, gebe man sich 
dem Gedanken hin: jetzt wird der Ring in der geraden Linie zwischen 
der Ziffer XII und der Ziffer VI hin und her pendeln, und yerfolge 
dann diesen Gedanken eine Zeitlang. Man beobachtet dann die wun
derbare Tatsache, daB der hangende Ring tatsachlich anfangt, und 
zwar erst allinahlich, dann immer deutlicher und entschiedener, in der 
gedachten Richtung sich zu bewegen. Gibt man sich statt dessen dem 
Gedanken hin (nachdem man yorher vielleicht den Ring zum Stehen 
gebracht hat): jetzt pendelt er zwischen der Ziffer IX und der Zif
fer III, so merken wir bald eine Bewegung des Pendels in diesem 
Sinne, und geben wir nns dem Gedanken hin: jetzt wird er im Kreise 
in der Richtung des Zeigers der Uhr pendeln, so tnt er das tatsach
lich." - Mal! sieht, der b loB e G e dan k e, daB eine Bewegung ein
treten kannte, kann ohne Mitwirkung des Willens nnsere Bewegungen 
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leiten. Ein anderes Beispiel fur dieselbe El"fahrung ist das Tiscluiicken; 
auch hier entspringt aus der Erwal"tung, daB der Tisch in Bewegung 
geraten konnte, eine bestimmte Bewegung, und diese ungewollten 
Handbewegungen summieren sich, bis der Tisch wirklich zu wandern 
be~t. 

Ahnliche Erscheinungen haben wir alle erlebt. Als wir angefangen 
haben, Rad zu fahren, sind wir gerade auf den Wagen, den Stein, den 
StraBengraben gefahren, den zu vermeiden wir dringend Veranlassung 
hatten. Auch wenn wir beirn Vorspielen eines uns sonst geliiufigen 
Klavierstuckes Fehler begangen oder uns beirn Vortrag eines Gedichtes 
gerade an der Stelle versprochen haben, auf die wir besonders acht
geben woHten, haben wir irn Sinne einer sol chen Erwartung gehandelt. 
Wenige Hausfrauen werden sich damber klar sein, daB ihl" kostbarstes 
Geschirr nur deshalb leichter zerschlagen wird als weniger wertvolles, 
weil das arme Madel, das sie irnmer wieder zur Vorsicht ermahnen, 
schlieBlich gar nicht anders kann, als gerade dieses Teebrett fallen zu 
lassen. Freilich kommt noch etwas hinzu: die Aufmerksamkeit ubt 
einen ungiinstigen EmfluB auf den Ablauf aller Bewegungen aus, die 
gewohnlich ohne Kontrolle des BewuBtseins, wie wir dann sagen: 
automatisch verlaufen. Seit Jahrzehnten achte ich in meinen Vor
lesungen darauf, wie eigentumlich ungeschickt die Nachzugler gehen, 
wie linkisch sie sich - unter den Augen der anderen - bewegen, was 
sie alles fallen lassen und umwerfen, wie haufig sie stolpern. Natur
lich, sie smd verlegen, aber wieso wirkt das auf ihre Motilitat? Da
durch, daB sie in die Tatigkeit ihrer MuskeIn willkiirlich emzugreifen 
versuchen und damit einen Vorgang storen, der spielend arbeitet, ~
lange man ihn sich selbst uberlaBt. 

Und nun das Gegenstlick. Eine alte Legende berichtet von der Sichel"
heit der Nachtwandler, die man nicht anrufen durfe, ohne sie zu ge
fiihrden. Es ist etwas Wahres an dieser Geschichte, und das gehort 
auch hierher: in diesen Traumzustiinden fehlt die Befurchtung zu 
fallen, und dadurch wird die Gefahr des Fallens verringert. Wir alle 
gehen, ohne fehlzutreten, auf einem am Boden liegenden Balken; liber
bruckt aber derselbe Balken, etwa innerhalb eines Gemstes, einen freien 
Raum mehrere Meter liber dem Boden, dann flirchten "vir·einen FehI
tritt, und weil wir ihn furchten, begehen wir ihn. 

Und weiter. Man hat gelegentlich von Schlaftanzerinnen berichtet, 
die irn hypnotischen Dammerzustand liber kunstlerische Fahigkeiten 
verfugen soHen, die ihnen im normalen VVachzustand fehien. \Varum 
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wohl? Weil es in diesen Zustanden traumhafter Benommenheit keine 
Angst, keine Gegenvorstellungen, keine Riicksicht auf das Publikurn 
gibt, weil die hypnotisierte Tanzerin "sieh selbst vergiBt", d. h. weil 
sie keine Hernmungen hat. Der noeh unerfahrene Redner, der in der 
Befiirehtung, steckenzubleiben oder sieh zu verspreehen, ein Glas Wein 
trinkt, oder der Sehauspieler, der Violinspieler, die ihr Lampenfieber 
mit demselben Mittel bekampfen, tun aIle das gleiehe; sie sehalten ihre 
innere Angst und damit die Befiirchtung aus ihrem BewuBtsein aus, 
daB sie entgleisen konnten, und deshalb entgleisen sie nieht. 

Also, urn es noch einmal zusammenzufassen: Wah r n e h m u n g en, 
Bewegungen und Reflexvorgange sind suggestibel; von 
Erinnerungen haben wir es schon friiher gesehen; und, urn die Reihe 
voIlzurnachen, Gefiihle und Stimmungen sind es erst reeht. Ge
rade darum graift das Leben eines Menschen viel tiefer in das des 
anderen ein, als die meisten es sieh traumen lassen. Wir iibernehmen 
leichte Verstimmungen von anderen und wissen oft nieht einmal den 
Grund. Ja, ganze Temperamente farben bei enger hauslieher Gemein
schaft gelegentlieh von einem Teil auf den andern ab, wenn sieh solehe 
Suggestionen· dureh Jahie taglieh erneuern. Und es ist nieht wunder
bar, daB es so ist; denn wenn wir allen Erseheinungen, die wir bisher 
kennengelernt haben, auf den Grund gehen, so finden wir in letzter 
Linie iiberall und immer - Gefiihle. Das Wesen der Suggestibilitat 
ist der G I au be, der die Kritik aussehaltet und iiberrumpelt. Der 
Glaube aber wurzelt in unserem Gemiit, griindet sieh auf inteIlektueile 
Gefiihle, die starker sind als aile logisehen Griinde. 

So werden wir aueh eine Exfahrung leiehter verstehen, die wir tag
lieh machen und die sieh ohne Kenntnis der Gefiihlspsyehologie nie
mals begreifen lieBe. Wer gewinnt denn EinfluB, wer wirkt auf die 
Mensehen, welche Arzte sind es z. B., bei denen nervose Kranke ge
nesen? Keineswegs immer iiherragen' sie andere dureh inteIlektueile 
oder moralische Eigensehaften, aher immer besitzen sie ein geheimnis
voiles Etwas, das wir mit unserem Verstande nieht lassen, dagegen mit 
unserem Gefiihl als Wirkung verspiiren. 

Natiirlich ist aueh die Empfangliehkeit fiir solche' Einfliisse ver
schieden; wir sind aIle etwas suggestibel, aber nieht aIle auf allen Ge
bieten und erst reeht nicht aIle im gleichen Grade; eine flieBende 
Reihe von Dhergangen fiihrt von den ganz selbstandigen Naturen, die 
kaum je von andern heeinfluBt werden, bis zu denen heriiher, die man 
ihrer erh6hten Suggestihilitat wegen als h y s t e ri s c h hezeichnet. 
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Abel' ehe wir von dies en spl'echen, miissen wir erst einige Illusionen 
iiber den Gesunden begraben. Es hat in Deutschland eine Zeit gegeben, 
in der man den meisten Menschen nach verhaltnismaBig kurzer Zeit 
auf den Kopf zusagen kOlmte, welche Zeitung sie lasen. Sie meinten 
ihre eigenen Urteile zu vertreten und IOffelten sich doch nur bei jedem 
Friihstiick die Meinungen ihres Leibblattes ein. 

Oder nehmen wir den Ok k u I tis m u s 1. Es gibt kluge und wert
volle Menschen, die an okkulte, telepathische, kurz an parapsycho
logische 2 Erscheinungen glauben - warum tun sie das? Sie gehen in 
spiritistische Sitzungen, sitzen eine Stunde in einem verdunkelten Raum, 
alles spricht durcheinander, einer spielt Mund-, einer Ziehharmonika, 
und auBerdem dudelt ein Grammophon. SchlieBlich "verfallt" das von 
zwei Personen "gehaltene" Medium in "Tranoe"; eine Geige, eine 
Glocke, irgend etwas, was mit Phosphor angestrichen ist und somit 
auch in der Dunkelheit leuchtet, irgend etwas "fliegt" durch die Luft; 
und dann wird es hell; das Medium wird auch jetzt noch gehalten; an 
seinen Handen ist von Phosphor nicht das geringste zu sehen - Bur 
leider an jedem Hosenbein findet sich Phosphor in je fiinf Streifim, 
wie weml fiinf Finger daran abgestreift ware'n. Aber das macht nichts, 
und wem es doch etwas macht, der glaubt darum doch; denn "natiir
lich" verfiigt das Medium iiber seine Krafte nicht jeglichen Tag, und 
daB es dann schwindelt, das muB man verstehen. Von S c h l' e n c k
Not z in ghat einmal gemeint, ein entlarvtes Medium habe betriigen 
m ii sse n, weil die Untersuchel' unverstiindig genug gewesen seien, 
an ein solches Betriigen zu denken. 

Oder 3 ein kleines, kol'perlich unentwickeltes und dummes Dienst
madel hort von irgendeinem Spuk weiB Gott wo in del' WeIt. Ergeb
nis: "Das muB ich auch einmal machen." Sie erzahlt eine Rauber
geschichte voneinem Mallll, del' sie vel'fiihl'en will, von einem anderu, 
der auf der StraBe einen Knief~ll vor ihr gemacht und daun suggestiv 
auf sie eingewirkt hat; sie findet Briefe, die gliihende Liebeserklarun
gen enthalten, und andere, die die Hausfrau beschimpfen. SchlieBlich 
setzt sie von ihrem Zimmer aus die elektrische Glocke in Gang, bis 
von der Herrin, die immer wieder zur Haustiir lauft, das Klingelwerk 

1 Vgl. dazu S. 271. 
2 Das Wort ist gut gewahlt; die Parapsychologie greift schlechthin immer 

daneben: in der Problemstellung, in der Methode und nicht zum wenigsten 
in der Kritik. 

3 Bum ke, Telekinese, Hysterie und Dummheit. An den Grenzen der 
Psychiatrie. Springer, Berlin. 1929. S. 5. 
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abgestellt wird. Dann klopft sie gegen die Wand, wirft im Korridor 
Glaser und andere Gegenstiinde umber, und am Ende erscheint auch 
wirklich die Wache. Drei Schutzmanner haben bestiitigt, Glaser seien 
durch die Luft geflogen, Teller zerbrochen und Gegenstiinde von den 
Tischen gefallen. Einen hat noch heim Schreiben des Protokolls eine 
Kassette in den Nacken, einen andern eine Kartoffel am Riicken ge
troffen, und ein dritter hat sogar ein Messer durch die Luft sausen 
gesehen. 

Nachher hat das kleine Madel alles gestanden. Nichts ist geflogen, 
was sie nicht seIber geworfen, nichts hat sich woanders befunden, als 
wo sie es hingetan, keinen Zettel hat es gegeben, den sie nicht ge
schrieben hat. Gelautet hat sie mittels des elektrischen Knopfes (nur 
nicht an der Haustiir, sondern im Zimmer), geklopft hat sie gegen 
die Wand, und auch das Trommeln hat sie seIber besorgt. Niemand 
hat ihr einen Kniefall und niemand Liebeserklarungen gemacht, und 
wahr ist nichts anderes, als daB ein Mann eines Tages nach der Vor
giingerin auf ihrer Stelle gefragt hat. 

Das hat sie alles gestanden, aber wieder hat es nur wenig geniitzt. 
Allerdings die Zeitungen - zuerst hatte der Blatterwald durch ganz 
Deutschland gerauscht - oder wenigstens die meisten Zeitungen haben 
seitdem verlegen geschwiegen, aher Dutzende von "gebildeten" Leuten 
haben ruhig immer weiter geglaubt. Ein "echter Fall von Telekinese", 
von "polarer Auslosung" (denn auBer dem Madel muBte, wenn es 
richtig spuken sollte, noch ein Student in der Wohnung anwesend 
sein) , ein neuer Beweis f ii r den Okkultismus, g e g en eine "iiberlebte 
Weltanschauung" usw. - das laBt man sich doch nicht einfach ent
gehen. 

Aber warum eigentlich nicht? Warum wollen die Leute das glau
ben, und warum werden solche Dinge in "aufgeklarten" Zeiten, Krei
sen und Liindern am meisten geglaubt? Nun, dies ist das Ventil, das 
gerade den rationalistischen Menschen mit dem Irrationalen verbindet 
und verhindert, daB er in seinem Rationalismus erfriert. Er ist viel zu 
aufgekliirt, als daB er die wirklichen Wunder noch sahe, die ihn von 
allen Seiten umgeben; er geht sogar hier noch bei seinem Rationalis
mus eine Riickversicherung ein: er mochte an iibersinnliche Erschei
nungen glauben, aber dann denkt er sie sich durch "Strahlen" wie 
die von Rontgen bedingtl. 

1 DaB es noch viele Strahlen und andere physikalische Erscheinungen geben 
kann, die bis heute nur noch nicht erforscht worden sind, wird niemand be-

Bumke, Seele. 2. Au1I. 10 
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Aber darum ist sein Herz doch von einer unldaren mystischen Sehn
sucht erfiillt, werm er es auch nicht wagt, sie sich oder anderen ein
zugestehen. Wenn er nicht glauben m 0 c h t e, so hatte er es ja so 
leicht, mit solchen Suggestionen fertig zu werden. Er miiBte nur eine 
einzige "Zaubervorfiihrung" eines guten Taschenspielers besuchen, urn 
auf hell erleuchteter Biihne das Hundertfache von den Wundern zu 
sehen, die in der gelungensten spiritistischen Sitzung vorgefiihrt wer
den; kein einziges von diesen Kunststiicken wiirde er aufklaren k6nnen. 
Aber dann wiirde der "ZauberkiinstIer" sagen, daB es nur Kunststiicke 
seien und durchaus keine Wunder, und damit hatte die Sache fiir den, 
der glauben wi 11, natiirlich gar keinen Reiz. Deshalb niitzt es auch 
nichts, daB man ein Medium nach dem andern als Schwindler entlarvt 
(das kleine Madel ware iibrigens auch ein Medium geworden, wenn ihr 
erstaunlich verstiindiger Vater nicht das Angebot eines bekannten Ok
kultisten abgelehnt hiitte). Ja, nicht einmal das hat bisher sehr viel 
geniitzt, daB jetzt schon seit Jahren mehrere Pseudotelepathen in 
6ffentlichen Sitzungen die telepathischen Phiinomene erst zeigen und 
nachher als meistens sehr einfachen Schwindel erklaren 1. Ich habe 
eine solche Sitzung einmal in meiner Klinik vor iiber 400 Medizin
studenhin stattfinden lassen. Alles ist geschehen, was sich das glaubigste 

streiten. Aber wenn sich Menschen durch solche Strahlen (also ohne Auge 
und Ohr usw.) wirklich direkt (gleichviel uber welche Entfernungen hin) mit 
einander verstandigen k6nnten, w-urde dadurch etwas an unserem Weltbild 
geandert? Wie mir scheint, nein; wir hatten dann lediglich einen weiteren 
Sinn; mit fUnf Sinnen kommt man ja schon langst nicht mehr aus. Aber ein 
"Wunder" ware das nicht; die wirklichen Wunder liegen woanders. 

1 Ein sehr eindrucksvolles Beispiel gibt Le Bon wieder: "Davey berief 
eine Versammlung ausgezeichneter Beobachter ein, unter ihnen den hervor
ragenden englischen Forscher Wall ace, und fUhrte ihnen, nachdem er sie 
die Gegenstande untersuchen und beliebig hatte versiegeln lassen, aIle klassi
schen Phanomene des Spiritismus vor. Materialisation von Geistern, Schiefer
tafelschrift uSW. Nachdem er hierauf von diesen beruhmten Beobachtern 
schriftliche Berichte erhalten hatte, in welchen erklart 'wurde, die beobachteten 
Erscheinungen seien nur auf ubernattirlichem Wege m6glich gewesen, ent
htillte er ihnen, daB sie das Ergebnis sehr einfacher Kniffe waren. ,Das Er
staunliche an dies em Versuch Daveys', schreibt del' Verfasser des Berichts, 
,ist nicht die Bewunderung der Kunststticke als solcher, sondern die auBer
ordentliche Geistlosigkeit der Berichte, welche die uneingeweihten Zeugen 
daruber abgaben'. ,Denn', sagt er, ,die Zeugen k6nnen zahlreiche und genaue 
Berichte geben, die v6llig irrig sind, die abel', wenn man ihre Schilderungen 
fur rich tig hal t, zu dem Ergebnis fUhren, daB die geschilderten Vorgange 
durch Betrug nicht zu erklaren sind. Die von Davey ersonnenen Methoden 
waren so einfach, daB man sich uber die Kuhnheit wundert, mit del' er sie 
anwandte, er besaB aber eine solche Macht uber den Geist del' Masse, daB 
er ihr das, was sie nicht sah, als gesehen aufzwingen konnte. cc, 



Die Suggestibilitat. 

okkultistische Herz nur irgend ausmalen kann; versteckte Gegenstande 
hat der "Telepath" gefunden, den Inhalt von Brieftaschen bestimmt, 
die Ereignisse an einem vor Monaten oder vor J ahrzehnten gelegenen 
Tage beschrieben, einer Dame und einem Herrn (meinen Horern!) 
ihre Lebensgeschichte "aus der Hand" abgelesen - und diesmal wie 
immer hat er 80 % Treffer erzielt. Dann aber haben wir eine Pause 
gemacht, und nachher hat der "Telepath" 1 alles erkHirt. Er besitzt nur 
zwei Lebensgeschichten fiir jedes Geschlecht, und eine von beiden 
(seine Sekretiirin hat sie aufgeschrieben, sie stimmen aufs Wort) er
ziihlt er jedesmal wieder. Und doch wird ihm zum ScWuB beinahe 
immer (80 0/0) gesagt: genau so sei alles gewesen. 

Auch zittern hat der Telepath iibrigens ein paa.r besonders empfang
liche Herrschaften lassen - so lange, bis zwischen seinem "magischen" 
Blick und den Opfern ein Kasten aufgestellt worden war, der die von 
ihm ausgehenden "Strahlen" abfangen konnte. Es ist ein Kartothek
kasten aus meiner Verwaltung gewesen. 

Nun, zum Zittern waren diejenigen meiner Horer - an ZaW gottlob 
nicht viel - heruntergekommen, die schon vorher geglaubt hatten, an 
sich die magische Wirkung des "Telepathen" zu spiiren. Und damit 
ist es jetzt wohl Zeit, zur Hysterie iiberzugehen. 

Hysterische oder, w-ie man besser sagt: psychogene Symptome ent
springen stets der Erwartung, in bestimmter Beziehung erkranken zu 
miissen, und so ist es nach allem, was wir in diesem Abschnitt erfamen 
haben, wohl klar, daB recht viele korperliche Krankheitszeichen auf 
diese Weise moglich sein werden. Es gibt junge Leute, die aus. Er
rotungsfurcht tatsachlich immer erroten, wenn sie in eine groBere Ge
sellschaft kommen, mit einem Vorgesetzten sprechen usw. Genau so 
bekommen andere AufstoBen oder lassen Bliihungen abgehen, sobald 
sie diese peinlichen Vorkommllisse befiirchten. Diese Faile liegen schon 
an der Grenze der Hysterie und unterscheiden sich nicht mehr alIzu
sehr von denen, in denen Kranke blind oder taub, gelahmt oder ge
fiihllos werden, weil sie aus irgendeiner Veranlassung wiinschen oder 
befiirchten, in jedem Fall also erwarten, daB eine dieser Storungen 
bei ihnen auftreten konnte. Man beachte wohl: es muB nicht der 
Wunsch sein, auch die Befiirchtung geniigt: das Entscheidende ist 
nur die Erwartung. GewiB, es gibt hysterische Menschen, die krank 
sein wollen, um Eindruck zu machen oder Vorteile zu erreichen, aber 
ihnen stehen andere gegeniiber, die alles an ihre Genesung setzen und 

1 Herr Gubisch, Dresden. 

10* 



Das BewuJ3tsein. 

die doch krank bleiben, nur weil ihre hypochondrische Angst sie auf 
ihre angebliche Krankheit aufpassen laBt. 

Alle diese Krankheiten spielen eine groBe praktische Rolle. Wie im 
Weltkriege ganze Lazarette mit hysterischen Soldaten gefiillt gewesen 
sind, so sind im Frieden jahraus, jahrein Tausende von Arbeitern an 
Unfallsneurosen erkrankt. Sie sind arbeitsunfiihig geworden und ge
blieben, nur weil es ein Unfallgesetz gegeben hat. Vor dem Gesetz 
hatten diese Krankheiten gefehlt, weil der erziehliche Faktor der Not 
und der Zwang zur Arbeit jeden Verletzten von seinen subjektiv.en 
Beschwerden abgelenkt hatten. Genau das Umgekehrte ist spater der 
Fall gewesen; an die Stelle der Not ist die Sucht nach der Rente ge
treten, und so hat :!pan sich nicht mehr urn eine etwaige Arbeits
unfahigkeit, sondern urn den Verlust der Rente gesorgt; das Ergebnis 
ist auch, wo bOser Wille nicht vorgelegen hat, eine hypochondrische 
Neigung gewesen, auf den eigenen Korper, auf jede kleinste MiBemp
findung zu achten. So haben diese MiBempfindlwgen von Tag zu Tag 
zugenommen, genau so, wie sie fruher bei der Arbeit, beim Kampf 
ums tiigliche Brot unterdriickt worden sind. 

Zu alledem ist freilich noch eines gekommen 1: wieder eine Sug
gestivwirkung, aber eine, die von der Mas s e ausgeht. "Schon viele 
sind verungluckt und haben eine Rente bekommen, warum du eigent
lich nicht!" Die Berufung auf andere starkt jede Dberzeugung, und 
das BewuBtsein, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ersetzt viele sachliche 
Griinde. Das ist die letzte Ursache der eigentiimlichen Erscheinungen, 
die ,man unter dem N amen der "M ass en p s y c hoI 0 g i e" zu erortern 
pflegt. 

Die Romer haben ein Sprichwort gehabt: senator homo bonus, 
senatus mala bestia. Den ersten Satz braucht man nicht wortlich zu 
nehmen, abel' der zweite ist sicherlich wahr. Erinnern wir uns an frii
here Volksvertretungen und bedenken, daB sie sich aus Miimlern in 
gereiften Jahren und haufig doch auch von irgendwelchen' Verdiensten 
zusammengesetzt haben. Kaum einer von ihnen w1rre im gewohnlichen 
Leben, in der Familie odeI' in seinem Beruf, zu Entschliissen, Hand
lungen und Gefuhlsausbriichen fahig gewesen, an denen er als Glied 
seiner Partei wiederholt teilgenommen hat. "Welcher gebildete und 
wohlerzogene Deutsche wiirde versuchen, im gewohnlichen Verkehr 
aucll nur einen geringen Teil del' Grobheiten und Bosheiten zur Ver-

1 Ich schreibe im Perfekt; denn das Dritte Reich ist mit diesen Krank
heiten fertig geworden. 



Die Suggestibilitat. 

wendung zu bringen, die er nicht ansteht, von der Rednertribiine vor 
hundert Zeugen seinem biirgerlich gleich achtbaren Gegner in einer 
schreienden, in keiner anstandigen Gesellschaft ublichen Tonart ins 
Gesicht zu werfen " , hat Bismarck in den "Gedanken und Erinne
rung en" 1 dem alten Deutschen Reichstag 2 ins Stammbuch geschrie
ben, demselben Reichstag, der ihm etwa zur selben Zeit den Gluck
wunsch zu seinem achtzigsten Geburtstag verweigert. Es ist ein schwa
cher Trost, wenn uns L e Bon die GesetzmiiBigkeit solcher Vorkomm
nisse zeigt: "Die Entscheidungen von allgemeinen Bediirfnissen, die 
von einer Versammlung hervorragender, aber verschiedenartiger Leute 
getroffen werden, sind jenen, welche eine Versammlung von Dumm
kapfen treffen wurde, nicht merklich uberIegen." 

Schon vor L e Bon hatte Friedrich der GroBe 3 zu d' A I e m b e r t 
gesagt, er hiitte nur einmal in seinem Leben einen Kriegsrat gehalten 
und sich geschworen, es nie wieder zu tun, nachdem er gesehen batte, 
wie Leute, die einzeln ganz verniinftig diichten, in corpore faselten 4. 

Nun, wenn gleichartige, sagen wir also ungefiihr gleich kluge, iihn
lich erzogene und auf dieselben Ziele ausgerichtete Menschen uber 
Dinge entscheiden, die jeder einzelne von ihnen beurteilen kann, so 
muss en es nicht unbedingt Dummheiten werden - in vier medizini
schen Fakultaten habe ich das in fast einem Menschenalter gelernt. 
Immerhin auf sich aufpassen, ist auch in kleineren Karpe:rschaften 
gnt; denn auch in ihnen sinkt das persOnliche Verantwortlichkeits
bewuBtsein allzu leicht ab, bis sich die Weisheit der gefaBten Be
schlusse schlieBlich umgekehrt zur ZaW der an ihnen beteiligten Men
schen verbalt. Wer viel Gerichtsverhandlungen mitgemacht hat, hat 
zuweilen Urteile erIebt, die der einzelne Geschworene trotz Staatsanwalt 
oder Verteidiger bestimmt nicht gefiillt haben wiirde; und ich selbst 
habe einmal (nicht in einer Fakultat, aber doch auch in einem recht 
kleinen Kreis) eine 5 Resolution mit annehmen heHen, deren Torheit 
ich schon deshalb hiitte einsehen mussen, weil ich einen andern Ent-

1 II, 1, 155. 
2 Ein anderes Mal (Liman, Bismarck nach seiner EntIassung. Leipzig: 

Historisch-politischer Verlag 1901, S. 88) sagt er: "Vnter den 11 Fraktionen 
und den 400 Abgeordneten sind vielleicht 20 schlechte Menschen. Aber es 
ist sonderbar, das sind gerade die Fuhrer, die anderen laufen so mit." 

8 Gesprache. Berlin: Reimar Hobbing 1919, S.132. 
4 Vgl. Schiller: Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und ver

standig; sind sie in corpore, gleich wird Dir ein Dummkopf daraus. 
5 Allerdings hochschulpolitische. Vgl. S. 280. 
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wurf mitgebraeht und vorgelegt hatte. Dabei neige ich eigentlich gar 
nieht dazu, die anderen immer fur kluger zu halten. 

Wenn das am grillen Holze geschieht, was darf man von einer 
wirkliehen Masse erwarten! Bei ihr fiillt ja gerade das fort, was in 
kleineren und einigennaBen homogenen Korperschaften den einzelnen 
am wirksamsten hemmt: daB er sich nicht nur als verantwortlich, son
dern auch als z.ur Beurteilung der Lage zustandig fuWt. Das ist ja das 
Wesen der Masse (die wie jedes Ganze etwas durchaus anderes dar
stellt als die bloBe Summe der Teile), daB sie aIle in ihren Bann zieht, 
die sieh seelisch in ihr verlieren, und daB dann keiner mehr an seine 
Verantwortung denkt. "Der einzelne ist nieht mehr er selbst", schreibt 
L e Bon, "er ist ein Automat geworden, dessen Betrieb sein Wille 
nieht mehr in der Gewalt hat." Man kann das schon an ganz hann
losen Beispielen zeigen. Warum drangen sich die Menschen nach einem 
Konzert, warum konnen sie nieht warten, bis sie ihren Mantel be
kommen? Die meisten haben es sicher nieht eilig; im Mantel stehen 
sie noeh lange schwatzend herum; sie frieren auch nicht, im Gegenteil, 
sie finden es warm; aber einige wenige drangen - "Springt ein Ham
mel wer den Baeh, springen aIle andern nach", heiBt es im Figaro. 

Nun, hierbei wollen zwar aIle dasselbe, aber jeder will es gegen 
den andern. Wie muB sich diese Suggestivwirkung also gestalten, wenn 
aIle elll gemeinsames Ziel haben oder unter entsprechender Fiihrung 
zu haben venneinen? Dadureh ballt sich ja die Masse erst vollends 
zuID; Ganzen: sie imponiert, und aueh das kleinste Teilchen in ihr 
imponiert sich selbst; Meinungen, die tausende teilen, braucht der ein
zelne nicht erst zu priifen; Handlungen, die alle begehen, wird er nieht 
fur verbrecherisch halten; und Gefahren, in die sich ganze Scharen 
stiirzen, konnen den einen nieht schrecken. So wird das persOnliJche 
Urteil erstickt, wahrend die Affektivitat anschwillt, wie wenn sich tau
send Flammehen zu einem Feuer vereinen. Naturlich sind die Ge
fUhle, die auf diesa Weise entstehen, irieht bloB gewaltig, sondern auch 
primitiv, ebenso wie sie in der Regel zu sehr gradlinigen, ebenso primi
tiven Entladungen fiihren. Eine gereizte Masse ist grausam, aber ihre 
'Grausamkeit ist ganz elementar auf die Vernichtung des Gegners ge
riehtet; sadistische Qualereien erfindet der einzelne, entartete Mensch, 
eine wiitende Masse qualt nieht, sondern zerstort. Und wieder ist das 
Merkwiirdigste ihre ungeheure suggestive Gewalt - ich erinnere mich 
an den Bericht eines (inzwischen verstorbenen, damals noch) jungen, 
klugen, ~gen und beherrschten Mannes, der in der Spartakisten-
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zeit zufiillig in eine pliindernde und alies zerschlagende Rotte hinein
gedrangt worden war: "Nach kurzer Zeit habe ich an mich halten 
mussen, um ~cht mitzumachen." Dabei stand er politisch den Spar
takisten vollkommen fern, und fiir sich allein hiitte er niemandem auch 
nur eine Tasse zerschlagen 1. 

Das ist die Masse. Es ist nicht wahr, daB sie an sich schlecht ist; 
der Eindruck ist nur dadurch entstanden, daB man verhiiltnismiiBig 
lange immer nur Massenverbrechen behandelt und dargestellt hat. Ob 
die Wirkungen, die von der Massens6!lle ausgehen, gut sind oder 
schlecht, groB oder'tOricht, hiingt ausschlieBlich von dem Fuhrer ab, 
der auf diesem Instrument zu spielen versteht, davon also, ob e r gute 
oder schlechte, groBe oder alberne 2 Ziele verfolgt. GewiB, der Wankel
mut der Menge, die Streikunruhen, die von einem Hetzer, die psychi
schen Epidemien, die von einem hysterischen Menschen oder von einem 
Schwindler ausgegangen sind und von Zeit zu Zeit immer wieder aus
gehen werden, die Kinderkreuzzuge und was sonst noch hierher ge
hort - alies das hat auf der Psyche der Masse beruht. Nur darf man 
daruber nicht den Opfermut und die Todesverachtung ganzer Volker 
vergessen', die ein groBer FUhrer 3 fur gewaltige Aufgaben und erhabene 
Ziele mitzureiBen und zu begeistern versteht. 

1 Ganz ithnlich sehreibt Richard Wagner (Mein Leben. F. Bruekmann 
1911) fiber einen Tumult in Leipzig 1830: "Ieh entsinne mieh mit Grauen 
der berausehenden Einwirkung eines solchen unbegreifliehen, wiitenden Vor
ganges, und kann nieht leugnen, daB ieh, ohne die mindeste personliehe Ver
anlassung hierzu, an der Wut der jungen Leute, welehe wie wahnsinnig 
Mobel und Gerilte zersehlugen, ganz wie ein Besessener mit teilnahm." 

2 Sie konnen sehr albern sein. Naeh der Revolution 1918 haben alle An
gestellten der Universitilt und der Teehnisehen Hoehsehule in Breslau (ein
sehlieBlieh .der Pfleger, Pflegerinnen, Koehinnen und Heizer der Klinikenl) 
eines Tages deshalb gestreikt, weil die Angestellten der Teehnisehen Hoeh
sehule eine Lohnerhohung - nieht etwa nieht erhalten, sondern naeh er
folgter Bewilligung nieht noeh an demselben Abend ausgezahlt bekommen 
haben, da es techniseh unmoglieh gewesen ist, in wenigen Stunden Hunderte 
von Bereehnungen aufzustellen und die Lohntiiten zu fUllen. Der Herr Ge
werkschaftssekretilr hat seine Macht erproben und zeigen wollen, und von 
allen Angestellten beider Hoehsehulen hat eine einzige Pflegerin meiner Klinik 
nieht mit den anderen gestreikt; ieh habe naehher mit meinem Riiektritt 
drohen miissen, urn ihre Entlassung "wegen unsozialen Verhaltens" zu ver
hindern. 

8 Alles, was Le Bon iiber die Psyehologie der Massen ausgefiihrt hat, ist 
in zwischen weit iiberholt und fibertroffen worden durch das, was Adolf 
Hitler in "Mein Kampf" theoretiseh auseinandergesetzt und vorher und 
naehher praktisch betiltigt hat. 



Das [J nbewuHte. 

Das UnbewuBte und das Leib-Seele-Problem. 

"Del' Schliissel zur Erkenntnis vom Wesen des bewuBten Seelen
lebens liegt in del' Region des UnbewuB ten", schreibt Carl Gus t a v 
C a I' u s in seiner "Psyche" und fahrt fort: "Ware es eine absolute 
Unmoglichkeit, im BewuBten das UnhewuBte zu finden, so miiBte del' 
Mensch verzweifeln, zum Erkennen seiner Seele, d. h. zur eigentlichen 
Selbsterkenntnis zu gelangen." 

DaB del' erste von diesen Satzen richtig ist, daB aIle menschlichen 
Gefiihle, Triebe, Wiinsche und 'Entsehliisse ebenso wie aIle geistigen 
Leistungen aus dem Dunkel des UnbewuBteIi geboren werden (ebenso 
wie bewuBte Vorgange immer wieder ins UnbewuBte versinken), daB 
das UnbewuBte also den Urgrund alles Psyehischen bildet und daB wir 
von der menschlichen Seele nieht allzuviel wissen, solange wir in das 
Wesen und in die Gesetze dieses UnhewuBten nicht eindringen k6nnen, 
das alles ist nicht zweifelhaft. Um so dringender abel' wird die Frage, 
die C a I' u s im zweiten Satz stellt: besitzen wir den Schliissel, del' uns 
den Zugang zu diesen Tiefen erMfnet, sind wir imstande, mit den Mit
teln unseres BewuBtseins auch das UnbewuBte kennenzulernen? 

Zu allen Zeiten hat es Forscher gegeben, die eine Antwort auf diese 
Frage nicht fiir erforderlich und schon ein Nachdenken dariiber fiir 
entbehrlich gehalten haben. Fiir sie waren und sind BewuBtes und Un
bewuBtes durch die Physiologie hinreichend erkIart. OdeI' abel' beide 
sollten letzte Tatsachen sein, die man ohne Erklarung hinnehmen 
miisse. 

Nun werden wir uns hier wie sonst zu einem wissenschaftlichen Ver
zicht erst im Notfall entschlieBen, wenn es namlich keine Moglichkeit 
des Erkennens mehr gibt. Vorher wollen wir eingehend priifen, ob das 
UnbewuBte nicht doch verstanden odeI' wenigstens erklart werden kann. 

Wir gehen von del' Tatsache aus, daB allen bewuBten psychischen 
gewisse korperliche Vorgange in bestimmten Teilen des Nervensystems 
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und des ubrigen Korper8 entsprechen. "Vir werden, ohne unvorsichtig 
zu sein, dariiber hinaus annehmen durfen, daB diese Prozesse ein
gereiht sind in eine viel groBere Zahl von korperlichen Geschehnissen, 
von denen das, was wir unser BewuBtsein nennen, unmittelbar jeden
falls, nichts mehr erfahrt. 

In diesen korperlichen Vorgangen sieht der Materialismus das Un
bewuBte schlechthin. Durch sie sollen die Lucken der BewuBtseins
reihe nicht bloB' ausgefullt, sondern, indem die Diskontinuitat des Be
wuBtseins in die Kontinuitat der Hirnvorgange mit einbezogen \vird, 
auch unproblematisch und unv,richtig werden. . 

Man wird nicht leugnen durfen, daB diese Erkliirung fUr sich allein 
niemand befriedigen kann. Wer sie durch keine weitere Hypothese er
ganzt, wird das BewuBtsein als eine im Grunde uberflussige Luxus
leistung der sonst so okonomischen Natur anseben mussen; wer aber 
eine solche Erganzung versucht, endet ebenso notwendig, wenn nicht 
beim Panpsychismus, so doch bei der Beseelung der ganzen organi
schen Welt. 

Die erste von diesen Moglichkeiten, nach der das BewuBtsein lediglich 
ais Epiphanomen und aIle geistigen Leistungen aHein durch die Gehirn
tatigkeit, durch diese aber so vollkommen erkliirt werden sollen, daB jede 
Unterhaltung, jeder Briefwechsel, daB aber auch jedes philosophische 
System und daB Leonardos, Michelangelos, Shakespeares, Goethes,. 
Bachs, Mozarts und Beethovens Werke ebenso wie <lie Taten von Alex
ander, Casar und Friedrich dem GroBen genau so zustande kommen und 
zustande gekommen sein muBten, wenn es gar kein BewuBtsein gabe 
und gegeben hatte, diese Auffassung ist nicht bloB grauenvoll, wie sie, 
giaube ich, Moe b ius einmal genannt hat, sondern zugieich so un
sinnig, daB man kaum begreift, wie sich manche sonst kluge Men
schen bei ihr beruhigen konnen. Sie liiBt sich, im Gegensatz zu 
anderen unsinnigen Behauptungen, auch nicht 'aUzu schwer wider
legen. Das BewuBtsein ist eine Tatsache, und zwar die urspriitlglichste 
und umnittelbarste, die es uberhaupt gillt. Wird diese Tatsache, wie 
man es einmal in beachtenswerter Ehrlichkeit ausgec1ruckt hat, zu 
einer "rechten Verlegenheit fUr die Physiologie", so ist es klar, daB 
das nicht am BewuBtsein, sondern nur an der Physiologie liegen kann, 
die dann offenbar auf dem Holzwege ist. Von jeher hat die Wissen
schaft ihre Hypothesen den Tatsachen anpassen muss en und sie auf 
Grund neuer, gesicherter Tatsachen geandert. Sie wird also unmog
lich hier einer Hypothese zuliebe gerade die Erfahrung preisgeben 
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durfen, die, wenn auch nicht als einzige, so doch als erste vollkommene 
Gewillheit besitzt und die zugleich die Voraussetzung fiir aIle anderen 
Erfahrungen bildet. 

Viel eingehender werden wir uns mit der zweiten Moglichkeit be
schaftigen mussen. LaBt sich die Auffassung halten, daB nur gewissen 
Gehirnveranderungen seelische V orgiinge entsprechen, und werden wir 
nicht zum mindesten jedem nervosen, vielle~cht aber allem organischen 
oder gar uberhaupt allem, also auch allem anorganischen Geschehen 
psychisches Leben zusprechen mussen? Die allgemeinen Griinde, die 
eine Ausdehnung des Begriffs der Psyche uber den des menschlichen 
BewuBtseins notwendig machen, haben wir friiher schon kennen
gelernt. J etzt wollen wir die Frage noch einmal, und zwar zunachst 
unter den Gesichtspunkten erortern, die sich aus der Betrachtung der 
menschlichen Seele ergeben. 

Es ist kein Zweifel: aIle Kenntnisse, die wir besitzen, aIle Erfah
rungen, uber die wir verfugen, mit Ausnahme der wenigen, an die wir 
im Augenblick denken, sind uns nicht bewuBt; es besteht fur sie nur 
die .Moglichkeit, jederzeit bewuBt zu werden. DaB diese latenten Er
innerungen mit zum Besitz unserer Psyche gehoren, wird niemand in 
Abrede stellen; werden wir aber auch fiir sie selbst irgendeine Form 
von psychischer Existenz voraussetzen mussen? Der Materialismus 
sagt nein und bernft sich darauf, daB die Wiedererne.uerung friiher 
erlebter BewuBtseinsinhalte unzweifelhaft von korperlichen Bedin
gungen, namlich von der Unversehrtheit des Gehirns in der zwischen 
der Aufnahm~ und der Wiedergabe gelegenen Zeit abhiingig.ist. Wenn 
durch Verletzungen des Schlidels oder durch schwere Vergiftungen, 
also durch grobe korperliche Eingriffe gelegentlich Erinnerungen aus
geloscht werden, die bis dahin jederzeit £lott werden konnten, so wer
'den doch wohl auch diese Erinnerungen an irgendwelche korperliche 
Zustiinde gebunden sein mussen; und wenn frische Eindriicke solchen 
Schadigungen leichter erliegen, als es altere tun, so muB der korper
liche Vorgang (nicht bloB der Zustand), der dem Merken entspricht, 
liinger dauern als sein bewuBter seelischer AnlaB; die (korperliche) 
Fixierung kann also noch nicht abgeschlossen sein, wenn das seelische 
Erlebnis des Auffassens schon neuen seelischen Erlebnissen, anderen 
Wahrnehmungen usw. Platz gemacht hat. 

Die Frage ist also, ob man neben diesem korperlichen Geschehen 
oder Sein, das von der Auffassung bis zur Wiedergabe vorausgesetzt 
werden muB, noch seelische Vorgange oder Zustiinde annehmen solI. 
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Wir miissen uns daruber klar sein, daB hinter dieser Frage die weitere 
steht, was dann alles als korperliche Vorbedingung spiiterer BewuBt
seinsvorgiinge anerkannt werden muBte. Man kann ohne Obertreibung 
sagen, daB in unserem Korper schlechthin gar nichts geschieht, was 
fur das Vorhandensein gegenwiirtiger und fur das Auftauchen spiiterer 
seelischer Erlebnisse unter allen Umstiinden gleichgultig wiire 1; es 
wird sich also schwer absehen lassen, wo die Beseelung zuniichst un
seres Korpers aufhoren konnte, wenn man nicht bloB das Auffassen 
eines Gegenstandes, sondern auch das Merken (auch) als seelischen 
Vorgang und das "ruhende Gediichtnis" (Windelband) (auch) als 
seelischen Zustand ansehen muBte. Haben wir aber erst den mensch
lichen Korper, und zwar womoglich bis in die letzte Zelle, beseelt, so 
erhebt sich sofort die weitere Frage, ob und wie weit dann auch die 
Umwelt dieses Korpers als psychisch gedachf werden muB. 

Dies ist die Frage des p s y c hop h y's i s c hen Par a 11 eli s m us, 
die zwar ursprunglich von- der Beobachtung ausgeht, daB allen seeli
schen gewisse Gehirnvorgiinge entsprechen, die sich jedoch durchaus 
nicht auf die Beziehungen zwischen Leib und Seele beirn Menschen 
beschriinkt. Es mag sein, daB die Zusammensetzung der Materie, die 
in unseren Gehirnen das BewuBtsein zu gewiihrleisten scheint, in iihn
licher Gestalt nur noch bei manchen Tieren beobachtet wird; auch das 
ist moglich, daB psychisches und auch bewuBtes psychisches Leben 
anderswo auch an andere materielle Strukturen gebunden sein kOnnte -
an den Kern der Frage ruhren solche Erwiigungen nicht. Inhalt und 
Sinn des Problems ist: wir sehen, daB Seelisches auf Korperliches und 
Korperliches auf Seelisches wirkt; sollen wir also an eine Wechsel
wirkung zwischen Physischem und Psychischem glauben, oder sind 
beide nur verschiedene Seiten ein und desselben Geschehens? Da sich 

1 Schon Carus hat zu bedenken gegeben, "dal3 zwar Vieles im Organismus 
vorgehe, was als solches wirklich und unmittelbar nicht zum Bewul3tsein 
kommt, dal3 aber doch nichts in ihm vorgehe, was nicht mindestens mittelbar 
auf das Bewul3tsein Einfiul3 ube. Selbst die ganz unbewul3t geubten Vor
g1l.nge, wodurch im Embryo der Organismus wi!.Chst und wird, enthalten sie 
nicht aIle Beziehung auf das Bewul3tsein, indem sie die Organe schaffen, 
welche kunftig VorsteIlungen aufnehmen, bewahren und modifieieren soIlen? 
N oeh mehr gilt dies aber von den· Vorg1l.ngen, welehe wir kunftig die partiell 
unbewul3ten nennen werden, wie Blutlauf, Waehstum, Absonderung u. s. w., in 
dem zum Bewul3tsein gekommenen Menschen; denn sind sie es nicht, welehe 
mi ttelbar aueh hier das Bewul3tsein infiuenzieren, und werden nieht aueh 
hier manehe unmittelbar in krankhaften Zust1l.nden dem Bewul3tsein vor
stellig?" 
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erne driltc Form des Zusammenhanges nicht vorstellen laBt, so ist die 
Frage, zunachst jedenfalls, auf ein Entweder-Oder gestellt, und unsere 
dring-endste Aufgabe ist, uns mit diesen beiden .Moglichkeiten ausern
anderzusetzen. 

Mit der ersten sei der Anfang gemacht. LaBt sich eine p s y c h 0-

phy sis ch e K a u s ali ta t, eine We ch s el wir ku n g zwischen phy
sischen und psychischen Vorgiingen denken und stimmt eine solche 
Annahme mit dem Kausalitats- und dem Energiegesetz uberein? "Auf 
physischem Gebiet", schreibt L u d wig Bus s e, "besteht ein strenger 
und ausnahmsloser Kausalzusammenhang in dem Sinne, daB jede 
physische Wirkung ihre zureichende ph y sis c he Ursache und jede 
physische Ursache ihre physische Wirkung hat. Der Zusammen
hang von Ursache und Wirkung wird durchweg beherrscht und ge
regelt durch das Gesetz der Erhaltung der Energie, welches fur jedes 
irgendwo verbrauchte Quantum von Energie einen vollen Ersatz in Ge
stalt eines an anderer Stelle erscheinenden aquivalenten Energiequan
turns fordert." In diesem geschlossenen Kausalzusammenhang bleibt 
offenbar fiir das Eingreifen einer psychischen Ursache ebensowenig 
Raurn wie fur das Auftreten einer psychischen Wirkung. Freilich hat 
S i g war taus der Erwagung, daB das Gesetz der Erhaltung der Energie 
ja nur die qu anti ta ti v e n Verhal1nisse betrafe, die .Moglichkeit ab
leiten wollen, "daB das physikalische Energiegesetz erhalten bliebe 
und nur die Bedingungen des Oberganges von lebendiger Energie in 
potentielle und umgekehrt mit den Beziehungen zu psychischen Vor
gangen sich anderten". Aber mir scheint, auch dieser Ausweg ist uns 
versperrt. 1st erst das Seelische yom Physischen vollkommen getrennt 
und damit aus der gesamten Korperwelt (einschlieBlich der Organis
men) herausgedacht worden, so wird man auch kein Eingreifen psy
chischer Ursachen in das korperliche Geschehen mehr annehmen 
durfen; jedes derartige Eingreifen muBte den rein physischen Kausal
zusammenhang ebenso unterbrechen wie jede seelische Wirkung, die 
aus dies em Zusammenhang heraustreten wollte. Wir scheinen also 
nur die Wahl zu haben: entweder mussen wir aIle seelischen Ursachen 
physis.cher Vorgange und ebenso alIe korperlichen Anlas~e seelischer 
Geschehnisse leugnen, oder, da das doch einmal nicht geht, das See
lische muB in irgendeiner Form wieder in die physische Welt hinein
gefugt werden. Die radikalste Form, in der das geschehen kann, ist 
die des Para llelism us. 

Dieser ist bekanntlich am popularsten in dem Kugelschalenvergleich 
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auseinandergesetzt worden, der auch uns am schnellsten in das Pro
blem einfiihren wird. Wie die konvexe Seite der Kugelschale der kon
kaven entspricht, wie keine Seite ohne die andere gedacht werden kann, 
wie sich keine verandert, ohne daB die andere eine adaquate Verande
rung durchmachen muBte, und wie uns doch jede je nach dem Stand
punkt unserer Betrachtung anders als die andere Seite erscheint, so 
sollen sich auch das Psychische und Physische als die beiden Seiten 
ein und desselben Geschehens gleich und zugleich verschieden ver
halten. Es mag dahingestellt bleiben, ob in diesem Vergleich von dem 
Recht zu hinken nicht ein etwas ubertriebener Gebrauch gemacht wor
den ist; was gemeint ist, wird jeder'verstehen. Der Parallelismus macht 
Ernst mit dem in sich geschlossenen Kausalzusammenhang cler physi
schen Welt; fur ihn kann also "ein psychisches Geschehen niemals als 
Wirkung eines physiologischen Vorgangs" und ebenso "auch ein psy
chisches 'Geschehen nicht als Ursache eines physischen gelten" (Sig
wart). Da man aber doch irgendeinen Zusammenhang zwischen psy
chischem und physischem Geschehen zugeben muB, so will der Par
allelismus dem durchgehenden Kausalzusammenhang der physischen 
Welt einen ebenso geschlossenen Kausalzusammenhang der psychischen 
parallel gehen lassen, wobei die (scheinbaren) Lucken der psychischen 
Reihe ebenso durch hypothetische Zwischenglieder ausgefullt werden 
soIlen, wie es das Kausalitats- und das Energiegesetz innerhalb der 
physischep. Reihe von jeher getan haben und tun. So gelangt der 
Parallelism us, folgerichtig zu Ende gedacht, zur Allbeseelung der 
Welt. 

Wie notwendig diese SchluBfolgerung ist, zeigen gerade die Ver
suche am deutlichsten, die den Parallelismus nur fur die Beziehungen 
zwischen Korper und Geist beim Menschen haben durchfiihren wollen. 
So hatte Windelband einmal gemeint: "daB, wenn jedem Be
wegungszustande des Leibes oder wenigstens des Nervensystems ein 
E;rlebnis der Seele entsprechen solI, der groBte Teil dieser Erlebnisse 
unbewuBten Charakters sein" miisse; und Bleuler hatte hinzugefugt, 
ohne diese Annahme wurde "die Kausalitat des Psychischen aIle 
Augenblicke abreiBen" mQssen. Das war n i c h t zu Ende gedacht. 
Naturlich gehort es zum Wesen der Kausalitat, daB sie niemals ab
reiBen kann; aber gerade B leu I e r s psychische Kausalitat w u r d e 
abreiBen mussen, namlich jedesmal dann, wenn die korperllchen Be
gleitvorgange des Seelischen das Gehirn durchlaufen hatten - es sei 
denn, daB wir nicht nur den Nerven und Muskeln, sondern auch der 
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Uhr (urn ein Beispiel Ble ulers zu gebrauchen), die wir aufziehen 
und die dann tickt, dem Federhalter, mit dem wir schreiben, und dem 
Stein, dem wir ausweichen, eine Psyche zuschreiben wollen. Mit ande
ren Worten: vollstiindig wird die seelische Kausalbtte wieder erst 
dann, wenn man alles beseelt. 

Aber vielleicht muB sie nicht in diesem Sinne vollstiindig sein; viei
leicht ist die Kette in der Psyche selber gescWossen. Was heiBt denn 
"psychische Kausalitat"? Ge\viB find en wir auch im bewuBt Seeli
schen gesetzmaBige Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung, Be
ziehungen, die uns bei hinreichender Lebenserfahrung zuweilen vor
aussagen lassen, wie wir oder wie andere, wie der einzelne oder wie 
eine Mas~e unter bestimmten Bedingungen fiihlen, denken, handeln 
und antworten werden. Diese Kausalreihe wird sogar noch vollstandiger 
sein, als sie selbst dem erfahrensten Menschenkenner erscheint; denn 
von manchen Gliedern weiB immer nur der, der sie selber erlebt. Aber 
bedeutet das eine in sich geschlossene psychische Kausalitat? Sicher
lich nicht. Immer wieder sehen wir ein Gewitter oder einen Fohnein
bruch aIle psychologischen V oraussagen gegenstandslos machen. Es 
gibt also Ursachen, die nicht bloB auBerhalb unseres BewuBtseins, son
dern urspriinglich sogar auBerhalb lmseres Korpers gelegen sind und 
odie doch iiber den Korper auch auf unser seelisches Verhalten ein
wirken konnen. Wie wir auch die individuelle Psyche definieren, eine 
geschlossene Kausalitat wird sich weder im BewuBtsein nor:h in der 
Psyche des einzelnen iiberhaupt nachweisen lassen. Unsere Seele ist 
llicht nul' in das Kausalgeschehen unseres eigenen Karpers, sondern 
damit zugleich in das der gesamten Umwelt gebannt. 

Aus scheinbar anderen, im Grunde jedoch ahnlichen Griinden wird 
man auch die Auffassung von F r e u d u. a. zuriickweisen miissen, die 
im BewuBtsein lediglich ein Sinnesorgan sehen will, das manche von 
all den psychischen Vorgal1gen wahrnehmel1 kanne, die sich in viel 
groBerer ZaW und dauernd in uns· abspielen sollen. GewiB, auf den 
ersten Blick scheint es Analogien zu geben. Von allen Strahlenarten, 
die an unseren Karper dringen, ist nur ein Bruchteil so auf unsere 
Netzhaut gestimmt, daB er Gesichtswahrnehmungen auslOsen kann. 
Liegen die Dinge hier iihnlich? Wie mir scheint: nein. Wenn unser 
Auge auf ultrarote, ultra violette, auf Rontgen- und Radiostrahlen 
nicht ebenso anspricht wie auf die Wellen des sichtbaren Lichts, so 
verhiilt es sich nicht anders als jede Stimmgabel auch; hier spielt sich 
alles nur ill der Korperwelt ab; das BewuBtsein wird erst beteiligt, 
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wenn die Netzhaut oder richtiger die Hinterhauptsrinde in Tatigkeit 
tritt; sodann ist es nicht einmal sicher, daB andere Strahlenarten auf 
unsere Psyche gar nicht einwirken konnen; und auBerdem sind wir 
ja nicht allein auf der Welt; es scheint Tiere und Pflanzen zu geben, 
deren Sinne' auch fiir andere Xtherwellen zuganglich sind. SchlieBlich 
aber wird sich von einem Sinnesorgan, das seelische Vorgange wahr
nehmen soll und doch nur einen Teil von ihnen wahrnehmen kann, 
schwer einsehen lassen, warum und fiir wen es iiberhaupt notwendig 
ist. Mit anderen Worten, wieder wird gerade das nicht erklart, was 
doch erklart werden muB: welchen Platz innerhalb odeI' neben del' zu 
einem geschlossenen Kausalzusammenhang geordneten physischen Welt 
das BewuBtsein zu beanspruchen hat. Narurlich waren, wenn es nichts 
Seelisches gii.be, auch seine Beziehungen zur Korperwelt kein Problem 
(und zwar nicht bloB, weil dann niemandem ein Problem bewuBt wer
den konnte). Wer aber das BewuBtsein zu einem Epiphanomen degra
diert, verhiilt sich doch, als waren BewuBtsein und Psyche nicht da; 
er scheidet das Psychische aus allen sonst moglichen Problemstellungen 
aus. Fiir ihn taucht also auch die Frage psychophysische Kausalitat 
oder psychophysischer Parallelismus gar nicht erst auf, abel' doch nul', 
weil er eine unleugbare Tatsache in Abrede stellt. 

Es handelt sich also beirn Parallelismus nicht urn die (iibrigens un
bestrittene) Erfahrung, daB zum mindesten allem bewuBt Seelischen 
beirn Menschen etwas Physisches (im Gehil'll besonders) entspricht; 
fiir ihn ist auch das nicht mehr wichtig, daB BewuBtes dauel'lld aus 
UnbewuBtem entsteht und daB die Grenzen zwischen BewuBt und Un
bewuBt be!im Menschen iiberaus fliissige sind - del' Parallelismus 
macht nicht beirn BewuBtsein und nicht beirn UnbewuBten des Men
schen, er macht abel' auch nicht beim Nervensystem halt, del' Par
allelismus verlangt, daB iiberall und irnmer jed e l' ph ysische Vorgang 
auch eine seelische Seite besitzt. 

Man hat des Parallelismus wegen die menschliche Seele in Atome 
zerlegen und alle psychischen Geschehnisse in ein Spiel von Ele
menten auflosen wollen, nur damit jeder. Veranderung des Nerven
systems auch ein seelischer Vorgang odeI', wie Driesch es ausdriickt, 
jeder Letztheit in einem Gebiet auch eine Letztheit irn andel'll ent
sprache. Abel' selbst das reicht keineswegs aus. Soll wirklich zu jed e m 
zerebralen Ereignis ein ebenso gesonderter seelischer Vorgang gehoren, 
so wird man nicht den physiologis chen, sondel'll den physika
lisch-chemischen Letztheiten - Molekiilen, Atomen. Elektronen 
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usw. - psychische Elemente zuordnen mussen 1. Und da derselbe 
physikalisch-chemische Elementarvorgang unmoglich das eine Mal, 
innerhalb des Schadels namlich, seelische Entsprechungen haben kapn, 
ein anderes Mal dagegen, in der Retorte zurn Beispiel, nicht, so ist es 
klar, daB ein solcher bis zur Beseelung der letzten korperlichen Bau
steine durehgefuhrter Parallelismus wieder bei der Allbeseelung endi
gen muB. 

Nun braucht uns dieser Gedanke vielleicht deshalb nicht zu er
schrecken, weil eben der unendliche Bereich seiner Gultigkeit jede 
anthropomorphistische Fassung aussehlieBen muBte - diesem uberall 
vorausgesetzten psychischen Gesehehen wird ja niemand die besonderen 
Merkmale des Seelisehen beilegen wollen, die wir aus unserem Inneren 
kennen und uber die uns andere aus dem ihren berichten. Aber ge
rade daInit ist auch schon die eigentliche Sehwierigkeit aufgezeigt wor
den, in die uns der Panpsychismus notvvendig fUhrt. Wie steht es denn 
jetzt urn das BewuBtsein? 1st es nieht genau so uberflussig geworden 
wie fur eine rein materialistische Betrachtungsweise, die wir vorhin 
abgelehnt haben? Ja, laBt sich der Panpsychismus yom Materialismus 
uberhaupt unterscheiden? 

Mit dem Kugelschalenvergleich ist hier gar nichts genutzt. W oraui 
es ankommt, ist dies: ist es moglich, zwei, wie es scheint, ganz ver
schiedene Arlen des Seins, die physisehe und die seelische Welt in eine 
einheitliehe Well so zusammenzudenken, daB jede nur zu einer andern 
Erscheinungsform der andern wird? 

Eines ist klar: so me wir uns bis VOl' kurzem die Materie vorgestellt 
haben, wird sie einer solchen Verschmelzung mit dem Seelischen im
mer Widerstand leisten, und die Frage ist nur, ob das auch heute noch 
gilt. "Die letzten Bestandteile del' Materie" , hat Rickert 1900 ge
sehrieben, "sind, wenn wir uns die mechanische Auffassung voll-

1 Vgl. dazu Rickert: "Es muB namlich, wenn in den Korpern jede Ver· 
anderung auf Atombewegung zuriickgefiihrt wird, und jeder diesel' Verande
rungen eine Veranderung im Seelenleben parallel gehen soIl, erstens jedem 
einzelnen Atom ein Seelenelement zugeordnet, und ferner infolge dieser 
Atomisierung des Seelenlebens auch aIle Veranderung im Psychischen allein 
auf die Veranderung de!' Relationen unveranderlicher psychischer Elemente 
zuriickgefiihrt werden. Geschieht das nicht, und wird psychisches Sein vor
ausgesetzt, das diese der Atomtheorie analoge Auffassung verbietet, dann 
kann es auch keinen indirekten notwendigen Zusammenhang zwischen den 
physischen und psychischen Veranderungen in del' Welt geben, denn dann 
lauft der ProzeB der Veranderung und des Wirkens auf der physischen Seite 
dem auf der psychischen nicht wirklich parallel." 
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kommen durchgefuhrt denken, einfach, unveriinderlich und einander 
gleich. Daraus folgt, daB einfach, unveranderlich und einander gleich 
auch die psychischen Elemente sein mussen, wenn von Parallelismus 
in jeder Veranderung die Rede sein solI." ... "Versuchte man daher 
das Psychische im Ernst der mechanischen Korperwelt entsprechen zu 
lassen, so .muBte man auch zu einer rein quantitativen Bestimmung 
jeder Veranderung und jedes Verhaltnisses von Ursache und Wirkung 
in ihm schreiten, und damit ... horte das \Vesen des Psychischen auf, 
im Qualitativen zu· bestehen." 

Mit anderen 'Vorten: der Parallelismus stiinde und fiele mit del' 
Moglichkeit einer Atornisierung auch der seelischen Welt (die Rickert 
naturlioh ebenso ablehnt wie wir). Nur sind ein Wenn und ein Abel' 
dabei: die Folgerung hangt von del' Voraussetzung ab, daB "wir uns 
die mechamsche Auffassung (sc. der Materie) vollkommen durchge
fuhr! denken". Schon Ric k e I' t wollte das nicht, und wir werden es 
heute noch weniger tun. "Es sollte von vorneherein klar sein", fahrt 
Ric k e r t fort: "daB wenn man das unmittelbar erfahrene Seelenleben 
mit del' Korperwelt vergleicht, wie sie erst a1s Produkt begrifflicher 
Bearbeitung sich darstellt, man sich se1bst die Moglichkeit einer Losung 
des psychophysischen Problems abgeschnitten hat." Erst auf del' Basis 
einer rein quantitativen Theorie del' Korperwelt werde es notwendig, 
die psychophysische Kausalitat zu verwerfen, und nul' die dadurch ent
stehende Unvergleichbarkeit von Physisch und Psychisch mache auch 
den Parallelismus unmoglich. Die KorperWelt abel', die uns unmittel
bar gegeben sei, die konne man mit dem Psychischen vergleichen, und 
zwar weil auch sie, wie sich aus Chemie und Biologie immer wieder 
nachweisen lasse, zum groBen Teil aus gualitativen Elementen zu-
sammengesetzt sei. \ 

Nun wird die Gegenuberstellung einer unrnittelbar gegebenen und 
einer erst durch begriffliche yerarbeinmg veranderten physischen Welt, 
unter del' Rickert naturlich die Welt del' Atome versteht, dem Natur
wissenschaftler immer gezwungen erscheinen, und wenn sich fur den 
Parallelismus keine andere Rettung ergibt, so steht es urn ihn sicher 
nicht gut. Besonders die Berufung auf die Chernie mutet uns in diesem 
Zusammenhang ein wenig wunderlich an; denn diese hat ihre Lehren 
doch gerade zu Ric k e rt s Zeiten auf nichts anderes als auf die rein 
quantitativen Beziehungen ihrer Elemente gestutzt, und qualitativ ver
schieden sind auch nach diesen Lehren immer nur die Wirkungen del' 
chemischen Stoffe auf unsere Sinne gewesen. 

Bumke, Seele. 2. Auf!. 11 
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Wie aber liegen die Dinge denn jetzt? Raben die Ergebnisse der 
modernen Atomphysik die Frage des Parallelismus nicht auf eine neue 
Basis gestellt? 

Wieder einmal hat Lie h ten be r g recht: ein Phantom hat den Psy
chologen (richtiger den Philosophen) genarrt; so wie er sich die (tote) 
Materie vorgestellt hat, kommt sie gar nicht vor in der Welt!. Wenn 
es aber keine Korpuskeln, oder sagen wir lieber deutsch: wenn es keine 
Korpel'chen als letzte Bausteine des Physischen gibt, wenn sich hinter 
dem, was uns als Materie erscheint, nur Energien, nur Wellen oder 
vielleicht auch nur "Wellikeln" 2 befinden, die weder Korpuskeln noch 

1 "Die wahre Physiologie ... weist das Geistige im Menschen ... als Pro-
dukt seines Physischen nach; ... aber die' wahre Metaphysik belehrt uns, 
daB dieses Physische selbst bloBes Produkt, oder vielmehr Erscheinung eines 
Geistigen (des Willens) sei, ja daB die Materie selbst durch die Vorstellung 
bedingt sei, in welcher allein sie existiert." (Schopenhauer, Dber den 
Willen in der Natur.) 

2 A. S. Eddington: "Das Weltbild der Physik und ein Versuch seiner 
philosophischen Deutung". Braunschweig: Vieweg 1931: "Wir wollen sagen, 
das Licht ist etwas, das sich wellenartig ausbreitet und infolgedessen imstande 
ist, das grtiBte Objektiv auszufUllen, und das ferner auch die bekannten 
Welleneigenschaften der Beugung und Interferenz aufweist. Gleichzeitig aber 
ist es .etwas, das mit der fiir Korpuskeln oder Geschosse charakteristischen 
Eigenschaft begabt ist, seine gesamte Energie auf ein auBerst kleines Ziel 
konzen.trieren zu ktinnen. Ein solches ,Etwas' kann man wohl ebensowenig 
als Welle wie als Partikel ansehen. Vielleicht sollten wir einen KompromiB 
eingehen und es ,Wellikel' nennen." 

Vgl. auch Ernst Zimmer: "Umsturz im Weltbild der Physik". Miinchen: 
Knorr & Hirth 1934: "Zuerst handelt es sich urn den jetzt so widerspruchsvoll 
gewordenen Begriff des ,materiellen Punktes'. Es ist klar: ,Die bisherige zen
trale Bedeutung dieses Begriffes muB grundslitzlich geopfert werden' (Planck). 
Die Eigenschaften, die wir ihm in del' makroskopischen, unseren Sinnen direkt 
zuglinglichen Welt zuschrieben, hat er gar nicht. Er hat nicht an einem be
stimmten art eine bestimmte Geschwindigkeit, nicht zu einer bestimmten 
Zeit eine bestimmte Energie. Das sind vielmehr Idealisationen, die wegen der 
winzigen Kleinheit del' Planckschen Konstanten h nach den Unschlirfe
beziehungen nul' in del' Makrowelt zullissig sind. Abel' von unseren fiir die 
groBe Welt brauchbaren Begriffen diirfen wir nicht glauben, daB sie absolut 
giiltig sind. Weil Korpuskeln mit genau bestimmbaren Werten fiir art, 
Geschwindigkeit und Bahn und ebenso andererseits Wellen in del' Makro
physik brauchbare Begriffe waren, meinten wir, so etwas miisse es schlechthin 
auch in del' Mikrowelt geben. Kant hat die Kategorie del' ,im Wechsel del' 
Erscheinungen beharrenden Substanz'. Die ganze klassische Physik, wohl 
auch Kan t selbst, hielt die materiellen Punkte del' Mechanik fiir solche Sub
stanzen. Das sind sie nicht. Vielmehr sind sie Partikel und Welle zugleich, 
Eddington nennt sie ,Wellikel'. Sie sind zugleich das Prinzip des ewig 
Seienden del' eleatischen Philosophie und auch das des ewig Werdenden des 
Heraklit. Sind die Wellikel noch Substanzen im Sinne Kan ts? odeI' ist del' 
erkenntnistheoretische Rahmen zu erweitern? Sind die Denkformen, die 
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vVellen, ja, die uberhaupt nichts fur uns. Anschauliches sind - was 
bleibt dann noch von der "rein quantitativ geordneten" physischen 
Welt? Die Chemie hat Atome nach bestimmten Zahlengesetzen zu 
Molekulen aneinandergefugt; wenn aber die Atome selbst immateriell, 
wenn sie nur die nicht mehr vorstellbare Wirkung von mathematischen 
GesetzmaBigkeiten sind, kann man in ihrer Verbindung auch dann 
noch rein quantitative Beziehungen sehen? Zwei Wasserstoff- und ein 
Sauerstoffatom bilden das 'Vasser, sechs Kohlenstoffatome schlieBen 
sicli ZUlli Benzol - bleibt in solchen Verbindungen das einzelne Atom 
Wirklich jedesmal einfach, unveriinderlich und sich vollkommen gleich? 
Handelt es sich bei den Atomen urn Wellen, so wissen wir, wenn sich 
zwei Wellen miteinander verbinden, so lost sich jede von heiden in der 
anderen auf; eine neue Welle entsteht, die weder der ersten noch der 
zweiten entspricht. Nun freilich, das Atom besteht nicht aus Wellen; 
was es zusammensetzt, scheinen nur (nach manchen Experimenten) 
Wellen z use in. Aber es sind auch keine Korpuskeln; e s s i e h t n u r 
(nach anderen Versuchen) so aus, als ob es Korpuskelnseinkonnten. 
Also sagt man: Wellikel. Aber das heiBt doch nur, daB sich uherhaupt 
keine aus dem Makrokosmos gewonnene Vorstellung in die Welt der 
Atome hineintragen laBt. Mussen wir aber darauf verzichten, so diirfen 
wir auch nicht mehr bebaupten, daB die Materie nach r,ein mechani
schen, "rein quantitativen" Grundsatzen aufgebaut sei. 

So kommen wir heute zu demselben Ergebnis wie Ric k e r t, nur 
kommen wir gewissermaBen am Ende eines Weges dazu, den er schon 
am Anfang sich weigern wallte, zu gehen. Nicht indeni. wir die Korper
welt als unmittelbares Erlehnis, das in unendlichen (ubrigens doch aus 
der Psyche entliehenen) 'Farben und Formen abgeWnt ist, sondern 
gerade indem wir sie genau so betrachten, wie Experiment und Dher
legung sie dargestellt haben, gelangen wir dazu, auch in der Materie 
das Qualitative zu sehen. 

Wird uns nun endlich der Gedanke des psychophysischen Parallelis
mus niihergebracht? Wir werden die Frage nicht beantworten konnen, 
ohne lIDS noch mit einem von Sigwart erhobenen Einwand ausein
anderzusetzen. Nach ihm muBte der Parallelismus verlangen, daB die 
logischen Gesetze, nach denen wir denken, mit den Gesetzen zusammen

Kan t fUr notwendig halt, vielleicht doch noch zu sehr inhaltlich bestimmt? 
Denn das physikalisch Existierende, wir wissen es schon ... , sind die Wirkungs
quanten. Diese gehoren aber der nicht direkt wahrnehmbaren, vierdimensio
nalen Raum-Zeitwelt an. Dieser Welt stehen wir ohne Sinnesorgan gegeniiber 
wie der Blinde den Farben." 

11* 
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fielen, naeh welchen sieh die Umlagerungen der Atome in unsern Ge
hirnen vollziehen, und diese Annahme, meint er, ware absurd. Dem
gegeniiber hat Rickert erklart, gewie, ein Zusammenfallen logiseher 
und physikaliseher Gesetze sei wirklieh unmoglieh; aber gerade die 
Logik verlange, dae man die psyehologisehen Naturgesetzmaeig
keiten von den log is e hen aIs einer nor mat i v e n Gesetzmaeigkeit 
unterseheide, und ein Parallelismus zwischen physikalisehen und psy
chologisehen Gesetzen Ii e e e sieh denken. Ieh glaube, man wird dar
iiber noeh hinausgehen konnen. Dae das Gehim oder dae wenigstens 
gewisse Teile des Gehirns zum Denken notwendig sind, ist Tatsaehe; 
dae dieses Denken nach psyehologischen Gesetzen erfolgt, versteht sieh 
von selbst; denn es ist eine Tautologie; aber hat die Annahme, dae 
unser Denken trotz (man konnte aueh sagen: wegen) seiner Gebunden
heit an gewisse Himvorgange gewohnlieh (namlieh bei gut arbeiten
dem Him) auch logisehen Gesetzen entsprieht, wirklieh gar keinen 
Sinn? 1st es nieht gerade der Logos 1, jener Logos, von dem das 
Johannes-Evangelium sagt, dae er im Anfang war, dem alles physisehe 
und psyehisehe Gesehehen gehorcht? Man braueht der Frage nur diese 
allgemeine F assung zu geben, so zeigt sich, dae S i g war t s Bemerkung 
an die letzten Zusammenhange alles Irdisehen riihrt. Wir werden ihr 
deshalb an dieser Stelle aueh nieht annaherIid gereeht werden, aber 
wir werden schon mit Riicksieht auf Rickerts Antwort wenigstens 
das feststellen konnen, dae sie allein einer Bejahung des psychophysi
sehen Parallelismus nieht im Wege zu stehen braucht. Aber das heiet 
noeh nieht, dae der Parallelismus notwendig ist. Vielleieht ist er dureh 
den Nachweis, dae auch die physische Welt eine qualitative Anordnung 

. zeigt, moglieh geworden; ist uns aber dadureh etwas geniitzt? Sind 
wir nun iiber den Materialismus hinaus? Damit, dae man von nun an 
physisehe Vorgiinge aueh seelisehe oder geistige Vorgange n e n nt, 
werden wir uns gewie nicht beruhigen wollen. Sollen und diirfen wir 
also glauben, dae alles, was ist und geschieht, wirklieh psyehisehe 
Qualitaten besitzt? 

Mir seheint, dae gerade dies jetzt nieht mehr notwendig ist. 1896 
hat Stu m p f auf dem III. Internationalen Kongree fiir Psychologie 
in Miinehen gesagt: "Lieee das Gesetz der Erhaltung der Energie die 

:Natur der sieh naeh ihm ineinander umsetzenden Energieformen 
ganzlieh unbestimmt, so hinderte uns niehts, ebenso wie Wiirme, EIek
trizitat usw. aueh das Geistige ais eine besondere Energieform anzu-

1 Vgl. S.24. 
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sehen, die ebenso in ihr aquivalente Betrage yon physiseher Energie 
umgesetzt un,d von ihnen zuriickgenommen werden kann, wie sieh in 
der Natlli' Bewegung in 'Varme verwandeln und aus ihr zurUek
gewinnen laBt." Noeh im Jahre 1900 hat Busse aueh gegen diese 
Auffassung einwenden konnen, daB sie sieh vom Materialismus nieht 
sonderlieh untersehiede. Wirklieh 1: wenn sieh der Energieumsatz 
iiberhaupt an korperliehen Elementen, an sieh stets gleiehbleibenden 
"Korpuskeln" vollzoge, so miiBte er es, eben wegen des in sieh ge
sehlossenen Kausalzusammenhanges der Natur, ii be r a II tun; wieder 
wiirden wir, ohne das Kausalitats- und das Energiegesetz zu dureh
brechen, keine psyehisehen Einfliisse zu- und keine psyehisehen Wir-

1 Dagegen mochte ich einen anderen Einwand Busses nieht gelten lassen. 
Er meint, wenn man das SeeIisehe als eine Energieform auffassen wollte, 
so wurde die Leistungsfahigkeit der einzelnen Seele "in jedem AugenbIiek 
dureh die dureh sie reprasentierte Energiemenge und den etwa durch Abgabe 
physischer Energie noch hinzukommenden ZuschuB vollkommen und ein
deutig bestimmt sein; eine ErhOhung derselben uber die durch diese Fak
toren gesetzten Schranken hinaus, wie wir sie als Folge begeisterten Strehens 
in Momenten, wo man dem Weltgeist naher ist als sonst, kennen, wUrde vollig 
ausgeschlossen sein; ein Wachs tum geistiger Energie, ein sich selbst Poten
zieren der Seele wurde vollig unmogIich sein". "Nun gibt es aber", fahrt 
Busse fort, "diese Dinge und sie stellen sich der Einrangierung des Geistigen 
in den Energiebegriff als ein schwer zu beseitigendes Hind~rnis entgegen. 
Aber nicht nur die Leistungsfahigkeit der Seele, auch ihr D asein selbst wurde, 
wenn die Seele eine besondere Art Energie ware, in jedem AugenbIick von 
dem Getriebe der materiellen Dinge abhangig sein. Denn wie jede andere 
Energieart, Warme, Elektrizitat usw. sich irgendwo ganz verausgaben und 
verschwinden kann, um einer anderen Energieform Platz zu machen, so 
konnte, wenn die Bedingungen entsprechend beschaffen waren, auch das 
psychische Energiequantum, welches die Seele eines Mensehen reprasentiert, 
einmal ganzIich in physisehe Energie umgesetzt werden, so daB nichts mehr 
von ihr ubrig bleibt." . 

Busse halt diesen Einwand fUr so gewichtig, daB er deshalb das natur
wissenschaftIiche Prinzip der Erhaltung der Energie aufgeben will. Dazu 
wird sich kein Naturwissenschaftler entschIieBen. Es ist aber auch nicht not
wendig; denn sobald man Seele gleich Leben setzt und damit zugibt, daB 
SeeIisches nur bei Organismen beobachtet wird, fallt Busses Beweisfuhrung 
in sich zusammen. Ja das meiste, was er gegen das Energiegesetz vorbringt, 
spricht dann fur dieses Gesetz. NattirIich kann der seelisehen Energie ill 
Zustanden hoher Begeisterung von der Korperseite her ein sehr erhebIicher 
ZuschuB zugefUhrt werden, und wenn sich die Seele auch nicht aus sich selbst 
potenziert, so potenziert sie sich doch nicht selten auf Kosten und aus der 
VitaIitat des Korpers, zu dem sie gehort. Auch das Gegenteil kommt leider 
vor: daB zwar nicht aIle, aber doch recht viel seeIische in physische Energie 
- in diesem Zusammenhang fallt ja auch das Bilden von Fett unter den 
Begriff Energie - umgesetzt wird, so daB von der seelischen nicht mehr allzu
viel bleibt. 
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kung en aus dies em Zusall1mcnhang herauslassen konnen; wieder also 
konnte das Psychische hochstens Epiphanomen sein -. "eine rechte 
Verlegenheit fiir die Physiologie". 

Aber zum GlUck: mit der Voraussetzung hat sich auch die Folge 
geandert. Eine Energie, die, an keine "Korpuskeln" gebunden, bald 
als Bewegung, bald als Licht, als Elektrizitat, als Warme und schlieB
lich auch als Form und "Korper" erscheint, die kann es auch in der 
Gestalt psychischer Vorgange tun. Zu fragen bliebe dann nur, ob, 
wenn sie di e s tut, sie immer oder nur zuweilen gleichzeitig au c heine 
physische Gestalt annehmen wird 1. 

Dies ist die Fassung, in der die psyehophysische 
Frage m. E. heute gestellt werden muB. Die Lehre von der 
We c h s e I w irk u n g laBt Geistiges auf Korperliches und Korper
liehes auf Geistiges wirken; sie setzt also voraus, daB sowohl das Gei
stige wie das Korperliehe jedes fiir sieh existiert. Der Par a II e Ii s
m u s dagegen glaubt an ein solches gesondertes Vorkommen nicht; er 
billigt dem Psyehischen und dem Physischen nur ein gemeinsames und 
untrennbares Vorhandensein zu. Hat vielleieht keine von beiden Lo
sungen vollkommen reeht? Mir scheint, der Gegensatz zwischen ihnen 
hat sich nieht aufgelost, wie sich die Materie aufgelost hat, aber er 
hat an Schroffheit und Seharfe verloren. Gibt es denn ein seelisehes 
Sein, dem kein physisehes Geschehen entsprieht? In der WeIt, in der 
wir leben, oder sagen wir vorsiehtiger: die wir kennen, gibt es ein 
solches Sein unzweifelhaft nicht. Kein Naturforseher wird heute noch 

1 C. G. Carus schreibt in seiner "Psyche": "Nennen wir also das Gottliche, 
welches den Urgrund eines individuellen Daseins enthalt, die Idee oder die 
Seele; das Mogliche, an welchem diese Idee zur Erscheinung kommt, den 
Stoff oder Ather, und sodann die VVirklichkeit, als welche sie sich darlebt, 
die Form, so haben wir allerdings drei Momente eines lebendigen Da
seins, von welchen wir aber wohl bedenken miissen, daB wir sie nur im 
Verstande als verschiedene zu unterscheiden vermogen, daB wir aber eine 
objektive Trennung nie und nirgends unter ihnen annehmen diirfen. Eine 
Form ohne irgendeinen Stoff und ohne irgendeine Idee, wodurch sie be
stimmt wiirde, ist ein Unding; ein Stoff, der iiberhaupt da ware, ohne in irgend
einer Form da zu sein, ist abermals ein Unding, und eine Idee, eine Seele, 
welche nicht in irgendeiner Form sich betatigte, kann iiberhaupt kein Dasein 
haben. Eben darum ist es als die hochste Entwickelung der sich selbst er
kennenden Idee zu betrachten, daB sie fahig wird, diese Unterscheidungeh, 
welche doch an sich unmoglich sind, zu denken, und eben darum liegt auch 
Wieder in diesen Gedanken so viel Gefahrliches, weil so leicht der Mensch 
verfiihrt wird, ihm irgendeine Realitat doch wirklich zuzugestehen, in welchem 
Falle jedoch alsbald dadurch nur eine abstruse und durchaus unbefriedigende 
Vorstellung von der Welt und dem Menschen selbst veranlaBt werden kann." 
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wagen, dem Bibelwort: "Gott ist ein Geist" entgegenzutreten - wir 
haben ja gehort, ein hervorragender Physiker faBt die Gesetze des 
Makro- und des Mikrokosmos als Gedanken der Weltseele auf 1. Die 
Weltseele also, wenn sie sich auch uns immer nur in vVellen und Be
wegungen zeigt, miiBte es deshalb noch nicht iiberall tun; jenseits 
unserer Erfahrung konnte es Seelisches geben, ohne an etwas fiir uns 
Anschauliches gebunden zu sein. Auf der Erde jedoch, d. h. in dem 
Bereich, iiber den allein wir etwas aussagen konnen, finden wir Seeli
sches stets und iiberall an "Materie", freilich nicht an aIle, sondern 
nur an organisierte Materie, an lebende Korper2 gebunden; wenn wir 
uns an die uns gegebene Wirklichkeit halten, so ist Seele immer nur 
da, wo sich die Weltenergie, fiir unsere Betrachtung jedenfalls, irgend
wie auch in bestimmten physischen Formen manifestiert 3• 

So )st das Problem der psychophysischen Wechsel
wirkung endlich dorthin geriickt, wohin es seiner Natur 
nach gehort: an die Grenzscheide zwischen organischer 
und anorganischer Welt. Wodurch war denn die Frage: psycho
physische Kausalitat oder Parallelism us moglich geworden? Man hatte 
die Einheit der Welt in einen rein quantitatiy und einen rein qualitatiy 
geordneten Teil auseinandergerissen und dann das Bediirfnis gefiihlt, 
beide Teile im Parallelismus wieder zusammenzudenken. Und man 
hatte die Seele yom Leben und damir zugleich yom Korper getrennt 
und so den Gedanken der Wechselwirkung natwendig, aber zugleich 
auch schwierig gemacht 4• Betrachtet man jedoch Leben und Seele als 

1 V gl. den Beginn des J ohannes-Evangeliums: ' Ev a(!xfJ ijv 6 A6yo~, "ai 6 
A6yo~ .qv n(!o~ TOP De6v, "ai Deo~ .qv 6 A6yo~. - Vgl. dazu Goethe (Gesprache 
mit Eckermann, 23. II. 31): "Ich frage nicht, ob dieses hochste Wesen Ver
stand und Vernunft habe, sondern ich fUhle, es ist der Verstand, es ist die 
Vernunft seIber. AIle Geschopfe sind davon durchdrungen, und der Mensch 
hat davon so viel, daB er Teile des Hochsten erkennen mag." 

2 Das J ohannes-E"angelium fahrt fort: ' Ev aVTq> t;(J).q .qv, "ai 1} t;(J).q ijv TO 
({JW~ TWV avIJ(!wnrov. 

3 Vgl. Leibniz, TModicee,part. I. Nr. 91: "Ainsi je eroirais, que les ames, 
qui seront un jour ames humaines, comme celles des autres especes, ont eU· 
dans les semences" und Vorrede zu den "Neuen Abhandlungen" (Ausgabe 
Sehaarschmidt, 2. Aun.), Bd. 69 d. philos. Bibliothek: "Ieh glaube namlich 
mit den meisten Alten, daB aIle Seelen, aIle einfachen gesehaffenen Sub
stanzen stets mit einem Korper verbunden sind, und daB es niemals Seelen 
gibt, die ganzlich davon los sind." 

4 Vgl. Carus: "Der Irrtum und die Zerwurfnis trat in dlese Lehren erst, 
als man yom Leben die Seele trennte, ja yom Leben selbst die abstrusesten 
Begriffe einzufUhren suchte. Wenn man bedenkt, daB am Ende des 17. Jahr
hunderts physiologisehe Ansichten, wie die eines Fr. Hoffmann, welchel' 
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eins 1 und gewinnt damit w"ieder den natiirlichen Begriff einer leben
digen, beseelten organischen "VeIt, so bleibt nur noch das eine zu 
fragen: wie sind ihre Beziehungen zu alIem anorganischen Geschehen 
und Sein? 

Virchow 2 hat eimnal scherzhaft gemeint, er komle nichtverstehen, 
wie die Genossenschaft Kohienstoff & Cie. es fertiggebracht habe, 
sich von dem gewohnlichen Kohlenstoff abzulosen und das erste PIa
stidul, die ersten ZelIen zu grunden. Noch weniger aber werde man 
die Entstehung psychischen Lebens aus irgendwelchen materielIen Vor
gangen ableiten konnen. Es sei unmoglich, aus den uns bekannten 
Eigenschaften von Kohlen-, \Vasser-, Sauer- und Stickstoff - den 
Hauptbestandteilen der organischen Materie - zu begreifen, wie aus 
ihrer Vereinigung eine Seele entstiinde. 

Natiirlich, das ist unmoglich; die Entstehung des Lebens u~d damit 
der Seele begTeifen wir nicht. Abel' in del' uns gegebenen Wirldichkeit 
haben wir es ja auch niemals mit dieser Entstehung zu tun; in der 
Welt, die wir kennen, geht Leben niemals aus Totem, sondem immer 
nur aus Leben hervor. GewiB nimmt das Organische dauemd Anorga
nisches auf, urn es in den Dienst und in den Kreislauf des Lebens zu 
stenen; und standig scheidet es auch Anorganisches aus, ja, wenn es 
stirbt, kann ei) selbst zu Anorganischem werden. Niemals aber wird, 
soweit w"ir sehen, umgekehrt Anorganisches Iebendig odeI' beseeIt. 
Wohl aber bleibt del' durchgehende Kausalzusammenhang des Phy
sischen auch innerhalb del' organischen "Materie" gewahrt; der cin
zige, alIerdings entscheidende Unterschied, der in diesel' Hinsicht be
steht, ist, daB hier aIle physikalischen und chemischen Vorgange in 
ein sinn- und zweckerfiilltes Leben cingefugt sind. So werden im Leben 
und durch das Leben die verschiederisten Energieformen zusammeu-

die Pflanzen als leblos betrachtete, weil sie kein Herz besaBen, Anhanger 
fanden, so erklart man sich auch, daB man streiten konnte, ob die Tiere 
eine Seele hatten, und zu welcher Zeit denn eigentlich in das Kind die Seele 
von auBen eintrate, ja daB man einen Deus ex machina, die sog. Lebenskraft, 
aufstellen durfte, aus deren Machtvollkommenheit der Organism us entstande 
und sich erhielte, wahrend die Seele nur als ein erst spaterhin in dieses Gehause 
eingesetzter Fremdling betrachtet werden musse." 

1 Vgl. Friedr. Theod. Vischer (Auch Einer. Volksausgabe. Stuttgart 
und Leipzig: Deutsche Verlagsanstalt 1904, S.455): "Geist ist nicht, wo 
kein Trager fUr Geist (Gehirn). Dnd: ein Trager fUr Geist konnte nicht ent
stehen, wenn die Materie nur ware, was wir Materie nennen. Die Materie 
als Gehirn denkt, ist Geist, der Geist als Gehirn ist Materie, und umgekehrt." 

2 Der, wie Bier mit Recht betont, niemals Mechanist und Materialist, 
sondern immer Vitalist gewesen ist. 
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geballt, die nach wie VOl' dem Kausal- wie dem Energiegesetz unter
stehen, sich hier abel' auf eine fiir uns unbegreifliche Weise in etwas 
Neues, Nicht-Anorganisches, namlich in Leben und Seele verweben. 

Und jetzt fragen wir wieder: was ist es mit dem BewuBtsein, findet 
es in dies em Geschehen einen berechtigten und notwendigen Platz? 

Nun, es kommt darauf an, was man unter BewuBtsein versteht. Ich 
erinnere an die lfegriffsbestimmung von Ziehen, derim Be,yuBtsein 
d a s Merkmal des Seelischen sieht. Wir haben uns die,ser Auffassung 
unter del' Bedingung angeschlossen, daB BewuBtsein nicht unter allen 
Umstanden mit SelbstbewuBtsein gleichgesetzt wird. Unter diesel' Vor-

\ 

aussetzung werden wir namlich allen Organismen BewuBtsein zuspre-
chen diiden. Freilich, man hat sich auch hier mit einem unbewuBten 
Psychischen zu helfen versucht. Aber laBt sich denn ein unbewuBtes 
Psychisches denken? 1m auBersten Fall wird es immer nul' ein Leben
diges sein, das sich verhalt, a Iso b es BewuBtsein besaBe. Da ist es 
doch einfacher, gleich iiberall auf BewuBtsein, auf irgendeine Art von 
BewuBtsein zu schlieBen, wo sich Leben nachweisen laBt. 

Ich gebe zu, daB wir dabei gewisse Hemmungen - man kann auch 
Vorurteile sagen - iiberwinden miissen. Wi l' konnen unser BewuBt
sein vom SelbstbewuBtsein und unser SelbstbewuBtsein vom Denken 
nicht trennen; wir sind schon lange gewohnt, iiber uns nachzudenken, 
qns auf unser Ich zu besinnen und jedes Erlebnis auf dieses Ich zu 
beziehen; wir wissen - im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen -
deshalb auch urn Leben und Tod und sind sogar dazu imstande, unser 
Leben auszuloscheri, es mit BewuBtsein von uns zu weden. Abel' man 
braucht noch nicht einmal iiber den ~Menschen hinaus, sondern nul' an 
die Wiege kleiner Kinder zu gehen, urn einzusehen, daB BewuBtsein 
nicht immer auch Selbstbesinnung bedeutet; Sauglinge erleben offen
bar Schmerz, Arger, Hunger und Lust, ohne daB ihnen, ahnlich wie 
den meisten Tieren und sicherlich allen Pflanzen 1 (au Bel' all dies em ) 

1 Scheler (Die Stellung des Menschen im Kosmos. Darmstadt: Otto 
Reichl 1928) will den Pflanzen nur einen "bewu13tlosen, empfindungs- und 
vorstellungslosen" "Gefiihlsdrang" zusprechen und meint, da13 in diesem 
Drang "Gefiihl" und "Trieb" noch nicht geschieden seien; die Tiere dagegen 
besa13en au13erdem Instinkt und (zum Teil) assoziatives Gedachtnis (Mneme) 
sowie schlie13lich vielleicht (zu einem noch geringeren Teil) auch praktische 
Intelligenz. - Da Scheler ausdrucklich betont, auch den Pflanzen kame ein 
"Innenzustand" zu, so verstehe ich nicht recht, wieso ihr "Geffihlsdrang" 
bewu13tlos sein solI. Scheler mu13 offenbar an irgendeine Form von Selbst
bewu13tsein denken, das auch ich bei Pflanzen nicht voraussetzen mochte; 
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auch ihre eigene Existenz bewuBt werden wiirde. Das BewuBtsein die
sel' Existenz setzt eben Besinnung, setzt Reflexionen voraus 1. 

sonst gestehe ieh, daB ich mir unter einem "bewuJ3tlosen" "GefUhlsdrang" 
niehts vorstellen kann. 

Aueh auf die Ausftihrungen von Alexander Pfll.nder (Die Seele des Men
sehen. Halle a. d. S.: Max Niemeyer 1933) iiber BewuJ3tsein und Selbst
bewuJ3tsein moehte ieh an dieser Stelle verweisen. Sie werden wohl am besten 
wortlieh wiedergegeben: 

"Es besteht nun wirklieh die merkwfirdige Tatsaehe, daJ3 die mensehliehe 
Seele in bestimmten BewuJ3tseinsregungen aueh ihrer selbst und ihrer eigenen 
seelisehen Regungen bewuJ3t werden kann. Es gilt, diese Tatsaehe in ihrer 
Eigenart riehtig zu erkennen. An sieh ist weder irgendeine kognitive Regung, 
noeh irgendeine Gefiihlsregung und Wertfindung, noeh irgendeine unwillkiir
liehe praktisehe Regung immer und notwendig mit einem BewuJ3tsein von 
ihr selbst verbunden. Sehen wir von den eigentliehen Willensregungen und 
von den nomologisehen Regungen, bei denen ein gewisses reflexives BewuJ3tsein 
vorhanden ist, in folgendem zuniiChst ab, so konnen die bisher genannten 
seelisehen Regungen, mogen sie nun auf den eigenen Leib, die Kleidung, die 
AuJ3enwelt, Gott oder irreale Gegenstll.nde geriehtet sein, einfaeh verlaufen, 
ohne daJ3 das seelisehe Subjektirgendein BewuJ3tsein von ihnen hat. Es gen figt, 
wennesnurvonden anderen Gegenstll.nden, aufdie es bezogen ist, 
irgendein BewuJ3tsein ha t. (Von mir gesperrt.) Es war ein groJ3er Irrtum, 
der zei tweilig in der Psyehologie geherrseh t ha t, wenn man me in te, aIle seelisehen 
Regungen seien notwendig und immer aueh bewuJ3t. Wahrseheinlieh verlll.uft 
z. B. das ganze Seelenleben der Tiere so, daJ3 sle gar kein BewuJ3tsein davon 
haben. Aber aueh bei der mensehliehen Seele verlll.uft in Wirkliehkei t ein 
groJ3er Teil ihres Seelenlebens, ohne daJ3 ein auf alle darin enthaltenen see
lisehen Regungen bezogenes BewuJ3tsein zugleieh vorhanden ist. DaJ3 bei 
einer seelisehen Regung, die auf etwas Transitives geriehtet ist, das auf sie 
selbst bezogene BewuJ3tsein fehlt, nimmt ihr weder ihren seelisehen Charakter, 
noeh ihre Eigenart. Und es kommt etwas vollig Neues zu einer transitiven 
seelisehen Regung hinzu, wenn sie zugleieh reflexiv bewuJ3t wird; ihre seelisehe 
Eigenart braucht aber dadureh gar nieht beriihrt oder verll.ndert zu werden. 
Dieses vollig Neue tritt nun tatsll.ehlieh in der mensehliehen Seele auf, d. h. 
es entstehen seelisehe Regungen, in denen das seelisehe Subjekt seine eigenen 
seelisehen Regungen siehtet." 

Aus diesen Ausftihrungen und besonders aus dem von mir dureh Sperr
druek hervorgehobenen Satz geht wohl unzweideutig hervor, daJ3 PUnder 
unter BewuJ3tsein in der Regel SelbstbewuJ3tsein versteht, daJ3 er aber niehts
destoweniger aueh bei solchen seelisehen Vorgll.ngen BewuJ3tsein uber
haupt voraussetzt, die kein SelbstbewuJ3tsein erfaJ3t. Noeh deutlieher wird 
dies dureh die folgenden Sll.tze: 

"Wie die seelisehen Regungen, so ist aueh die Seele nieht notwendig und 
nieht immer zugleich ihrer selbst bewuJ3t. Sie kann da sein und von allen 
mogliehen anderen Gegenstll.nden ein BewuJ3tsein haben, ohne daB sie zugleieh 
von sieh selbst ein BewuJ3tsein hat. So ist es wahrseheinlieh wieder bei den 
tierisehen Seelen. Aber die mensehliehe Seele allerdings kann wie von ihren 
Seelenregungen, so aueh von sieh selbst ein BewuJ3tsein gewinnen. Und die 
alte Erkllirung, die mensehliehe Seele habe ein SelbstbewuJ3tsein und sei da
dureh von den Seelen der Tiere versehieden, hat insofern volles Recht." 

1 Man vergleiche die Bemerkung von Nietzsche (Unzeitgemll.J3e Betrach-
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Wer diese Erwagungen angestellt hat, wird auch gewisse Lebens
vorgiinge irn eigenen Karper mit anderen Augen betraehten. Wieder 
miissen wir sagen: daB das, was wir als unser BewuBtsein bezeichnen, 
d. h. das, von dem unser leh etwas weiB und von dem es deshalb aueh 
anderen etwas mitteilen kann, von bewuBten Vorgangen in unseren 
Organen und Zellen nichts Unmittelbares erfabrt, beweist noeh nieht, 
daB diese Organe und Zellen selbst niehts BewuBtes erleben. Wir 
haben gesehen, daB sich schon sehr niedere Tiere, ja, daB sich sogar 
unsere eigenen Korperorgane den verschiedensten Lebenslagen in so 
zweckmaBiger Weise anp~ssen kannen, daB es zuweilen so aussieht, 
als ob sie sich auf Grund bewuBter Dberlegungen zu diesem oder 
jenem Verhalten entschlossen. Man hat wiederholt die Frage gestellt, 
wie sich das Verhalten der Menschen auf der Erde in den Augen eines 
auBerhalb der Erde lebenden Beobaehters ausnehmen miiBte. Mir 
scheint, daB dieser Beobachter unser Verhalten kaum anders beurteilen 
wiirde wie das der Tiere bis zu den Ameisen, Termiten und Bienen, 
und daB, wenn er etwas von den Reaktionen unseres Magen-Darm
Kanals, unseres GefaBsystems, unseres Stoffwechsels, unserer Blut
korperchen wiiBte, er auch hier leicht dieselben Motive voraussetzen 
konnte wie beirn Verhalten der Mensehen im ganzen. Wenn ein Fremd
korper oder ein Parasit unsere Gesundheit bedroht, wenn eine Wunde 
entsteht oder sonst ein HeilungsprozeB notwendig wird, beinahe immer 
geschieht das, was nach Lage der Dinge am zweekmaBigsten ist, und 
sehr oft sieht es so aus, als hiitte die einzelne Zelle auf Befehl einer 
hoheren Fiihrung ihre Krafte in den Dienst der gerade entstandenen 
Aufgabe gestelltl. Genau so wie irn Korper des Menschen liegen die 
Dinge aber nicht bloB im Korper jedes anderen Lebewesens, sondern 
auch da, wo sich viele Tiere zu einem Tierstaat vereinen, in dem nun 
jedes einzelne neb en gewissen individuellen Reaktionen, etwa zum 

tungen) liber die Herde: "Sie weW nicht, was gestern, was heute ist, springt 
umher, frim, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht 
und von Tag zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, namlich 
an den Pflock des Augenblicks und deshalb weder schwermlitig noch liber
drUssig." 

1 Das hat schon Herakleitos (zit. nach A. Bier, "Die Seele". Mlinchen: 
J. F. Lehmann 1939, S. 30) gewuJ3t. "Wie die Spinne, die in der Mitte ihres 
Netzes sitzt, merkt, sobald eine Fliege irgendeinen Faden ihres Netzes zer
stiirt, und darum schnell dahin eilt, als ob sie um die ZerreiJ3ung des Fadens 
sich harmte, so wandert des Menschen Seele bei der Verletzung irgendeines 
Korperteils rasch dahin, als ob sie liber die Verletzung des Korpers, mit dem 
sie fest und nach einem bestimmten Verhaltnis verbunden ist, ungehalten sei." 
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Sch1,ltze des eigenen Lebens, eine Reihe von automatisch anmutenden 
Handlungen beobachten laBt, die genau so im Dienste eines ganzen 
Bienen-, Termiten- oder Ameisenvolkes stehen, wie wir es von den 
Organen und Zellen unseres eigenen Korpers schon sehr lange wissen. 

Machen wir also mit der Be~eelung alles Organischen Ernst - und 
wir muss en es tun, wollen wir nicht im BewuBtsein ein uberflussiges 
Naturspiel erblicken -, so bleibt nichts ubrig, als an einen schichten
weisen Aufbau zu denken, bei dem mittels einer grandiosen Arbeits
teilung eine einzelne Psyche immer wieder einem groBeren Verband 
unterstellt und ein EinzelbewuBtsein immer wieder in ein Gesamt
bewuBtsein ubernommen wird, das freilich von dem BewuBtsein des 
kleineren Verbandes und erst recht von dem des letzten Individuums 
- Individuum im eigentlichen W ortsinn gemeint - nichts mehr er
fahrtl. Wir haben z. B. kein Recht, von der einzelnen Termite zu 
behaupten, daB sie kein BewuBtsein besaBe. Es scheint aber, als 
wenn das, was im ganzen Termitenhugel geschieht, entweder nur die
sem Hugel als Ganzem oder allen falls seiner Konigin 2 zum BewuBt
sein gelangte. Fur den Menschen brauchen die Dinge nicht sehr viel 
anders zu liegen. Schon fur die Keimzellen werden wir aus den bei 
Tiereiern gemachten Erfahrungen schlieBen, daB ihre Entwicklung 
nicht nach mechanischen, sondern nach biologischen Gesetzen erfolgt, 
die groBe Moglichkeiten der Anpassung geben. DaB sich jede Zelle 
und jedes Organ, die aus dieser Entwicklung hervorgegangen sind, 
spater ahnlich verhalten, ist schon viel langer sichergestellt. Auch 
ihnen werden wir also eine Art von Auffassung neuer Lebenslagen und 

, 1 Vgl. Fechner: "Und so ist nichts, was wir als unbewuBtes Wirken in 
uns bezeichnen, ganz ohne BewuBtsein; es geht nur im allgemeinen BewuBt
sein auf, ohne daB wir es darin unterscheiden, bestimmt dieses aber mit; 
und je mehr unbewuBtes Wirken es in uns gibt, desto mehr BewuBtes muB 
da sein, worin es aufgehen kann. Das UnbewuBte ist etwas vom allgemeinen 
BewuBtsein Verschlungenes, das aber dessen Haltung und Gestaltung wesent
lich mitbestimmt." 

2 "Das Tun und Lassen der Termite wird durch eine von auBen auf sie 
einwirkende Kraft gelenkt", schreibt Eugene N. Marais, "man konnte es 
ein Band nennen, mit dem sie unloslich an die Zelle der Konigin geknupft 
ist; denn dieser unsichtbare EinfluB geht allein vom Organismus der Konigin 
aus. Er ist eine Macht - unseren Sinnen nicht faBbar -, die aIle materiellen 
Schranken, selbst Stahl- und Eisenplatten durchdringt." DaB es in der Natur 
Verstandigungs-, "Obertragungs- und Wahrnehmungsmoglichkeiten gibt, fUr 
die wir in unseren menschlichen Sinnen (soweit wir sie kennen!) keine Ana
logien besitzen, zeigen ubrigens aIle die Tiere, die uber fUr uns unfaBbar 
weite Strecken "nach Hause" zuruckkehren, ohne daB wir im geringsten 
wuBten, wie sie den Weg finden konnen. 
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eine gewisse EntschluBfiihigkeit, mit anderen Worten: irgendeine Form 
von BewuBtsein zusprechen diirfen. Natiirlich muB diesem BewuBt
sein dann ein hoheres, und allen hoheren muB schlieBlich ein hoch
stes 1 iibergeordnet sein, das wir beirn· Menschen schon lange gewohnt 
sind, mit dem Gehirn 2 noch mehr als mit dem iibrigen Korper in Be
ziehung zu setzen. Jedes hohere und das hochste BewuBtsein geben 
allen unteren Instanzen Befehle, die von ihnen ausgefiihrt werden. 
Wenn wir von dem hochsten BewuBtsein - wir nennen es gewohnlich 
unser BewuBtsein schlechthin - auf die ganze Hierarchie zuriick
schlieBen diirfen, so weiB das iibergeordnete BewuBtsein nichts mehr 
davon, daB die untergeordneten Organe iiberhaupt BewuBtsein be
sitzen. Wenn ein Marsbewohner den AufIll:arsch einer Armee oder die 
Revolte einer hungernden Masse, kurz irgendeine Erscheinung der 
Massenpsychologie beobachten konnte, so wiirde er leicht zu 1i.hnlichen 
Ergebnissen. kommen, und in Wirklichkeit ist ja auch das wenigstens 
richtig, daB der einzelne Soldat, ja, daB auch mancher Unterfiihrer 
h1i.ufig nicht weiB, welche Zwecke die hochste Fiihrung mit einer von 
ibm vollzogenen Bewegung verfolgt. 

Niemand wird sicn einbilden, daB die Wunder der organischen Welt 
und des menschlichen oder irgeneines anderen BewuBtseins damit hin
reich end erkl1i.rt worden seien. AHe diese Dinge bleihen letzte Tat
sachen, die wir hinnehmen miissen. Warum es ein BewuBtsein gillt 
und warum nicht alles I'ein mechanischen Gesetzen gehorcht, wissen 
wir nicht, und wir werden es auch niemals erfahren. Aber es ist etwas 
anderes, ob man in der Welt ein mechanisches Spiel von Molekiilen, 
Atomen, Elektronen usw. erblickt, das plotzlich zun1i.chst organisches 
Le~en, dann eine Psyche und schlieBlich noch ein BewuBtsein erzeugt, 
oder ob man alles organische Leben durch bewuBte seelische Vorg1i.nge 
erkl1i.rt, die sich gerade vermoge ihres B.ewuBtseins der ungeheuren 
Vielgestaltigkeit der verschiedensten Lebensbedingungen anpassen 
konnen. 

1 Den Alten, schreibt Carus, von Aristoteles an, sei die Seele immer zuerst 
als eine bildende, gestaltende, ernahrende Wesenheit des Lebendigen erschie
nen, in der sich das Erkennen allemal erst spater entwickelt habe. 

S Beim Menschen! Es ist aber ganz falsch, wie man es lange getan hat, 
vom Seelischen zu behaupten, daB es ohne Gehirn nicht vorkommen kanne. 
Viel eher kann man sagen, die Infusorian bestiinden iiberhaupt nur aus Gehirn. 
Aber auch beim Menschen ist das Seelische nieht nur an das Gehirn gebunden. 
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Das UnbewuBte und das geistige Schaffen des Menschen. 

Zudem wird del' Mensch erst.durch diese Betrachtung wieder dahin 
gestellt, wohin er gehort, in die Natur, von del' ihn nur ein me
geleiteter geistiger Hochmut zu trennen und iiber die sich diesel' Geist 
zu erheben versucht hat. WeI' das Schrifttum iiber psychophysische 
Kausalitat und psychophysischen Parallelismus unter diesem Gesichts
winkel aufmerksam liest, wird immer wieder dem .Widerwillen und 
der Sorge mancher Denker begegnen, daB die Tatigkeit ihres Geistes 
mit den sonstigen "natiirlichen" Erscheinungen des Lebens auf eine 
Stufe gestellt werden konnte. DaB andere Forscher, die ihr Leben dem 
Studium der Natur gewidmet haben, von ehrfiirchtigem Staunen VOl' 
dem unerschopflichen Reichtum, del' unergriindlichen Weisheit und 
del' iiberwaltigenden Schonheit dieses Weltgeschehens erfiillt, diese 
seltsam hochmiitige Haltung abgelehnt, und daB sich die Auseinander
setzungen iiber den wirklichen und den angeblichen Materialismus erst 
dadurch zu sonst unbegreiflicher Scharfe zugespitzt haben, ist eberiso 
verstiindlich wie, daB schlieBlich aueh in den Geisteswissenschaften 
selbst eine Reaktion hat einsetzen miissen. Weshalb bekampft denn 
K lag e s denselben Geist, dem doch auch er seine Argumente ver
dankt, und sieht in ihm "den Widersacher del' Seele". "Wie war es 
moglich", lesen wir, "daB Geist und Leben aneinandergerieten, wenn 
sie doch ganzlich verschiedenen Wesens sind l ?" Ja, sind sie das wirk
lich? GeMrt nicht del' Geist mit zur Seele, ist er etwas anderes als 
eine Bekundung des Lebens 2? Wenn er dies nicht ist, was ist er denn 
sonst? In jedem Leben kann eine Funktion iiberwuchern und damit 
die anderen behindern, und wenn sie es tnt, ist es Zeit, fiir einen Nus
gleich zu sorgen. Es ist also ganz in del' Ordnung, daB man heute 
den Rationalismus bekfunpft. Aber wie del' gyp~rtrophisch.e Muskel 
immer noch ein Teil unseres Korpers, so bleibt selhst del' zum Intellek-

1 Viel richtiger scheint mir den Sachverhalt Schopenhauer darzustellen, 
wenn er (Die Welt als Wille und Vorstellung. II. 17) von den Tieren sagt, 
bei ihnen seien Wille und Intellekt noch nicht weit genug auseinandergetreten, 
um bei ihrem Wiederbegegnen sich ubereinander verwundern zu konnen. 
Schopenhauers Wille schlieJ3t nattirlich auch Leben und Seele mit ein. 

2 Vgl. Carus, "Psyche", S. 163: "Die Idee isi noch nicht Seele und die 
Seele noch nicht Geist, aber der Geist ist nur innerhalb der Seele, und die 
Seele nur innerhalb der Idee, und diese drei sind nur eins bei aller Verschieden
heit, und nur als in einem Einigen seiend, konnen sie verstanden werden 
vom Geiste." 
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tualismus entartete Geist ein Teil unserer Seele, also ein Stuck Leben 
und damit ein Stuck der Natur. 

1st aber der menschliche Geist nichts als eine - ich wage nicht die 
hochste zu sagen - als eine besondere Form, in der sich die Weltseele 
kundtun kann, so losen sich viele Ratsel auf, die bis dahin unloslich 
erschienen. Oder richtiger: aIle Einzelratsel gehen in dem einen all
gemeinen Weltratsel auf, das kein menschlicher Verstand jemals auf
losen wird. Es ist - neben dem Go e the s - das groBe Verdienst von 
C. G. Carus, nach sehr langer Zeit die Einheit von Leben und Seele 
versta;;;r~~·· zu haben. GewiB, das Wesen des Lebens begreifen wir 
ebensowenig, wie uns die Entstehu~g der Welt jemals aufgehen wird. 
1st aber in jedem Leben Seele enthalten, so ist die Seele so wenig ein 
neues Problem wie der Geist, der mit zu den Eigenschaften und Wir
kungen dieser Seale gebOrt. 

Es steht mir nicht zu, hier auf W. v. Hartmanns Philosophie 
des UnbewuBten einzugehen, die sich in mancher Hinsicht an die Ge
danken von Carus angelehnt hat. Wohl aber dad ich auf die engen 
Beziehungen verweisen, die zwischen den Leistungen der "unbewuBt" 
schaffenden Natur und denen des unbewuBt und bewuBt arbeitenden 
Menschengeistes bestehen. 

In einem 1877 erschienenen Buche hat Ernst K a p p die Theorie 
der Organprojektion aufgestellt. Nach ihm liefert die menschliche 
Hand "in allen denkbaren Weisen ihrer Stellung und Bewegung die 
organischen Urformen, denen der Mensch unbewuBt seine ersten not
wendigen Gerate nachgeformt hat". AIle Werkzeuge seien urspriing
lich nur "eine Verlangerung, Verstiirkung ~d Verschadung leiblicher 
Organe" gewesen. ,,1st demnach der Vorderarm mit zur Faust ge
ballter Hand oder mit deren Verstiirkung durch einen faBbaren Stein 
der natiirliche Hammer, so ist der Stein mit einem Holzstiel dessen 
einfachste kiinstliche Nachbildung. Denn der StieI oder die Handhabe 
ist die Verlangerung des Armes, der Stein der Ersatz der Faust." Nicht 
das Auge lihnelt der Camera obscura, vielmehr haben wir in dieser 
"das unbewuBt projizierte mechanische Nachbild" des AU:ges zu sehen. 

Schon vor Kapp hatten K. Culmann, G. Hermann Meyer 
und J u Ii us W 0 I ff festgestellt, daB sich in der Anordnung der 
menschlichen und tierischen Knochensubstanz die V orbilder fiir ge
,visse architektonische Grundregeln auffinden lieBen, wie sie z. B. in 
den Hocheisenkonstruktionen des Briickenbaus angewandt werden. 
Cui man n hat das in einem iiberzeugenden Versuche gezeigt. Er hat 
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auf dem Papier einen Kran entworfen, dessen Umrisse denen des 
oberen Endes eines menschlichen Oberschenkelknochens entsprachen, 
und seine Schiiler veranlaBt, in diese Zeichnung die Zug- und Druck
linien einzutragen, die nach architektonischen Grundsatzen verlangt 
werden miissen - diese Linien haben denen entsprochen, die die Natur 
in den I\.nochenbalkchen des Oberschenkels ausgefiihrt hat. Die Art, 
sagte W 0 Iff, in der der Knochen aufgebaut ist, ist fiir ihn "die 
einzig mogliche Architektur". 

Freilich laBt sich gerade dieses Beispiel in diesem Zusammenhange 
deshalb nur in beschranktem MaBe verwerten, weil sich, wie W. R 0 u X 1 

an einem aus Gummi und Paraffip hergestellten Modell nachgewiesen 
hat, auch leblose Elemente bei anderer Belastung ebenso der Funktion 
gemaB umlegen, wie es die Spongiosa des Knochens etwa nach einem 
Knochenbruch tut. In solchen Anpassungsvorgangen stecken also, sagt 
F ran c e, "zwei verschiedene Dinge: die jeder Funktionsform an
haftende Teleologie, die oft allein das besorgt, was man Anpassung 
nennt, und eine auf hoherer Integrationsstufe stehende Intelligenz". 

Fiir diese Intelligenz hat F ran c e in jahrelanger Arbeit an Pflanzen 
glanzende und iiberzeugende Beweise zusammengetragen. Nicht genug, 
daB der B a u der Pflanzen in allen ihren Teile'll auf die zweckmaBigste 
und "durchdachteste" Weise ihren j,edesmaligen Lebenslagen und 
Aufgab{lll angepaBt ist - dariiber hinaus haben sich bei ihnen t e c h
nische Leistungen nachweisen lassen, die in ihrer Vollkommen
heit und Vielseitigkeit alles iibertreffen, was selbst von den zielbewuB
~esten und genialsten menschlichen Erfindern jemals erreicht worden 
ist 2 • Der Mensch hat sich oft - :fiir das Fliegen laBt es sich von 

1 Zit. nach France. 
2 "Die organische Natur", schreibt E. Heidebroek (zit. nach A. Bier, 

I. c. S. (,7), "ist das Vorbild und die unerreichbare Meisterin alIer Technik. 
AIle noch so sehr bewunderten Schopfungen sind nur stark vergroberte, 
plumpe und unbeholfene ModelIe von Vorgangen, die die Natur unendlich 
viel feiner und unvollkommener ausgebildet hat. Wenn wir bei den eleganten 
Bewegungen. des Movenfluges das ,Gottinger Profil' in dem Movenflugel vor 
uns sehen, oder die statisch vollkommene Ausbildung der groBen Pflanzen
gebilde, wenn wir die Vollkommenheit der Fortbewegungsorgane der schnell 
dahinschieBenden Forelle oder die blitzschnellen Bewegungen der geflugelten 
Insekten verfolgen, so bleibt dahinter alles, was die Technik an ahnlichen 
Mechanismen bisher geschaffen hat, in einem unendlichen Abstand zuruck. 
Unerreicht ist die raffinierte Wanderung der Nahrfltlssigkeiten im Aufbau 
der Pflanzen, unerreicht die FUlle von feinen biochemischen Vorgangen im 
menschlichen Organismus, wenn wir ihn mit unseren Arbeitsmethoden ver
gleichen, und die geheimnisvollen Wirkungen der Hormone und Enzyme an 
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Leonardo bis Lilienthal verfolgen - mit BewuBtsein an die in 
der Natur gegebenen Vorbilder gehalten; vielleicht noch hiiufiger hat 
er etwas erfunden, verbessert, beinahe vollkommen gemacht, ohne auch 
nur zu ahnen, daB er das alles in der Natur wiirde auffinden konnen; 
die Natur erreicht hat er in beiden Fallen niemals 1. "Mag das be
wuBte Schaffen der Technik", schreibt Kapp, "noch so hell im Vor
dergrunde strahlen, es ist doch nur der Ahglanz aus der Tiefe des 
Unbev\'UBten." Und bei Schopenhauer lesen wir: "Alles Urspriing
liche und daher alles Echte im Menschen wirkt, als solches, wie die 
Naturkrafte, unbewuBt 2." 

F ran c e hat als Gesetz aufgestellt: "Jede Funktion besitzt eine nur 
ihr zukommende Form, die sich mit der Funktionsanderung gesetz
maBig andert." Und er hat hinzugefiigt: die vom Menschen geschaf
fen en Dinge seien - was die Wunderwerke der Natur immer sind -
dann schon, wenn das Optimum ihrer Funktionsform erreicht worden 
sei. Damit ist eine weitere Beziehung zwischen von der Natur sonst 

den organischen Gebilden lassen uns erst einen ganz bescheidenen Einblick 
in eine neue Welt von physikalischen Miiglichkeiten gewinnen. 

Alle diese Gebilde sind unerreichbare Vorbilder der Technik, die wir viel
leicht quantitativ im Einzelfalle durch eine Gewaltliisung ubertrumpfen 
kiinnen, aber niemals qualitativ in ihrer unbedingt optimalen Form und 
Zweckmal3igkeit. " 

1 Vgl. Carus, Psyche, S. 12/13: ",Kann die freie Wirksamkeit der selbst
bewul3ten Seele zu einer Hiihe sich erheben, welche der Schiinheit, 8em Reich
tum'der inneren Vollendung dessen gleich kommt, was ein unbewul3tes 
Walten des seelischen Prinzips taglich und sttindlich vor unsern Augen ent
faltet?' - Alles was uber Verhaltnis und Gegenuberstehen von Natur und 
Kunst gesagt worden ist, kann hierher gezogen werden, und immer wird man 
sich uberzeugen mUssen, dal3 die innere Vollendung und hiichste Zweck
mal3igkeit der Bildungen durch dieses Unbewul3te, unendlich voransteht 
Allem und Jedem, was der bewul3te Geist in ahnlicher Weise hervorzubringen 
vermag. Ja wenn uns dann deutlich wird, dal3 Alles, was wir die Wissenschaft 
der bewul3ten Seele nennen, nur ein Nachgehen und ein Aufsuchen der Ver
haltnisse und Gesetze ist, welche fort und fort im unbewuilten Walten des 
verschiedenen Lebendigen urn und in uns, yom Weltkiirper bis zum Blut
kiirperchen, sich betatigen, so entsteht uns ein eigener Kreislauf der Ideen
welt, welche aus dem Unbewul3tsein bis zum Bewul3tsein sich entwickelt, 
und als solches doch wieder zuhiichst das Unbewul3te sucht und in dem miig
lichsten Verstandnis desselben sich erst befriedigt findet." 

2 Zwei Zeilen spater heil3t es: "Demnach nun sind alle echten und probe
haltigen Eigenschaften des Charakters und des Geistes ursprunglich unbe
wuilte, und nur als solche machen sie tiefen Eindruck. Alles Be"",'Ul3te der 
Art ist schon nachgebessert und ist absichtlich, geht daher schon uber in 
Affektation, d. i. Trug. Was der Mensch unbewul3t leistet, kostet ihm keine 
Miihe, lal3t aber auch durch keine Miihe sich ersetzen: dieser Art ist das 
Entstehen ursprunglicher Konceptionen, wie sie allen echten Leistungen zum 

;Sumke, Seele. 2. Aufl. 12 
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und von der Natur durch den Menschen geschaffenen vVerken auf
gedeckt worden, auf die wir jetzt auch noch einen Blick werfen wollen: 
die asthetische. 

Schon die Struktur des Knochens stellt ja nicht bloB die zweck
maBigste, sondern zugleich die schonste Losung der Aufgabe dar, die 
sich die Natur hier seIber gestellt hat. Das ist kein Zufall; wir finden 
es schon, wenn die natiirlichste und einfachste Losung einer tech
nischen Aufgabe erreicht worden ist, und zwar nicht nur in der Natur, 
sondern ebenso im Kunsthandwerk, im Maschinenbau 1 und in der 
Architektur. Nur wird dem Menschen die asthetische Vollkommenheit 
ebenso selten gelingen wie die technische. Und was damit zusammen
hang!, selbst die Gesetze der Schonheit Iernen ~vir immer nur in Bruch
stiicken kennen: Ado I p h Z e i sin g hatte die Schonheit, genauer die 
"Proportionen des menschlichen Korpers aus einem bisher unerkannt 
gebliebenen, die ganze Natur und Kunst durchdringenden morpho
logischen Grundgesetz" ableiten wollen, das sich auf einen bereits 
E uk Ii d bekannt gewesenen, dann schon von Leo n a r d 0 in sf)iner 
Bedeutung fiir die Kunst richtig erkannten und schlieBlich doch wie
der vergessencn geometrischen Lehrsatz, den des goldenen Schnittes, 
zuriickfiihren IaBt. Unter Z e i sin g s modernen Vorlaufern aber hat 
sich wieder C. G. C a I' u s mit seiner "Proportionslehre der mensch
lichen Gestalt" und unter seinen Nachfolgern B 0 c hen e k befunden, 
der iiberzeugt gewesen ist, die ewigen Gesetze del' Schonheit, die den 
Griechen bekannt, gewesel!- und dann vergessen worden seien, wieder 
aufgefunden zu haben. Auch fiir B 0 c hen e kist del' goldene Schnitt 
"das sich unendlich in sich selbst wiederholende Verhalhlis", das sich 
in del' Natur von den primitivsten bis zu den vollendetsten Formen 
immer wieder nachweisen Iasse; sein hochster Ausdruck abel' sei die 
menschliche Gestalt. 

Dber 40 Jahre spateI', 1899, ist dann ein Werk von Ern s t II a e eke I 
erschienen (Kunstformen del' Natur), das mit den vVorten beginnt: 

Grunde liegen und den Kern derselben ausmachen. Darum ist nur das An
geborene echt und stichhaltig, und Jeder, der etwas leisten will, mu13 in jeder 
Sache, im Handeln, im Schreiben, im Bilden, die Regeln befolgen, ohne 
sie zu kennen." 

Carus abel' schreibt (Psyche, S. 17): Erst dadurch wird jedes K6nnen wirk
lich zur Kunst, da13 alles Tun, insofern es einem gewissen Zweck des Willens 
dienen soIl, wieder an und fUr sich unb8wu13t vollzogen werde und eben da
durch nun die hOchste Leichtigkeit jeder Produktion begunstige. 

1 1m weitesten Sinne nattirlich, so da13 das Wort z. B. Automobile mit 
einschliel3t. 
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"Die Natur erzeugt in ihrem SchoBe eine unerschopfIiche Fiille von 
wunderbaren Gestalten, durch deren Schonheit und Mannigfaltigkeit 
aIle von Menschen geschaffenen Kunstformen wei taus iibertroffen 
werden." In sehr reizvollen Zeichnungen wird uns in diesem Werk ein 
Blick in das Reich jener niederen Lebensformen eroffnet, "die ver
steckt in den Tiefen des Meeres wohnen odeI' wegen ihrer geringen 
GroBe dem unbewaffneten Auge verschlossen bleiben". H a e c k e list 
dal1ll spateI' K. Mob ius mit einem Buch "Die Asthetik del' Tierwelt" 
und in unseren Tagen Karl BloBfeld mit einem Werke "Urformen 
del' Kunst"' gefolgt, in dem, diesmal mit allen Mitteln del' modernen 
Photographie, wieder die nahe Verwandtschaft zwischen den natur
gewachsenen und den yom Menschengeist geschaffenen Formen auf
gedeckt wird. Beide Werke zeigen, daB die Natur die meisten spateI' 
yom Menschen gefundenen Kunstformen langst vorausgenommen und 
in uniibertrefflicher Weise ausgefiihrt hat. Da abel' diese Formen zum 
guten Teile nur dem mit einem modernen Mikroskop bewaffneten Auge 
zugangIich sind, so konnen Kiinstler vergangener Zeiten sie nicht nach
geahmt haben 1. 

Wie also sind sie entstanden? Mil' scheint die Antwort das Ei des 
Kolumbus, keine andere moglich und die Losung selbstverstandIich zu 
sein. Zwischen del' Natur und dem kiinstlerischen Genie, meint K ant, 
miisse es einen geheimnisvollen, rational nicht aufzuhellenden inneren 
Zusammenhang gebon 2. Immel' tvieder haben begnadete Kiinstler be
richtet, wie sie zu gewissen Zeiten von neuen Gedanken iiberfallen, 
durch musikaIische und andere Einfalle iiberschiittet und iiberrascht 
worden sind. Heinrich v. Kleist z. B. hat (bei geschlossenenAugen) 
zuweilen ganze Konzerte, mit allen Instrumenten von del' ziirtIichsten 
Flote bis zum rauschenden Contra-Violon gehort. Und von F I' an z 
Schubert schreibt Anita Silvestrelli 3 : "Er bedachte ja nie, 
was er schrieb. Es sah aus, als schreibe er, ohne zu denken. Das be-

1 DaB ahnliche Beziehungen zwischen Vogel- und menschlichem K unst
gesang bestehen, hat B. Hoffmann (Kunst- und Vogelgesang. QueUe & 
Meyer 1908) gezeigt. 

2 Vgl. Jean Paul (Vorschule der Asthetik. Werke, IV, S.106. Leipzig 
u. Wien: Bibliograph. Inst.): "Das Machtigste im Dichter, welches seinen 
Werken die gute und die bose Seele einblast, ist gerade das UnbewuBte. Daher 
\yird ein groBer, wie Shakespeare, Schatze offnen und geben, welche er so 
wenig wie sein Kiirperherz seIber sehen konnte, da die gottliche Weisheit 
immer ihr All in der schlafenden Pflanze und im Tierinstinkt auspragt und 
in der beweglichen Seele ausspricht." 

3 Franz Schubert. Salzburg-Leipzig: Anton Pustet 1939. 

12* 
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zeugen aile, die ibn je komponieren gesehen. Er schrieb so rasch nie
der, als seine Hand gehorchte, als das Diktat kam, das unsichtbare, 
geheimmsvoile Diktat!." Nun, hier wie sonst hat natiirlich das Un
bewuBte cliktiert. "All Wlser redlichstes Bemiih'n", sagt Go e the, 
"gliickt nur im unbewuBten Moment"; und Eckermalln 2 erklart 
er: "Jede Produktivitat hochster Art, jedes bedeutende Apen;u, jede 
Erfindung, jeder groBe Gedanke, del' Friichte hringt und Folge hat, 
steht in memandes Gewalt und ist liber aller irdiscllen Macht erhaben. 
Dergleichen hat del' Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, als 
reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mit freudigem Dank zu emp
fangen und zu verehren hat. Es ist clem Damonischen verwandt, das 
iibermachtig mit ihm tut, wie es ihm beliebt, clem er sich bewuBtlos 
hingibt, wahrend er glaubt, er handle aus eigenem Antriebe 3." Bee t
h a v en aber schreibt (an S c h los s e r): "Sie werden mich fragen, 
woher ich meine Ideen nehme? Das vermag ich 1mt Zuverlassigkeit 
mcht zu sagen; sie kommen ungerufen, mittelhar, unmittelbar, ich 
konnte sie mit Handen greifen, in del' freien Natur, im Walde, auf 
Spaziergangen, in del' Stille del' Nacht, am friihen Morgen, angeregt 
durch Stin1l11Ungen, die sich bei dem Dichter in vVorten, bei mil' in 
Tonen umsetzen, klingen, brausen, stlirmen, bis sie endlich in Noten 
VOl' miT stehen 4 .• , 

Freilich ist es mit del' Arbeit des UnbewuBten allein nicht getan; 
die meisten Kunstwerke - S c hell in g und spiiter Be hag he I haben 
die Frage ausfiihrlich erortert - gehen aus einem Zusammemvirken 
bewuBter und unbewuBter Vorgange hervor. Nicht hloBBeethoven, 
sondern wahrscheinlich die meisten Komponisten und Dichter haben 

1 Auch das gehort hierher, was der Sanger VogI erzahlt hat: da13 Sch ub ert 
an einem Dienstag ein Lied komponiert und es dann 2 Tage spateI' am Donners
tag bei VogI wieder gefunden hat: "Das Lied ist net uneben", hat er gerufen, 
"von wem ist denn dos?" 

2 Gesprache mit Eckermann. 11. III. 28. 
3 Ahnlich schreiben die Goncourts (Journal des Goncourts I, 364): On 

ne fait pas livres qu'on veut. Il y a une fatalite dans Ie premier hasard qui 
vous en dicte l'idee. Puis c'est une force inconnue, une volonte superieure, 
une sorte de necessite qui vous commandent l'ceuvre et vous menent la 
plume; si bien que quelquefois Ie livre qui voussort des' mains, ne vous 
semble pas sorti de vous meme: il vous etonne comme quelque chose qui 
etait en vous et dont vous n'aviez pas conscience. 

4 Nach Abschlu13 dieses Buches ist Hans Pfitzners kleine Schrift: -Uber 
musikalische Inspiration (Berlin-Grunewald: Adolph Furstner 1940) erscbie
nen, in del' die hier vorgetragenen Ansichten aus berufenem l\1unde bestatigt 
werden. 
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an ihren Einfallen gefeiltl, ehe sie in del' uns gelaufigen Form ver
wandt worden sind. Abel' darum hat am Anfang doch das UnbewuBte 
gestanden. Und vielleicht nicht einmal ausschlieBlich am Anfang. Es 
scheint doch, daB manches Kunstwerk um so schoner und vollkom
mener wird, je weniger \Vissen und Verstand wenigstens beim ersten 
GuB in die Schopfungsarbeit des UnbewuBten einzugreifen versuchen, 
je mehr also der Kiinstler Hand, Auge und Ohr dem aus dem Unbe
wuBten sprudelnden Quell iiberlaBt2 • Wann sprechen wir denn von 
einem gekiinsteIten Stil, von einer allzu gepflegten Sprache, von einer 
gezwungenen und gewollten Manier? Wenn zu viel gedacht, zu viel 
versucht, zu viel eingegriffen wird in diesen natiirlichen FluB, wenn 
das BewuBtsein mit Druckpumpen und Schrauben unter Qualen er
zwingt, was das UnbewuBte freiwillig nicht hergeben will. "Es tra£! 
Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich seIber VOl''', heiBt es 
im Faust - das gilt nicht nur fiir die Rede, nicht bloB fUr den Stil, 
das gilt fiir alles, was -auf irgendeine Weise kiinstlerisch ist. Schon 
Haltung und Gang ebenso wie Sprache und Schrift empfinden wir als 
unschon und peinlich, wenn Eitelkeit odeI' Schiichternheit von ihnen 
etwas ihrem Wesen Fremdes verlangen, namlich nach auBen zu wir
ken, wenn also das SeIbstbewuBtsein das zu regeIn versucht, was bessel' 
automatisch verlauft und dann schOn erscheint wie beirn Tier. 

Obrigens gilt alles, was wir iiber die Arbeit des UnbewuBten gesagt 
haben, nicht bloB fur kunstlerische Leistungen, sondern fur jede wirk
lich neue wissenschaftliche Erkenntnis und fiir alle originellen Erfin
dungen auch. "Ich, del' ich hier sitze", schreibt S c hop e n h a u e I' , 
"und den meine Freunde kennen, begreife das Entstehen des Werkes 
nicht, wie die Mutter nicht das des Kindes in ihrem Leibe begreift. Ich 
sehe es an und spreche wie die Mutter: ,ich bin mit Frucht gesegnet'. 
Mein Geist nimmt Nahrung aus del' WeIt durch Verstand und Sinne, 
diese Nahrung gibt dem Werk einen Leib; doch weiB ich nicht, wie, 

1 DaB Beethovens Skizzenbucher nichts gegen die Entstehung des eigent
lichen kunstlerischen Einfalls aus dem UnbewuBten beweisen, hat schon 
Nottebohm gewuBt, der diese Skizzenbucher verOffentlicht hat. VgI. Hans 
Pfitzner, 1. c., S.71ff. 

2 Vg1. Herman Grimm, Goethe (Berlin: Wilhelm Hertz. VI. Auf 1. 1899, 
S. 159): "Dies Absichtslose macht die Werke groBer Kunstler den SchOpfungen 
der Natur ahnlich, die auch an ihren Rosen und Lilien nicht besondere 
Anweisungen auf die Blatter druckt, wie sie zu bewundern und zu genieBen 
seien, sondern sich begnugt, sie wachsen und bluhen zu lassen." Und Hans 
Pfi tzner (1. c.) schreibt: "So wie das Wesen der Kunst in der Konzeption, 
so liegt das Wesen der Konzeption im Unwillkurlichen (= UnbewuBten)." 
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noch warwn bei mir und nicht bei andem, die dieselbe Nahrung haben." 
Fur die oberflachliche Betrachtung scheint ein Unterschied zwischen 
der wissenschaftlichen und del' kunstlerischen Arbeit darin zu bestehen, 
dafS wissenschaftliche Einfalle eine Vorbereitung erfordem, die in del' 
Beschaftigung mit dem Problem, mit der Aufgabe liegt. Aber auch das 
scheint ,virklich nur so: auch Schubert hat Goethes Erlkonig erst 
in sich aufnehmen und auf sich ,virken lassen mussen, ehe er die Musik 
dazu erlebt und zu Papier gebracht hat. Insofem durfen ,vir die Arbeit 
des Kiinstlers ebenso wie die des groBen, schopferischen und genialen 
Erfinders in dies em Zusammenhang ruhig gemeinsam behandeln. Wie 
Erfindungen "im Geiste" entstehen, schreibt Max Eythl, wird fur 
uns immer ein Ratsel bleiben, gerade so wie sich das dichterische 
Schaffen in jene Tiefen nicht verfolgen laBt, in denen sich sein Ur
sprung verliert. "Oft ist es ein Gedankenblitz, der auBer allem Zu
sammenhang mit der Umgebung und selbst del' augenblicklichen Gei
stesarbeit steht und plotzlich ,vie ein freudiges Aufflammen die ganze 
Seele erfaBt." Wieder abel' ist das nur der erste Akt; del' zweite be
steht auch hier in der "eigentlichen Arbeit des Erfindens", in der Aus
fuhrung, del' "Materialisierung des Gedankens". Wieder ist also erst 
del' "zweite Akt" im BewuBtsein gelegen; del' erste, del' Einfall, geht 
hier wie beim Kunstler aus dem UnbewuBten hervor. 

Ja, kann es iiberhaupt anders sein? \;Voher sollen denn - geniale 
uncl andere - Einfalle (und zwar nicht bloB bei Kunstlem und Er
findem, sondem auch bei den ganz groBen Feldherren und Staats
mannem) stammen? Gehen aber kiinstlerische Einfiil1e, urn jetzt bei 
diesen zu bleiben, aus dem UnbewuBten hervor, so versteht es sich 
doch beinahe von selbst, daB sie mit den Bildungen der Natur weit
gehencl ubereinstimmen werden. \Vie sollen denn geniale Menschen zu 
anderen als naturlichen Gestalten und Fomlen gelangen? Der Mensch 
gehort ja doch mit zur Natur; was in ihm und durch ilm wirkt, ist 
derselbe Logos, dieselbe gestaltende Kraft, die Elektronen ebenso lenkt 
wie Gestime und Tiere und Pflanzen ebenso erschafft ,vie ihn selbst. 
Sowenig ,vir etwas begreifen 2, was nicht schon da ist in (lieser \Velt, 

1 Zit. nach Eberhard Zschimmer: Deutsche Philosophen der Technik. 
F. Enke 1937. 

2 Vgl. Paul Krannhals (Das organische Weltbild. F. Bruckmann 1928): 
"Ware die Natur nicht - wie Schelling sagt - der ,sichtbare Geist', so 
bliebe es unerfindlich, wie der Menschengeist ihre Organisation begreifen 
konnte, da er sich doch als Geist nur das seinem Geist Verwandte, ihm Gema13e 
a nzueignen vermoch teo " 
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so wenig konnen wir etwas gestalten, was nicht vorgebildet ist in unserer 
eigenen wie in der gesamten Natur. 

Vielleicht werden wir durch diese Einsicht bescheidener und ehr
fiirchtiger werden. Aber den wirklich groBen Leistungen der mensch
lichen Seele gegeniiber sind ja nicht bloB wir, die Nehmenden, sondern 
auch ihre Schopfer immer schon ehrfiirchtig und bescheiden gewesen. 
Sie haben sich immer als ein Organ gefiihlt, das Gott. der Weltgeist 
oder die Natur, wie sie es auch genannt haben mogen, fiir seine Offen
barungen braucht. "Die wahre Malerei", sagt ¥Lchelangelo,l, "ist 
nur ,ein Abbild der Vollkommenheit Gottes, ein Schatten des Pinsels, 
mit dem Er malt, eine Melodie, ein Streben nach Einklang." 

Go e th e aber hat in del' Geschichte der Farbenlehre geschrieben: 
"Die Scheidung zwischen Geist und Korper, Seele und Leib, Gott und 
Welt war zustande gekommen... Als man die teleologische Er
klarungsart verbannte, nahm man der Natur den Verstand; man hatte 
den Mut nicht, ihr Vernunft zuzuschreiben, und sie blieb zuletzt geist
los liegen. Was man von ihr verlangte, waren technische, mechanische 
Dienste, und man fand sie zuletzt auch nur in diesem Sinne faBlich 
und begreiflich." 

Besser wird sich die Phase der Wissenschaft, zu deren Oberwindung 
Goethe und Carus den AnstoB gegeben haben, nicht kennzeichnen 
lassen. Was aber an ihre Stelle zu treten hat, finden wir zwischen den 
Zeilen. 

Das "UnterbewuBtsein". 

Wir haben gesehen: wenn alles Lebendige beseelt ist und alles See
lische BewuBtsein besitzt, so kann dieses ilberall vorhandene BewuBt
sein nicht mit dem gleichgesetzt werden, was wir gewohnt sind, unser 
(Selbst-) BewuBtsein zu nennen. Die Differenziertheit der eigenen 
PSJche wird niemand etwa auch allen einzelligen Organismen zuschrei
ben wollen. Der Mensch kann sich auf sich selbst besinnen, sich zum 
Gegenstand seiner Beobachtung machen, er kann iiber seine seelischen 
Erlebnisse (wie iiber seine korperlichen Vorgange) urteilen und sein 
Yerhalten mit dem von anderen Menschen nicht nur, sondern auch mit 
dem von Tieren, Pflanzen und Zellen vergleichen. Mit anderen W or-

1 Zit. nach Herman Grimm: "Leben Michelangelos". Berlin u. Stutt
gart. W. Spemann. 10. Aun., XI, S. 286. 
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ten: beirn Menschen hat sieh ein Verstand und mit diesem ein Selbst-, 
ein IehbewuBtsein entwiekelt, die wir beide selbst bei h6heren Tieren, 
wenn wir in sie hineinsehen k6nnten, in gleiehem MaBe bestimmt nieht 
antreffen wurden. Ja, vielleieht hat sieh der Gedanke, daB aHein der 
Mensch eine Seele besaBe, uberhaupt nur deshalb so lange und in so 
vielen K6pfen gehalten, weil man Seele mit Verstand gleieh- und sie 
folgeriehtig uberall da nieht vorausgesetzt hat, wo man keinen Grund 
fand, auf ein Naehdenken oder gar auf ein Denken in Begriffen zu 
:,;ehlieBen. Zum GlUck besteht aueh die mensehliehe Psyche nieht bloB 
aus Verstand. Da man aber nur mit seiner Intelligenz uber die Seele 
naehdenken kann, ist immer wieder' der Irrtum 1 entstanden, daB das 
Wissen urn sieh selbst und daB Naehdenken, Oberlegen, Verstehen, 
Begreifen ihre eigentliehen Aufg~ben seien. In Wirkliehkeit sind os 
nieht die einzigen, sondern nur die Fahigkeiten, die uns am moisten 
als ein nur uns vorbehaltener Besitz imponieren und die wir deshalb 
anderen Lebewesen nieht zubilligen wollen. 

Aber wie gesagt: auch unsere Seele ist nieht mit dem Verstande und 
nieht mit dem IehbewuBtsein ersehopft, und so haben wir wahrsehein
lich aueh psyehiseh nieht nur mit manehen h6heren, sondern mit allen 
Tieren sehr vieles gemein. Von einem groBen Teil dieser psyehisehen 
Vorgange wissen wir, daB er uns nieht "zum BewuBtsein gelangt", 
d. h. daB er nieht in jenes Erlebnis mit eingeht, zu dem das Naeh
denken uber die Dinge und das SelbstbewuBtsein nieht bloB geh6ren, 
sondern das sieh gerade als ein denkendes Ieh entseheidend bestimmt. 
Das heillt aber nieht, daB diese Vorgange uberhaupt ohne BewuBtsein 
verlaufen; weille Blutk6rperehen z. B. verhalten sieh unter bestimm
ten Umstiinden genau so wie andere einzellige Lebewesen aueh; es be
steht also kein AnlaB, fur sie jedes eigene psyehisehe Leben (und zu 
dem geh6rt irgendeine Form von BewuBtsein) zu leuguen. Ebenso
wenig zwingend jedoeh ist der entgegengesetzte SehluB: daB nun 
all e s, was in unserem K6rper gesehieht, aueh in dem beteiligten 
Organ oder gar in jedem Organteil von BewuBtsein begleitet sein 

1 Vgl. Sehopenhauer (Vom Primat des Willens im Selbstbewut3tsein), 
der tiber den Mensehen sehreibt: "So heftig, selbst heftiger als die irgendeines 
Tieres, seine Begehrungen ... aueh sind, so bleibt dennoeh sein BewuBtsein 
fortwahrend und vorwaltend mit Vorstallungen und Gedanken besehaftigt 
und erfUllt. Ohne Zweifel hat hauptsachlich dieses den Anlat3 gegeben zu 
jenem Grundirrtum aller Philosophen, vermoge dessen sie als das Wesent
Hehe und Primare der sogenannten Seele, d. h. des inneren und geistigen 
Lebens des Mensehen, das Denken setzen ... " 
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muBlc. Die Annahme, daB etwa jede Zelle uberall da, wo ihre Tatig
keit eine notwendige Voraussetzung eines bewllBten Erlebnisses bildet, 
deshalb allch selbst den auf sie entfallenden Teil del' Vorgange bewllBt 
auffassen musse, auf deren Ablauf odeI' auf deren Zllsammentreffen 
das Erlebnis des GesamtbewllBtseins beruht, diese Annahme war ledig
lich dUTch den psychophysischen Parallelismus 1 notwendig geworden; 
die TheoTie del' "Vechselwirkllng, wie wir sie oben dargestellt haben, 
kommt ohue sie aus. Es ware also grundsatzlich maglich, daB als Wir
kung del' Arbeitsteilung, die sich in unserer Entwicklung vollzogen, 
und del' Differenzierung, die sie im erwachsenen Menschen hervor
gebracht hat, gewisse Teile des menschlichen Karpel's wie manche 
Nervenbahnen Z. B. in del' Regel jedenfalls (auBer vielleicht wenn sie 
selbeI' bedroht sind) nUT die Aufgabe eines unselbstandigen Leiters 
etwa nach Art des telegraphischen Drahtes erfiillten, und daB dafiir 
das SelbstbewllBtsein den seelischen Anteil vieleI' Vorgange an sich 
gezogen hatte, die auf niederen Enhvicklungsstufen selbstan?ig und 
mit eigenem BewuBtsein abgelaufen sein magen. 

Dieses Problem wird .,ich !mum jemals in seinem ganzen Umfang 
iibersehen, geschweige denn vollkommen aufklaren lassen. Wohl abel' 
diirfen wir mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg eine andere Frage 
erartern, die man mit del' ersten immer "vie del' verwechselt und die im 
Grunde doch wenig mit ihr gemein hat. Sie tritt uns in ihrer ganzen 
Scharfe entgegen, wenn wir dem Satz S c hum ann s: 

"Wenn wir uns nicht vor Augen halten, daD es im UnbewuDten ganz gewiD 
Imine Empfindungen und Gefiihle als solche, sondern nur Prozesse gibt, die 
unter gewissen Bedingungen Empfindungen und Gefiihle hervorrufen, dann 
laufen wir Gefahr, ins UnbewuDte mit heriiberzunehmen auch die Begriffe, 
die wir uns durch Vergleichung, Beziehung uSW. der BewuDtseinsinhalte ge
bildet haben: wir laufen Gefahr, die logischen Denkformen als Ursachen ins 
UnbewuDte zu verlegen, kurz gesagt, das UnbewuDte zu rationalisieren." 

die Antwort B leu I e I' s gegenuberstellen: 

"Gerade alles das, was Schumann so Hirchtet, muD man tun, wenn man 
die psychische Kausalkette vollstandig haben will." 

Das ist die Frage. Nicht um das UnbewuBte an sich 
handeltes sich, sondern um die Rationalisiel'ung des 
UnbewuBten; nicht darum, ob es auBer dem, was W-IT als "das" 
BewuBtsein bezeichnen, in uns noch Vorgange gibt, die zwar nicht 
.. ich" mit BewllBtsein erlebe, abel' vielleicht irgendwelche Organe und 

1 Der sich dann freilich mit der Annahme cines psychischen Geschehens 
ohne BewuDtsein, d. h. einer Psyche ohne Psyche, zu helfen versucht hat. 
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Zellen in mir, sondern urn ein UnterbewuBtsein, das mit den 
logischen und den Gefiihlsmitteln des OberbewuBtseins 
arb e i ten und mit dieser Arbeit dem OberbewuBtsein seine Arbeit 
erleichtern oder erschweren, immer aber vorbereiten und teilweise ab
nehmen soU, von dem aber das OberbewuBtsein angeblich nichts als 
gewisse Wirkungen spiirt. Ich weiB, die Antwort auf diese Frage 
scheint vielen schon lange gegeben zu sein; gerade meses UnterbewuBt
sein hat die Freudsche Schule den meisten seit Jahren in die Kopfe 
gehammert. Aber die Behauptung ist noch nicht der Beweis, und die 
ruhige Prufung aUer vorliegenden Tatsachen driingt m. E. zu elllem 
entschiedenen Nein. Sehen wir uns also diese Tatsachen an. 

Das G e d ii c h t n i s haben Wlr III einem iihnlichen Z usammenhang 
schon einmal gestreift. Da ihm sicher korperliche Vorgiinge zugrunde 
liegen 1, so wiirde man an das Eingreifen eines psychischen Geschehens 
zwischen Auffassung und Wiedergabe nur dann denken miissen, wenn 
sich feststeUcn' lieBe, dilB die beim Merken behaltenen Erlebnisse in 
der bis zur Reproduktion verflieBenden Zeit auf eine Weise veriindert 
wiirden, die aus dem Nachlassen korperlicher Erregungen u. dgI.. nicht 
erkliirt werden konnte. Es ist ja richtig, daB keine Erinnerung ganz 
dem durch sie "erneuerten" Erlebnis entspricht. Aber nicht richtig 
ist, daB die Veriinderung, die jedes Erlebnis in der Erinnerung durch
macht, durch die Annahme (unbewuBt) psychischer Vorgiinge in der 
zwischen Erleben und Wiedererleben gelegenen Zeit irgendwie ver
stiindlichcr wiirde, ebenso wie die Tatsache, daB einzelne Glieder der 
Erinnerungskette hiiufig ausfaUen oder blasser werden, durch den 
Hinweis auf die korperlichen Grundlagen des Gediichtnisses zum min
desten nicht schlechter erkliirt werden kann als durch die Einfiihrung 
eines UnterbewuBtseins, das die Erinnerungen bewahrt. 

So sind es denn auch andere Beobachtungen, die man gewohnlich 
zum Beweise eines solchen UnterbewuBtseins heranziehen will. Zu
weilen nehmen wir Vorgiinge, die uns infolge einer besonderen Rich
tung unserer Aufmerksamkeit zuniichst entgangen sind, nocl~ nachtriig
lich wahr, wenn unser BewuBtsein fiir solche Eindriicke wieder zu
giinglich ist. Wir iiberhOren eine Frage, und noch ehe sie wiederholt 
worden ist, erklingt sie vor unserem inneren Ohr; wir begegnen einem 

1 Vgl. S. 102. 
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Bekannten und erwidern sDgar seinen GruB, aber wir erkennen ihn 
erst, naehdem er sieh nieht mehr in unserem Gesiehtskreis befindet. 
Hat hier nieht eine Unterseele, die in uns wohnt, den Freund erkannt. 
unsere Hand zum Hute gefiihrt, dem BewuBtsein jedoeh erst spiiter 
Naehrieht gegeben? 

Die genaue Priifung der fiir dieses Beispiel angefiihrten FaIle zeigt, 
daIS sie nieht aIle gleiehartig sind. Aueh das kommt ja vor, daB wir, 
tief in Gedanken versunken, einem Bekannten starr ins Gesieht blieken, 
ihn nieht griiBen und von der Begegnung aueh spater niehts wissen -
genau SD, wie wir einen uns gelaufigen Weg zwar gewohnlieh aueh 
dann finden, wenn wir lebhaft an anderes denken, uns zuweilen dabei 
aber aueh griindlieh verirren. G a n z 0 h n e BewuB tsein schein t also 
weder das eine noeh das andere moglieh zu sein. 

Ein groBer Teil der enviihnten Beobaehtungen aber beruht einfaeh 
auf einer Eigentiimliehkeit unseres Gedaehtnisses. 'Vir hatten den Be
kannten wirklieh, d. h. mit BewuBtsein, gesehen und ihn ebenso mit 
BewuBtsein gegriiBt; nur war unsere Seele von anderen Inhalten so 
erfiilIt. daB sie dieses kurze Erlebnis sofort wieder vergaB. Wir wissen 
ja, dag selbst fliiehtige Gedanken Handlungen aus16sen konnen, und 
wir wissen ebe~so, daB von den zahlIosen Eindriieken, die tagaus, tag
ein an unser BewuBtsein treten, bei weitem die meisten nieht haften. 
Nur deshalb erseheinen uns eigene Handlungen und Stimmungen SD 
haufig als unverstandlieh und unbegriindet, weil die seelisehen Vor
gange, die sie veranlaBt haben, inzwisehen untergetaueht sind. Wir 
offnen einen Schrank, eine Tiir und wissen nieht mehr, warum; wir 
spiiren einen Bewegungsantrieb in bestimmter Riehtung, und nur zu
weilen fallt uns nachtraglieh noeh ein, daB wir dort etwas haben hDlen 
wollen. Aueh die Griinde, aus denen wir einen Menschen oder eine 
Saehe nieht mogen, entfallen uns haufig; wir behalten lediglich das 
ablehnende, negative Gefiihl. Genau so liegt es, wenn wir die Naeh
rieht, die Begegnung, Dder was es sonst gewesen ist, vergessen, dureh 
die wir am MDrgen verstimmt worden sind; wieder bleibt nur die Ver
stimmung, ohne dag wir ihre Ursaehe wiiBten. 

Aber es solI zugegeben werden: zuweilen tritt ein Sinneseindruek 
- in unserem Beispiel das Gesieht eines Bekannten - im BewuBtsein 
wirklieh erst naeh einer gew-issen VVartezeit auf. Wundernehmen wird 
uns das nieht. Dag jede solehe Wahrnehmung einen korperlichen 
V organg vQraussetzt, der vom Sinnesorgan bis zur Hirnrinde ver
lauft, steht ja ebenso fest wie, daB diesel' nervosen Erregung nieht 
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unter allen Umstanden eine Wahrnehmung unmittelbar nachfolgen 
muB. Entspricht aber jedem bevvuBten seelischen Erleben ein Gehirn
geschehen, so muB in dem Augenblick, in dem die Vorstellung des 
Bekannten schlieBlich doch noch bewuBt wird, der yom Auge aus ein
geleitete Gehirnvorgang entweder noch fortdauern oder aber wieder 
flottgemacht werden. Damit wird aber die Annahme, daB ein anderes, 
"tieferes" BewuBtsein die vVahrnehmung schon vor dem "Ober
bewllBtsein" gemacht haben konnte, nicht bloB unwahrscheinlich, son
dern entbehrlich. 

Dasselbe gilt (damit beriihre ich eine andere, namentlich geschicht
lieh wichtige Seite del' Frage) in beinahe noch hOherem Grade fur die 
FaIle. in denen eine komplexe vVahrnehmung gemacht, die 
Einzelheiten des wahrgenommenen Vorganges aber nicht bemerkt odeI' 
nicht un t e r s chi e den werden. vVir horen das Rauschen des Regens, 
ohne das Auffallen jedes Tropfens zu horen, und wir erkennen ein 
Gesicht, ohne daB wir uns liber seine Zlige im einzelnen Rechenschaft 
geben. Fee h n e r hat deshalb von neg at i v en Empfindtmgen ge
sprochen, mid nicht nur in del' physiologischen, sond~rn auch in del' 
philosophischen Literatur seiner Zeit wird die Frage breit erortert, 
wieso das BewuBtsein aus nicht wahrgenommenen Ein
zelvorgangen die Wahrnehmung elnes Gesamtvor
ganges ableiten kOnnte. 

Die Frage setzt einen uns nun schon gelaufigen grundsatzlichen 
Irrtum voraus. Wieder wird im Namen des psychophysischen Par
allelismus verlangt, daB zu jedem von del' Physiologie nachgewiesenen 
oder auch nur wahrscheinlich gemachten isolierten zerebralen Ereignis 
ein ebenso gesonderter seelischer Vorgang gehore. Mit dem Parallelis
mus fallt jedoch auch diese Forderung fort. GewiB durfen wir an
nehmen, daB allen bewuBten irgendwelche Gehirnvorgange entspre
chen; von welcher Art jedoch diese zerebralen Geschehnisse sind, dar
libel' wissen wir - leider - sehr wenig; wir mlissen also die seelischen 
Vorgange ihretwegen auch nicht in weitere Teile zergliedern, als sie 
das BewuBtsein erlebt. Ob ein Erlebnis "einfach" oder aus anderen 
zusammengesetzt ist, daruber entscheidet allein das Erlebnis; von der 
(elementaren oder nicht elementaren) Natur des ihn begleitenden 
Hi r n g esc he hen s durfen wir diese Entscheidung schon deshalb 
nicht abhangig machen, weil auch der scheinbar einfachste zerebrale 
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Vorgang von der Hirnphysiologie oder von der Chemie jederzeit in 
noch einfachere aufgelost werden konnte. 

Wir haben schon gehort: auf dieser einen falschen Voraussetzung 
hat die ganze Atomisierung des Seelenlebens beruht, durch 
die lange Zeit vielen Forschern der Blick fiir die einfachsten Tatsachen 
versperrt worden ist. Nur ihretwegen hat die Psychologie aus der kom
plexen Wah r n e h m u n g, die bekanntlich haufig die Tatigkeit meh
rerer Sinnesorgane voraussetzt und in die iiberdies inteIlektueIle und 
affektive Zutaten regelmaBig mit eingehen, die r'eine und einfache 
Em p fin dun g herauszuschaIen versucht und, da sie kein Erwach
sener kennt, dem Saugling untergeschoben, der iiber seine Erlebnisse 
gar nichts aussagen, oder dem UnterbewuBtsein, das solche Unter
stellungen ebensowenig zuriickweisen kann. 

In Wahrheit ist die "reine und einfaehe" Empfindung nichts als 
eine Anleihe bei der Physiologie, aber seIbst hier sind ihre 
Bedingungen, die doch immer noch in der Erregung ill e h r ere r Zel
len und Fasern bestehen, durchaus nieht so einfach, daB fiir noch 
verwickeltere physiologische Vorgange nun ohne weiteres auch um
stiindlichere s e elis che Erlebnisse verlangt werden diirften. Es istz. B. 
ein Irrtum gewesen, wenn H e I ill h 0 It z das Erkennen raumlicher Ver
haItnisse durch Auge und Hand auf "unbewuBte Schliisse" hat 
zuriickfiihren wollen. GewiB konnte man nach den physiologischen 
Vorgiingen meinen, daB wir die Stellung der Augachsen zueinander, 
die jeweilige Kriimmung der Linse, die Verteilung der gesehenen Bil
cler auf die Netzhaute beider Augen unmittelbar wahrniihmen und aus 
dies en Einzelwahrnehmungen die GroBe und die Gestalt eines Gegen
standes ebenso ableiteten wie seine Lage im Raum - so etwa, wie man 
aus gewissen Voraussetzungen die Stellung eines Himmelskorpers be
rechnet. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so: die Lehre von den un
bewuBten Sehliissen - der ers te Ve rs u ch ein erR a tion a li
s i e run g des Un b e w u B ten - halt weder einer psychologisch noch 
einer physiologisch zugespitzten Kritik stand. 

Psychologisch wiirde die Erfahning, daB diese angeblich ge
zogenen Schliisse zuweilen nicht stimmen, an sich noch nichts gegen 
die Hypothese beweisen, weil ja auch das BewuBtsein unter Umstiinden 
irrt. Wohl aber miiBte man fragen, warum das UnterbewuBtsein, das 
doch iiber gewisse raumliche VerhaItnisse offenbar viel schneller und 
sicherer urteilt, als es dem OberbewuBtsein auf Grund der gleichen 
Voraussetzungen jemals moglieh sein wiirde, andere Schliisse selbst 
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nach hundertfacher Dbung nicht zieht, die nun wieder dem Ober
bewuBtsein spielend gelingen, und warum es, urn ein Beispiel zu geben, 
einen ins Wasser getauchten Stab immer wieder als gebrochen er
scheinen laBt. 

Was aber die Physiologie angeht, so hat Johannes v. Kries 
in einer noch immer nicht genugend beachteten Untersuchung ge
zeigt, daB das Wiedererkennen und Benennen eines gesehenen Gegen
standes - auch daB' ist ubrigens schon ein SchluB, der aber im Be
wuBtsein gezogen wird - nicht auf die Verbindung einzelner Faser-· 
leitungen und auf die Aufeinanderfolge umschriebener Rinden
erregungen, sondern vielmehr auf einen G e sam t z u s tan d eines aus
gedehnten Gehirngebietes bezogen werden musse. "Strahlen uberhaupt 
optische und akustische Erregungen in ein gemeinsames, beiden zu
gangliches und sie verbindendes Gebiet ein, so wird man weit eher 
der Vorstellung zuneigen, daB jede Erregung des einen und des anderen 
Sinnes, wie sie auch sei, aus welchen Elementen sie sich auch zu
sammensetze, das ganze Gebiet in einen gewissen Gesamtzustand ver
setze, und daB die Koexistenz zweier solcher Gesamtzustande einen 
Zusammenhang zwischen ihnen etabliere, einen Zusammenhang, del' 
freilich in seiner anatomischen odeI' physikalischen Begrundung uns 
noch dunkel ware, jedenfalls aber nicht als Herstellung einer Lei
tungsbahn aufzufassen sein witrde." 

Die Nutzanwendung diesel' Satze auf unser Problem ist, glaube ich, 
nicht schwer. Schon bei dem einfachen von v. Kries gesetzten Fall 
entspricht der von ihm geforderte Gerurnzustand sellistv;erstiindlich 
keinem del' beiden Einzelvorgange, die ihn zusammensetzen. Bei der 
Wahrnehmung (oder Beurteilung) raumlicher Verhaltnisse wird er aus 
noch mehr Einzelteilen hervorgehen, aber immer wird es sieh urn 
e i n enG e sam t z u s tan d handeln, der fitr das betreffende Erlebnis 
spezifiseh und mit den ihn zusammensetzenden Teilen nieht identiseh 
ist. Nun muB aus dem Satz, daB jedem seelisehen ein korperlieher 
Vorgang im Gehirn entspricht, wohl das gefolgert werden, daB ver
schiedenen psychischen auch verschiedene physische G~seheh
nisse zugeordnet sein werden und umgekehrt; daB abel' seelische Er
lebnisse urn so verwickelter sein mussen, je weniger einfaeh die Ent
stehung del' ihnen entsprechenden korperlichen Vorgange ist, das folgt 
offenbar nicht. Hier sind wir wieder allein auf die Tatsaehen ange
w-iesen, und die lehren unzweideutig das Gegenteil. Die Empfindung 
des Violett ist psychologiseh ebenso ei/ffach wie die des Rot oder des 
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Blau, obwohl sich der ihr zugeordnete physiologische Vorgang im Ge
hirn seiner peripheren Entstehung naeh aus den en zusammensetzen 
miiBte, die den Empfindungen des Roten und des Blauen entspreehen. 
Trotzdem werden wir nieht glauben, eine Unterseele erlebe beide Emp
findungen getrennt und iiberliefere die zu einer neuen Farbe verein
fachte Misehung erst dem OberbewuBtsein. Will man aber dieses Bei
spiel deshalh nieht gelten lassen, wei! die Versehmelzung der beiden 
Grundreize schon in der Netzhaut erfolgen, dem Gehirn also doeh 
eine "einfache" Erregung iibermitt1:llt w1:lrden konnte, so dad auf den 
Geschmaekssinn verwiesen werden, bei dem die gleiehzeitige Erregung 
verschiedenartiger Gesehmaekspapillen (in der Zunge und im Gaumen) 
aueh eine einfaehe Empf~ndung bedingt, obwohl es auBerhalb des 
Gehirns iiberhaupt kein Substrat gillt, in dem eine solehe Versehmel
zung statthaben konnte. 

Gewiehtiger erseheint zunaehst ein anderer Einwand. Die physio
logischen Vorgange, auf denen die \tVahrnehmung raumlieher Ver
haltnisse beruht und denen He I mho l.tz unbewuBt-seelisehe Eigen
schaften zuspreehen wollte, spielen sieh nieht aIle gleiehzeitig ab, son
dern folgen einander; es ist also nicht ohne weiteres klar, wie sie einen 
Gesamtzustand irgendeines Gehirngebietes hervorrufen konnen, dem 
seelisch die Wahrnehmung eines Korpers entspraehe. Aueh dieser Ein
wand laBt sieh dureh die Erfahrungen der Farbmisehung, und zwar 
diesmal durch die widerlegen, die mit dem Farbkreisel gemaeht worden 
sind. ~ueh dabei wirken namlieh versehiedene Reize naeheinander und 
erzeugen im BewuBtsein doch den einheitliehen und einfaehen Ein
druck z. B. des WeiB. DaB Hirnvorgange (oder -zustande) nieht selten 
langer dauern als der von auBen kommende Reiz, ist uns ja aus der 
Gedaehtnislehre bekannt. 

Somit werden wir es als Tatsache hinnehmen: daB einfaehe und 
einheitliche seelisehe Erlebnisse nieht bloB zusammen
gesetzten, sondern sogar zeitlich a useinanderliegen
den physis chen Vorgangen entsprechen konnen, und wir 
werden die Ansehauung, dai~ dem Zusammentreten oder der Aufein
anderfolge gewisser korperlieher Gesehehnisse nun aueh eine Summe 
oder eine fortlaufende Reihe von psyehischen Erlebnissen zugeordnet 
sein m ii sse, als aller Erfahrung zuwiderlaufend zuriiekweisen. D a -
mit ist aber der Lehre von den "unbewuBten Sehliissen" 
innerhalb der Sinnesphysiologie jed e r Bod e n en t z 0 gen. 
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~aturlich ist der durch die Aufstellung del' "unbev.-uBten Schliisse" 
gemachte Versuch, hinter den tatsachlich erlebten seelischen Vor
gang en noch unbewuBte Einzelvorgange zu suchen, in letzter Linie 
durch die grundsatzliche Dberzeugung geleitet worden, daB sich die 
Zusammenhange z'wischen seelischem und korperlichem Geschehen 
nicht bloB im allgemeinen beweisen, sondern bis in aIle Einzelheiten 
aufdecken und schlieBlich sogar "verstehen" lieBen. Demselben Grund
gedanken begegnen wir - gewissermaBen am anderen Endpol des 
psychischen Kreislaufes - dann, wenn es sich um den Umsatz gefaBter 
Entschliisse in korperliche Leistungen, also um den Ablauf von will
kiirlichen Bewegungen handelt. Wir "issen, daB manche von ihnen 
- erinnert sei an Radfahren, Klavierspielen und Schreiben - ur
spriinglich bis' in aIle Einzelheiten durch das BewuBtsein geleitet und 
yom BewuBtsein eingeiibt worden sind, die spater unbewuBt, au to
matisch verlaufen. Zunachst haben ,vir jede einzelne Bewegung ge
nau beobachten und ,villkiirlich abstufen miissen, und eine kleine Un
aufmerksamkeit hat immer "ieder zu MiBerfolgen gefiihrt. Allmahlich 
aber sind diese Vorgange selbstandig geworden; das BewuBtsein, die 
Aufmerksamkeit kann anderen Dingen zugewandt werden, ohne daB 
ihr Ablauf dadurch gestOrt werden wiirde. 

DaB man aus dieser Me c han i s i e run g auf ein unbewuBtes see
lisches Geschehen geschlossen hat, beruht auf demselben Fehler, del' 
manche Arzte bei del' Erorterung del' aphasischen und apraktisr,hen 
'Erscheinungen noch heute mit "Sprachbewegungsvorstelhmgen" ar
beiten laBt, die sich in del' B roc a schen, und mit "B ewe gun g s v 0 1'

S tell u n g e n" iiberhaupt, die sich in der motoTIschen Rinde abspielen 
sollen, von denen del' Besitzer diesel' Rindenteile abel' unter Umstanden 
gar nichts erfuhre. Das ist natiirlich ein Unsirul. Yorstellungen erIebt 
ein Mensch und nicht seine Hirnrinde, und wenn sich Bewegungsvor
stellungen - auch auf dem Gebiet del' Sprache - zwischen Denken, 
Wollen und Handeln haufig nicht einschieben, so werden ,'oil' diesen 
neuen Beweis, daB die Beziehungen z"ischen korperlichem und seeli
schem Geschehen unserem Verstiindnis entzogen sind, einfach hin
nehmen miissen. Auch hie I' lauft die Einfiihrung unbewuBter Vor
stellungen, die die Rinde und nicht das BewuBtsein "erlebt", auf eine 
ziemlich gedankenlose Nachbildung physiologischer Verhaltnisse her
aus; nur begegnet die Annahme, daB jedem zeitlich odeI' anatomisch 
abgrenzbaren Teil einer jeden korperlichen Leistung auch ein ebenso 
atomisierter seelischer Akt entsprechen musse, auf diesem, dem motori-
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schen Gebiete noch der besonderen Sehwierigkeit, daB man ihre Dnreh
fiihrung - es sei denn, wir wollten nicht nur das Riickenmark, den 
peripheren Nerven und Muskel, sondern sehlechthin alles beseelen 
an irgendeiner willkiirlieh gewahlten Stelle sehlieBlich doch abbrechen 
miiBte. Die Hoffnung aber, dnrch diese Annahme die Entstehung des 
Seelischen verstiindlicher zu machen, setzt einen Denkfehler voraus; 
wie aus dem korperlichen Reiz eine Wahrnehmung und wie aus einem 
seelischen Vorgang eine korperliche Leistung wird, das werden wir 
auch dann nieht begreifen, wenn wir die psychisehe Reihe nach vor
warts wie nach riickw-arts, so weit wir nnr wollen, verlangern. 

Man sollte meinen, del' Versuch, das UnbewuBte zu rationalisieren, 
miiBte zu allererst da gemaeht worden sein, wo man versucht hat, die 
Regeln und die Gesetze des mensehlichen Denkens kennen
zulernen. In Wirklichkeit ist jedoch in den Schulen, die sich mit die
sem Problem systematisch befassen, von einem nachdenkenden Unter
bewuBtsein kaum jemals die Rede gewesen. Es ist leicht einzusehen, 
weshalb. GewiB ist die Ordnung des mensehlichen Denkens, ist die 
'Tatsache, daB sich Vorstellungen und Gedanken nieht bloB in der 
Reihenfolge ihres Erwerbs, sondern auch naeh Ahnliehkeits-, Zusam
mengehorigkeits-, knrz nach logisehen Gesiehtspunkten ordnen, sind 
die Herrsehaft von "Konstellationen" und "determinierenden Tenden
zen" unlosbare Ratse!. Abel' gerade weil sie es sind, hat es gar keinen 
Sum, nach einer Erklarung des Dellkens in einer Unterseele zu suchen. 
Es ist doch klar: aIle Fragen, vor die uns die Ordnung des Denkens 
stellt, wenn wir sie im BewuBtsein aufklaren wollen, tauchen im Unter
bewuBtsein ebenso auf und konnen hie I' ebensowenig beantwortet 
werden. Es ist eine Seheinlosung, wenn W-IT eine Unterseele die vom Ge
dachtnis angebotenen Vorstellungen priifen und - in einem dem Be
wuBtsein fremden, sehr schnellen ZeitmaB - nur die passenden aus
wahlen lassen; wir werden ja doch wieder fragen mussen, wie sie das 
macht, und so einsehen, daB das Problem vertagt, aber nieht gelOst 
worden ist: 

Ieh moehte hier nicht miBverstanden werden. Beg I' e if e n werden 
wir die Ordnung des Gedankenganges auch aus seinen ph Y sis c hen 
Voraussetzungen nicht. GewiB, wenn wir ausgeruht sind, denken wir 
leichter, und gewisse korperliche Einwirkungen - ehemisehe etwa 

Bumke, Seele. 2. Auf!. 13 
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lahmen und triihen unsere Gedanken. Aber auch damit wird gar nichts 
erklart. Es ist also keine Rede davon, daB die Hypothese des p s y
chisch UnbewuBten auch hier wie friiher bei der Erorterung des 
"ruhenden" Gedachtnisses, mit Riicksicht auf das ph y sis c h Un
bewuBte entbehrlich und unnotig ware. Sie lassen uns be ide im Stich. 

DaB auch die genialen Leistungen des menschlichen Geistes an 
dieser Lagc nichts andern, haben wir friiher gesehen. Auch hier han
delt es sich urn eine letzte Tatsache, die man nicht aufklaren kann, 
sondern einfach hinnehmen muB. 1m iibrigen stellt uns jede, auch die 
durchschnittliche, geistige Tatigkeit grundsatzlich vor dasselbe Pro
blem. Wer iiberhaupt geistig arbeitet, ist zuweilen versucht, an eine 
Unterseele zu gl~uben, die ihm bei der Losung schwieriger Aufgaben 
hilft, sie im geheimen vorbereitet, weiterfiihrt und vollendet 1. Nicht 

1 Vgl. Schopenh!!.,.1l~ (Parerga und Paralipomena, II): "Fast mochte 
man glauben, daB die Halfte alles unseres Denkens ohne BewuBtsein VOl' 

sich gehe . .. Ich habe mich mit den faktischen Datis einer theoretischen, 
oder praktischen Angelegenheit bekannt gemacht: oft nun wird, ohne daB 
ich wieder daran gedacht hatte, nach einigen Tagen, das Resultat, wie namlich 
die Sache sich verhalte, oder was dabei zu tun sei, mir ganz von selbst in den 
Sinn kommen, und deutlich vor mir stehn; wobei die Operation, durch die 
es zustande gekommen, mir so verdeckt bleibt, wie die einer Rechenmaschine: 
es ist eben eine unbewuBte Rumination gewesen. Ebenso, wann ich kiirzlich 
uber ein Thema etwas geschrieben, dann aber mich der Sache entschlagen 
habe, flllit mir bisweilen, wahrend ich durchaus nicht daran dachte, ein 
Zusatz dazu ein. Desgleichen kann ich nach einem Namen, der mir entfallen 
ist, tagelang in'meinem Gedachtnis suchen: dann aber, wahrend ich gar nicht 
daran denke, fallt er mir plotzlich ein, wie zugefliistert. Ja, unsere besten, 
sinnreichsten und tiefsten Gedanken treten plOtzlich ins BewuBtsein, wie eine 
Inspiration und oft sogleich in Form einer gewichtigen Sentenz." Bis dahin 
kann man Schopenhauer unbedingt recht geben. Bedenklich konnte es 
dagegen stimmen, wenn' er fortflihrt: "Offenbar aber sind sie Resultate langeI' 
unbewuBter Meditation und zahlloser oft weit zuruckliegender, im einzelnen 
vergessener Appergus . .. Beinahe mochte man es wagen, die physiologische 
Hypothese aufzustellen, daB das bewuBte Denken auf der Oberflliche des 
Gehirns, das unbewuBte im Innern seiner Marksubstanz vor sich gehe." DaB 
man das aber nicht wortlich nehmen darf, geht aus Schop'enhauers Haupt
werk, auf das er hier ausdrucklich verweist, deutlich hervor. Hier heiBt es 
(Die Welt als Wille und Vorstellung II, Kap. 14): "Vergleichen wir, urn uns 
die Sache zu veranschaulichen, unser BewuBtsein mit einem Wasser von 
einiger Tiefe; so sind die deutlich bewuBten Gedanken bloB die Oberflliche: 
die Masse hingegen ist das Undeutiiche, die Gefiihle, die Nachempfindung del' 
Anschauungen und des Erfahrenen iiberhaupt, versetzt mit der eigenen 
Stimmung unseres Willens, welcher der K'lrn unsers Wesens ist. Diese Masse 
des ganzen BewuBtseins ist nun, mehr oder weniger, nach MaBgabe der in
tellektuellen Lebendigkeit, in steter Bewegung, und was infolge dieser auf die 
Oberflliche steigt, sind die klaren Bilder der Phantasie, oder die deutlichen, 
bewuBten, in Worten ausgedruckten Gedanken und die Beschliisse des Willens. 
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aIle diese Erfahrungen lassen sieh mit den Schularbeiten vergleiehen, 
die nervose Kinder gelegentlich naehts erledigen und, da sie am Mor
gen von ihrer Arbeit nichts wissen, einem Heinzelmannehen zusehrei-: 
ben wollen. Wir aIle haben gelegentlich eine mathematisehe Aufgabe 
nicht am Abend nach stundenlanger Arbeit, wohl aber mit iiberrasehen
der Schnelligkeit am Morgen gelost. Nur hatten wir aueh am Morgen 
an die Aufgabe gedacht und die Voraussetzungen ihrer L6sung aus
geruht, unbefangen, nieht mehr gehemmt dureh vielfaeh vergeblich 
unternommene Losungsversuche, wohl aber vor manehen friiher ver
suchten Irrwegen bewahrt, gewissermaBen im Fluge noeh einmaI ge
priift. Und darauf allein kommt es an. Aueh wenn uns die riehtige 
L6sung schnell einfaIIt, erfahren Wir nieht, warum sie es tut. 

Aueh fur gewisse gute EinfaIIe, die manehe Menschen, seheinbar 
ohne entsprechende Vorbereitung, im Traume erleben, werden wir die 
Arbeit eines UnterbewuBtseins nicht heranziehen diirfen. Zunaehst ist, 
was wir traumen, ja doch bewuBt. Woher aber der Inhalt eines 
Traumes kommt, wissen wir in der Regel ebensowenig, wie ein Dich
ter l oder Musiker im Wachen weiB, weshalb er gerade jetzt neue Ein-

Selten Iiegt der ganze ProzeJ3 unsers Denkens und BeschIieJ3ens auf der 
Oberflll.che, d. h. besteht in einer Verkettung deutlich gedachter Urteile; 
obwohl wir dies anstreben, um uns und andern Rechenschaft geben zu 
konnen: gewohnIich aber geschieht in der dunkeln Tiefe die Rumination 
des von auJ3en erhaltenen Stoffes, durch welche er zu Gedanken umgearbeitet 
wird; und sie geht beinahe so unbewuJ3t vor sich, wie die Umwandlung der 
Nahrung in die Sll.fte und Substanz des Leibes. Daher kommt es, daJ3 wir 
oft yom Entstehen unserer tiefsten Gedanken keine Rechenschaft geben 
konnen: sie sind die Ausgeburt unsers geheimnisvollen Innern." "Das Be
wuJ3tsein ist die bloJ3e Oberflll.che unseres Geistes, von welchem, wie yom 
Erdkorper, wir nicht das Innere, sondern nur die Schale kennen." Schopen
hauer hat also durchaus nicht gemeint, tiber die Tll.tigkeit unseres "geheim
nisvollen Innern" etwas zu wissen. Auch er hat nur festgestellt, daB es zu
weilen so aussieh t, als wtirde in der Tiefe dieses Innern gedacht. 

1 A. E. Hoche (Das trll.umende Ich. Jena: Fischer 1927) berichtet von 
sich selbst: "Das Geschehen beim Aufgehen einer originalen Gedichtzeile im 
wachen Zustande ist sehr eigenttimIich; als Ausdruck einer halb bewuJ3t zur 
Gestaltung drll.ngenden Stimmung erscheint, meist ohne daB die Aufmerk
samkeit darauf gerichtet wll.re, ein gewisses dunkles rhythmisches, noch nieht 
an Worte gebundenes Geftihl; ich weiB aus Erfahrung, daB es unklug wll.re, 
in den sich vorbereitenden Vorgang der Empfll.ngnis mit Willensakten ein
zugreifen; ich lasse geschehen, was da mag. PlotzIich erscheinen innerIich, 
frei schwebend, Worte, Zeilen in dem bereits vorkIingenden Rhythmus, die 
keineswegs immer die erste Zeile des ktinftigen Gedichtes zu sein brauchen, 
ebenso oft vielleicht gerade die letzte sein mogen; an diese Elementargebilde 
kristallisieren sich dann die weiteren metrischen Gestaltungen an. Das Wesent
lichste des ganzen Herganges spielt sieh also auBerhalb der vollen BewuBt-

13* 
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faIle hat. Dazu kommt, daB wir die meisten Traume vergessen und 
auch von einer Traumfolge gewohnlich nur Bruchstiicke im Wachen 
pehalten. Wir konnen also nicht einmal das behaupten, daB dem Men
schen ein guter Einfall (die Einfiihrung einer neuen Behandlungs
methode 1 oder die Verbesserung eines medizinischen Instruments 
z. B.), geschweige denn eine geniale Erkenntnis 2 im Traum iiberhaupt 

seinshelligkeit ab; es geschieht etwas; aber ich bin es nicht, der etwas 
tut, und darin liegt der Bertihrungspunkt mit den im Traume empfangenen 
Oedichtzeilen; iiber Zeilen geht es dabei meist nicht heraus, wenigstens soweit 
wohlgeformte Gebilde in Frage stehen." 

1 August Bier (Die Seele. Munchen-Berlin: Lehmann 1939, S. 158) be
richtet von seinem Lehrer v. Esmarch: "Er hatte mehrere Kranke, die an 
den Gliedern operiert waren, durch Blutverlust verloren, und sann vergeblich 
nach, wie er diesem Ungluck fiir die Zukunft steuern ktinnte. Da erwachte 
er des Nachts wlihrend eines Traumes und pltitzlich kam ihm im Halbschlaf 
der Gedanke, das zu operierende Glied miteinem Gummischlauch so fest 
abzuschniiren, daB der BlutzufluB zu dem betreffenden Gliede vtillig auf
htirte. Er konnte die Zeit nicht erwarten, bis der Tag anbrach. Als dies ge
schehen war, schniirte er sich einen Finger mit einem dunnen Gummischlauche 
abo Nachdem er sich von der Wirksamkeit des Verfahrens uberzeugt hatte, 
setzte er es sofort mit grtiBtem Erfolge in die Praxis um." 

Zu dem bekannten Erlebnis V. Kekules, das Bier an derselben Stelle 
erwlihnt, vergleiche die AuBerung des bertihmten Chemikers auf S. 14. 

1m iibrigen schreibt Bier zu beiden Fallen: "Wichtig ist, daB weder V. Ke
kule noch V. Esmarch die Ltisung ihres Problems im tiefen Schlaf, sondern 
im Halbschlaftraum gelang. Das laBt sich verstehen, denn in diesem wird 
das strenge logische Denken und das Wollen in den Hintergrund geschoben. 
So kann sich die Phantasie, frei von den Ketten des logischen Verstandes 
und des yom Denken beherrschten Willens, ungesttirt entwickeln. Es ge
schieht etwas Ahnliches, wie bei den Entdeckungen und Erfindungen, die 
trotz ihrer verbluffenden Einfachheit nicht von Fachleuten, sondern von 
Laien gemacht werden, weil die letzteren durch kein angelerntes Wissen 
gehemmt werden. Dies hatte ja auch die Chirurgen verhindert, die unglaub
lich naheliegende Abschniirung der Glieder auszufiihren, man nahm an, daB 
der Druck des Gummischlauches auf die Nerven Lahmung, die Unterbrechung 
des Blutumlaufes Absterben des Gliedes hervorrufen wurde." 

2 Vergleiche den Bericht von August Kekule [Ber. dtsch. chem. Ges. 
23, 1306 (1890)]: "Wahrend meines Aufenthaltes in Gent in Belgien bewohnte 
icb elegante Junggesellenzimmer in der HauptstraBe. Mein Arbeitszimmer 
aber lag nach einer engen Seitengasse und hatte wahrend des Tages kein 
Licht. Fur den Chemiker, der die Tagesstunden im Laboratorium verbringt, 
war dies kein Nachteil. Da saB ich und schrieb an meinem Lehrbuch; aber 
es ging nicht recht; mein Geist war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl 
nach dem Kamin und versank in Halbschlaf. Wieder gaukelten die Atome 
vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielten sich diesmal bescheiden im 
Hintergrund. Mein geistiges Auge, durch wiederholte Gesichte ahnlicher Art 
gescharft, unterschied jetzt grtiBere Gebilde von mannigfacher Gestaltung. 
Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefiigt; Alles in Bewegung, schlangen
artig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen 
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jemaL<; 0 h n e Vorbereitung gesehenkt worden ware. Auf del' anderen 
Seite ist natiirlieh nieht einzusehen, warum einem musikalisehen Genie 
neue Melodien und Harmonien nieht gelegentlieh aueh einmal in1 
Traum zustr6men sollten. Von Tar tin i und M 0 z a rt1 (ahnlieh wie 
von manehen Gediehten Go e the s) \>vird es beriehtet, und es besteht 
kein AnlaB, an dies en Beriehten zu zweifeln. Abel' aueh sie beweisen 
nul', daB es mit del' Rationalisierung des UnbewuBten niehts ist; del' 
Traum selbst ist ja nieht unbewuBt; wir muss en also noeh hinter den 
Traum gehen, und dann sind wir freilieh beim UnbewuBten, abel' dieses 
UnbewllBte ist wiederum das, was es immer ist: der Urgrund alles 
Seelisehen, von dem sieh niehts anderes aussagen laBt, als daB aus 
ihm alles ubrige quillt. 

1m ubrigen habe ieh schon erwiihnt, daB Beethoven z. B. an 
seinen musikalischen Einfiillen immer wieder gefeiIt und geandert hat, 
ehe sie in del' uns gelaufigen Form verwandt worden sind. Das ist 
naturlich im waehen, wahrscheinlich im sehr waehen Zustand, ge
schehen. Aber wenn wirklieh einmal jemand aueh im Schlaf gearbeitet 
hatte (ieh selbst kann ahnlich wie Hoe h e nur von im Traum ge
haltenen, wahrseheinlieh recht schlechten, Vortragen 2 fiber mir langst 
gelaufige Gebiete beriehten), so ware auch das nieht im UnbewuBten, 
sondem im BewuBtsein gesehehen - im Sehlaf arbeiten kann immer 
nur der, der nieht traumlos, also nieht tief genug sehlaft. 

Hier werde ieh eine kurze Auseinandersetzung uber das BewuBtsein 
im Waehen und im Traum sowie fiber die H Y I? nos e einsehalten 
mussen. leh gehe, davon aus, daB unser BewuBtsein das Kommen und 

erfaI3te den eigenen Schwanz und hohnisch wirbelte das Gebilde vor meinen 
Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich; auch diesmal verbrachte 
ich den Rest der Nacht urn die Consequenzen der Hypothese auszuarbeiten." 
Man lese dazu noch, was Kekule tiber die Vorbereitung solcher Erkenntnisse 
durch Arbei t gesagt hat (s. S. 14). 

1 Zit. nach Hoche, 1. c. 
2 Vg1. C. G. Carus, Psyche. Pforzheim: Hammel; & Hoffmann 18t.6, S. 216: 

"Eben darum, weil sonach im Schlafe die Seele doch nur unvollkommen 
wirkt, traumt der Verntinftigste oft Dinge, die im Lichte der Vernunft absurd 
erscheinen; und darum ist selbst das Urteil im Traum so unvollkommen, 
so daB manches, z. B. eine Rede, die wir hielten, oder ein Plan, den wir 
traumend entwarfen, uns im Traume ganz auI3erordentlich erscheinen kann, 
wahrend wir dagegen, sobald wir uns an alles dieses im Wachen erinnern, 
beides nul' fur unbedeutend zu erklaren imstande sind." 
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Gehen von Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gedanken, Gefiihlen und 
Willensimpulsen, den Wechsel von Stimmungen und darnit auch seine 
eigenen Wandlungen seIber bemerkt, daB es also gleichzeitig Akteur 
nnd Zuschauer ist. DaB dabei aIle Obergange zwischen voller BewuBt
seinshelligkeit und tiefer BewuBtseinstrubung beobachtet werden, ist 
uns zum mindesten aus den Zustanden vor dem Einschlafen bekannt. 
Priifen wir uns jedoch, wie weit sich die Helligkeit des wachen Be
wuBtseins erstreckt, oder anders ausgedriickt, wie groB der In h a I t 
ist, den wir auf einmal auffassen konnen, so stellt sich hera us: gleich
zeitig werden immer nur wenige Gegenstande deutlich bewuBt. Aber 
auBer den klar erfaBten Inhalten enthaIt das BewuBtsein beinahe im
mer noch andere Bestandteile, die weniger hervortreten, musikalisch 
ausgedriickt, die mit anklingen, aber nicht dominieren. Oder, urn ein 
seit langem iibliches - optisches - Bild zu gebrauchen: wir miissen 
z"\'\ischen dem Blick pun k t e und dem Blick f e Ide des BewuBtseins 
unterscheiden. Was im Blick pun k t e steht, wird klar und scharf er
faBt; VOIl da nach den Randteilen des Gesichtsfeldes wird alles Weitere 
immer schattenhafter erlebt. Aber wie wir den Blickpunkt unseres 
korperlichen Auges jederzeit neu einstellen und auf Dinge richten 
konnen, die vorher in der auBersten Umgrenzung des Blickfeldes ge
leg-en waren, so kann unsere "A u f mer k sam k e i t" auch die Hellig
keit iindern, die sie den einzelnen BewuBtseinsinhalten zuwenden will. 
Natiirlich steht jetzt im Blickpunkte meines BewuBtseins das Thema 
dieses Kapitels, aber nichts wiirde Ill:ich hindern, an seine Stelle irgend
einen der Gegenstiinde zu setzen, die wie die Einrichtung meines Zim
mers oder die Gerausche der StraBe mir auch bewuBt, aber doch in 
geringerem Grade bewuBt sind als die Gedanken, die ich hier zu 
Papier bringen will. Sogar die Gruppe von Wahrnehmungen, Vor
stellungen, Gedanken und Gefiihlen, die den Ich-Komplex, das Selbst
bewuBtsein begriinden, ist uns nicht immer im gleichen Grade 
bewuBt; es gibt Augenblicke, in denen wir uns wirklich beinahe ver
gessen, und andere, in denen dieses Personlichkeitsgefiihl das BewuBt
sein vollkommen beherrscht. 

Aber man braucht auf diese wunderbare Erscheinung eines Neben
einander in} BewuBtsein nur einmal hinge wiesen zu sein, urn bald zu 
find en, daB die Rangordnung der gleichzeitig bewuBten Inhalte sehr 
eigentiimliche Schwankungen zeigt. Was unterscheidet denn den Traum 
vom klaren Denken am Tage, und was kennzeichnet besonders den 
Zustand, in dem wir mit dem Einschlafen kampfen und Richtung und 
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Inhalt unserer Gedanken nicht mehr beherrschen? Die Vorstellungen 
sind nivelliert, sagt Wernicke; jede scheint gleichviel Rechte zu 
haben; sie losen sich regellos ab; die Ordnung im Denken hort auf. 
Kein Gedanke hebt slch mehr deutlich aus dem Blickfelde heraus; Zu
sammengehoriges wird auseinandergerissen, Nicht-Zusammengehoriges 
dafur zu unsinnigen Bildungen verschweiBt 1 . Und Erinnerungen wer
den uber die Schwelle des BewuBtseins gehoben, die das geordnete 
Denken in solchem Zusammenhange niemals zulassen wiirde, andere 
dagegen versinken, die in del' Kette' der ubrigen notwendig waren. Bei
nahe das Merkwiirdigste abel' ist: alles das nehmen wir hin ohne Er
staunen und ohne Abwehr, weil unser Urteil versagt und wir die 
Widerspruche nicht merken. Dafur konnen die Vorstellungen im 
Traum leibhaftiger sein. 1m Traum erlebe er durchaus deutliche und 
plastische Bilder, schreibt Moe b ius, w1i.hrend er sich im ';Y achen 
nichts sinnlich greifbar vorstellen konne. Und: "W enn uns von einer 
Gesellschaft von Leuten tr1i.umt, wie sehr in ihrem Charakter lassen 
wir sie nicht reden!", meint L i c h ten be r g, "warum gelingt uns das 
nicht ebenso, wenn wir schreiben 2?" Abel' dann fuhren wir Verstor
bene ein und glauben Unmogliches, und wir begehen Handlungen, die 
wir im Wachen als unmoralisch vel'werfen. 

1m ubrigen ist del' Traum nul' del' 1i.uBerste Fall einer normalen 
BewuBtseinstrubung; an g e de ute t finden wir 1i.hnliche Andel'ungen 
des Denkens in Zust1i.nden ganz anderer Art, die zu sol chen Triibungen 
des BewuBtseins scheinbar wenig Beziehungen haben. Auch in del' 
Angst wie ubel'haupt in jedem A££ekt ist die Au££assung erschwert, 
das Denken ver1i.ndert und das Urteil gestort. Nicht bloB im Schlaf 

1 Vgl. die Beobachtungen von Lichtenberg, S. 258. rAus dem Traum 
kennen wir ubrigens Ahnliches alle. "Wir hiiren den Brautchor aus Lohengrin, 
es ist aber Heil dir im Siegerkranz; es erscheint ein Stiefelknecht, aber es ist 
der kategorische Imperativ; ich steige in einem Schacht aufwarts und gelange 
mit jedem neuen Absatz in eine andere historische Epoche usw." (Hoche, l.c.) 

2 Vgl. auch Jean Paul (Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebens
lauf. Gera und Leipzig 1799): "Der Traum ist unwillkurliche Dichtkunst 
und zeigt, daB der Dichter mit dem kiirperlichen Gehirne mehr arbeite als 
ein anderer Mensch. Warum hat sich noch niemand daruber verwundert, 
daB er in den sCEmes detachees des Traums den spielenden Personen wie 
ein Shakespeare die eigentiimlichste Sprache, die scharfsten Merkworte ihrer 
Natur eingibt, oder vielmehr, daB sie es ihm soufflieren, nicht er ihnen? Del' 
echte Dichter ist ebenso im Schreiben nUl' der Zuhiirer, nicht der Sprachlehrer 
seiner Charaktere, d. h. er flickt nicht ihr Gesprach nach einem muhsam 
gehiirten Stilistikum del' Menschenkenntnis zusammen, sondern er schauet 
sie, wie im Traum, lebendig an, und dann hiirt er sie." (Jean Pauls Werke. 
Leipzig und Wien: Bibliogr. Inst. Bd. 4, S. 261.) 
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muB ein AuBenreiz stark sein, damit er eine Wahrnehmung auslosen 
kann, auch innerlieh gespannte oder heftig erregte Mensehen be
merken selbst aufdringliche Ereignisse nieht. 

Ieh sehe dabei von allen eigentlieh krankhaften Vorkommnissen ab 
und gehe selbst auf die BewuBtseinstriibung nieht ein, die etwas gro
Bere Alkoholgaben bei den meisten Mensehen bewirken. Dagegen 
moehte ieh jetzt noeh die H y p nos e 1 besprechen, wieder um zu fra
gen, wie es sieh bei ihr mit der Tatigkeit eines UnterbewuBtseins ver
halt. 

Hypnosen kommen dureh Suggestionen zustande, und deshalb solI 
zunachst festgestellt werden, daB eine Suggestion au e h einen Traum
zustand herbeifii-hren k ann. Suggestionen konnen, wenn die Ver
suehsperson an diese Wirkungen glaubt, niimlieh vieles bewirken. Man 
kennt aus Offentliehen Vorfiihrungen ja iiberaus alb erne Bilder: der 
Hypnotiseur befiehlt, und seine Opfer versinken in Sehlaf, sie be
halten jede Stellung bei, die er ihren Gliedern erteilt, fiihren seine 
Auftrage aus oder liegen regungslos da, auBerstande, aueh nur einen 
Finger zu riihren. Und sie "traumen" alles, was ihnen eingeredet 
wird, spreehen mit Leuten, von denen der Hypnotiseur behauptet, daB 
sie anwesend seien, fiihlen Sehmerzen an gesunden Gliedern und essen 
Speisen, die sonst niemand sieht; was aber tatsaehlieh um sie vor
geht, das bOren und sehen sie nieht. 

1st das ein Sehlaf? GewiB, nur muB man wissen, daB das BewuBt
sein aueh im normalen Sehlaf niemals ganz ausgeloseht wird, daB es 
sieh aueh bei ihm nur um einen Teilsehlaf handelt, der zwar die 
meisten, aber doeh nieht aIle Gebiete des seelischen Leb,ens befiillt. 
Wir aIle lernen schon friih unsere Blasenreflexe im Sehlaf zu be
herrsehen, den Drang zum Urinieren zu unterdriieken oder aber auf
zuwachen, wenn der Drang nieht mehr unterdriiekt werden kann. 
Kleine Kinder wiirden aus dem Bett fallen, wenn man sie nieht dureh 
meehanisehe Vorriehtungen sehiitzte; der Erwachsene regelt seine Lage 
aueh dann, wenn er im tiefen Sehlaf von AuBenreizen langst nichts 
mehr merkt. Es gillt Miitter, die beim leisesten Wimmern ihres Kindes 
ihren Sehlaf unterbreehen, wahrend sie viel starkere Gerausehe im 
Hause nieht horen, und Bahnbeamte, die, ungestort dureh voriiber
rollende Ziige, erst bei bestimmten' Signalen erwachen. For e I hat in 
seiner Irrenanstalt Pflegerinnen hypnotisiert und ihnen befohlen, auf 

1 Ich folge hier der vorziiglichen Darstellung von W. Hilger, Die Hyp
nose und die Suggestion. Jena: Fischer 1909. 
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der unruhigsten Abteilung zu schlafen, auBer wean eine bestimmte 
Kranke laut werden sollte. Das ist eine Hypnose gewesen; aber auch 
ieh bin als Assistent jahrelang daan aufgewaeht, wenn eine bestimmte, 
weitab von meinem Zimmer gelegene Tur geoffnet worden ist, weil ieh 
dann gewuBt habe, nun kommt der Pfleger, mieh auf die Abteilung 
zu holen; bei allen anderen Gerausehen habe ieh weitergesehlafen. 
Andere Ante beriehten zuweilen von naehtliehen Anordnungen, die 
sie am folgenden Tage als die ihrigen nieht anerkannt haben. Sie mus
sen "waeh" gewesen sein; dean sie haben riehtige Anordnungen ge
geben; aber doeh nieht so waeh wie gewohnlieh; sonst wiirde ihnen 
nieht die Erinnerung fehlen. F r it j 0 f Nan sen erziihlt, er und seine 
Begleiter seien stundenlang sehlafend weitermarsebiert, und For e I 
behauptet sogar, als Student in langweiligen Vorlesungen sehlafend 
mitgesehrieben zu haben. 

So ist die "H y p nos e" also niehts grundsatzlieh Neues. Abel' was 
fiir uns wiehtiger ist: sie ist aueh nieht das Wesentliehe, sondern ein 
Be i weI' k, das dem Laien auffallt, das man abel' fortlassen kann, ohne 
den Kern del' Ersehemung, die Suggestibilitat, 'zu bemmen. Das 
miissen wir feststellen, ehe sieh die Frage beantworten laBt, auf die 
es uns ankommt: ob die mit der Hypnose gemaehten Erfahrungen das 
Vorhandensein emes UnterbewuBtseins, einer denkenden Unterseele 
beweisen. 

In del' gewohnliehen Hypnose denkt del' passive Teil, was del' aktive 
will. Damit wird sieh fur die Rationalisierung des UnbewuBten kaum 
etwas anfangen lassen. Also hat man sieh an die sogenannten po s t
hyp notis eh en S u g g e s tio n en gehalten. Das sind zunaehst ein
mal alle Suggestionen, die wir Arzte in del' Hypnose 1 erteilen; wenn 
sie nieht naehwirkten, konnten sie ja niemandem helfen. Hier meint 
man abel' einen besonderen Fall, und der wiirde erstens gar nichts 
beweisen, und zweitens bestreite ieh, daB es ihn gibt. Es handelt sieh 
urn in del' Hypnose befohlene und spateI' ausgefuhrte Vel' b I' e e hen. 
GewiB lassen sieh beeinfluBbare Mensehen dureh systematisehe Be
arbeitung aueh zu unmoralisehen und verbotenen Handlungen bringen; 

1 Nicht nur uber das Wesen der Hypnose, sondern auch uber ihre tat
sachlichen Erscheinungen bestel).en zahlreiche MiBverstandnisse. So 
meint Graf Keyserling (Das Reisetagebuch eines Philosophen. to. Auf!. 
Darmstadt: Reith 1920, S. 135), der Mensch verfUge im hypnotischen Schlaf 
uber Fahigkeiten, die er im normalen Wachzustand nicht besaBe. Daran ist 
nur richtig, daB man in der Hypnose Hemmungen (durch Schuchternheit z. B.) 
beseitigen kann, die die Entfaltung dieser Fahigkeiten im "\Vachen verhindern. 
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man wird also zugeben durfen, daB der verbrecherische Wille eines 
Menschen auch durch in der Hypnose immer wiederholte Einfluste
rungen unterstutzt werden kann. Aber darum geht es hier nicht. Ein 
schwieriges und wichtiges Problem entstunde erst dann, wenn jemand 
auf einen in der Hypnose erteilten Befehl ein Verbrechen beginge, das 
seiner Persanlichkeit, seiner moralischen Einstellung, seinen Ober
zeugungen und Absichten durchaus widersprache. Wir wollen einmal 
annehmen, ein solcher Fall ware sichergestellt; wir wiirden uns dann 
mit einer sehr unheimlichen Erfahrung abfinden mussen. Aber ware 
dadurch etwas fur die Rationalisierung des UnbewuBten bewiesen? 
GewiB nicht. Der Befehl ware, wenn auch in der Hypriose, doch dem 
BewuBtsein erteilt; dann ware er (nehmen wir es an) ins UnbewuBte 
untergetaucht; ~ur geeigneten Zeit aber ware er wieder ins BewuBtseiri 
getreten, das ihn jetzt den Karper hatte ausfuhren lassen. Da, wo die 
PersOnlichkeit eines Menschen einem ihm erteilten Befehl"nicht wider
strebt, sehen wir diesen Fall (ohne die Hypnose natiirlich) bei jedem 
Schuler, Soldaten, kurz bei jedem verwirklicht, der eine erst fur morgen 
bestimmte Anordnung heute erhalt, urn an sie erst morgen wieder zu 
denken, wenn der Glockenschlag einer Uhr oder eine bestimmte Situa
tion (in der Schule, auf dem Kasernenhof usw.) ihn an den Befehl 
und daran erinnert, daB er jetzt ausgefiihrt werden muB. Fur eine 
eigene Verstandestatigkeit des UnbewuBten bliebe in diesem Geschehen 
kein Raum. 

Aber Gott sei Dank: wir brauchen an solche .auf Grund von post
hypnotischen Suggestion en begangene Verbrechen nicht einmal zu 
glauben 1. Nur mit dem Papierdolch ersticht das Medium sein Opfer 
nach der Hypnose (genau so, wie es, nur von der Hand des Arztes ge
leitet und damit durch die Gegenwart des Arztes geschutzt, unmittel
bar vor einem yom Arzte bestellten Auto "ohnmachtig" wird oder nur 
mit Zuckerpulver einen ihm in der Hypnose befohlenen "Selbstmord" 
veriibt); irgendwie bedenkliche Handlungen hat gegen seine Ober
zeugung noch kein einziges Medium begangen. Das UnterbewuBtsein 
scheint also Hemmungen zu haben, die sich naturlich ebensogut fur 
wie gegen sein Vorhandensein anfuhren lieBen. Aber muB denn die 
Suggestion uberhaupt "unbewuBt" wirken? Es gibt wenige For
schungsgebiete, in denen es so viel Schwindel und so viel Selbstbetrug 
gibt wie gerade hier, und kaum eines, in dem eine vorgefaBte Mei-

1 Trotz des nieht uberzeugenden, sehr unkritisehen Buehes von Mayer, 
"Das Verbreehen in Hypnose". Munchen: J. F. Lehmann 1937. 
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nung den Erfolg eines Versuehes so beeinflussen kann. lVIanehe F or
seher 1 haben sieh in diesem Zusammenhange allen Ernstes auf die 
Bekundungen - sie sellist spreehen dann von "Offenbarungen" -
ihrer Medien berufen und dabei mit Naehdruek deren Wahrheitsliebe 
betont. Es ist aber doeh klar, daB die Medien immer nur die Auf
fassungen des Hypnotiseurs iiber die Seele und iiber das UnterbewuBt
sein naehbeten werden; und was die Wahrheitsliebe betrifft, so ist sie 
bei Hysterisehen ohnehin nieht sehr groB; daB sie dureh immer wie
derholte Hypnosen und dureh die systematisehe Erziehung zur hysteri
sehen Sellistbespiegelung zunehmen konnte, glaube ieh jedenfalls nieht. 

Zum OberfluB hat sieh immer wieder feststellen lassen, daB das so
genannte UnterbewuBtsein aueh bei H ysterisehen gar n i e h tun
bewuBt ist. Sie geben in der "hypnotisehen Selbstbesi~ung", also 
in einem dureh starke WilIensanspannung von ihnen s e I b s t e r
zeugten Zustande, iiber alles, aueh iiber das seheinbar Verborgenste 
volIkommen ersehopfende Auskunft; sie wissen also davon, wenn sie 
es wollen. Und wird einem im "Dammerzustand" oder in der Hypnose 
etwas gesagt, was ihm sehr unangenehm oder sonst fiir ihn wiehtig ist, 
so erinnert er sieh, sobald es darauf ankommt, daran stets aueh im 
Waehen. Das zugeben freilich, das wird er nieht, und er wird, wenn er 
es bestreitet, im Augenblick sogar sellist daran glauben. 

Ernster miissen gewisse Erfahrungen beurteilt werden, die - iibri
gens haufiger von Laien als von Faehpsyehologen - gleiehfalls fiir 
die geistige Arbeit eines UnterbewuBtseins herangezogen werden und 
die iibrigens jeder an sieh selbst maehen kann. Es wird uns eine neue 
Stellung angeboten unter ganz anderen Lebensbedingungen und an 
einem anderen Ort. Wir sollen jetzt wahlen, aber nun stellt sieh her
aus, daB die Rechnung nieht aufgeht; die einzelnen Posten hiiben und 
driiben wollen sieh geg.eneinander nieht abwagen lassen. Hier alte 

1 Vgl. Kohnstamm. Auch er wirft die beiden Probleme, die hier streng 
auseinandergehalten werden sollen, zusammen: das meiste, was er zum Be
weis des UnterbewuBtseins anffihrt, wie die hypnotische Regelung der Men
struation z. B., betrifft die ganz allgemeine und ganz im allgemeinen offene 
Frage, wie psychische Vorgange auf korperliche Funktionen wirken. Diese 
Frage wird natiirlich dadurch, daB man ein UnterbewuBtsein einfiihrt, ga~ 
nicht gefOrdert; ob sich die beiden Reihen - die psychische und die physische 
- direkt oder indirekt durch das UnterbewuBtsein beriihren, ist ganz gleich; 
wie sie aufeinander wirken, erfahren wir doch nicht. 
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Freunde und ein liebgewordenes Amt - dort neue lockende Aufgaben 
und vielleicht eine anziehende Landschaft. So schwanken ,vir bin und 
her und stellen schlieBlich die Frage bis zu einer gliicklicheren Stunde 
zuriick. Und die kommt auch; plOtzlich ist uns die Entscheidung in
nerlich vollkommen klar. 

Wenn manche Forscher in solchen Fallen an die Vorarbeit einer 
Unterseele gedacht haben, so ist es wohl deshalb geschehen, weil sie 
nur die seelischen Vorgange bewuBt nennen, die man in Gestalt 
sprachlich formulierter Gedanken erIebt. Was aber bei Ent
scheidungen der erwahnten Art miteinander ringt, !lind G e f ii hie, 
und der Grund, warum wir nicht sofort wissen, wohin uns unser Ge
fiihl zieht, ist gerade der, daB wir zuuachst versuchen, die Frage auf 
intellektueiIem Wege zu losen. Man braucht aber nur an andere 
gefiihlsbetonte Gedankengruppen, wie die der Liebe und Freundschaft. 
zu denken, urn einzusehen, wie aussichtslos ein solcher Versuch ist. 

Ieh darf in dieser Hinsicht auf die friiher erfolgte Besprechung der 
Gefiihle verweisen. Gefiible werden sieh auch da, wo ihr Vorhanden
sein im BewuBtsein feststeht, niemals rational aufklaren lassen. Des
haTh ist an ihnen aber auch das Vorhandensein eines UnterbewuBt
seins nicht zu beweisen; denn von einem Gefiihl, das auf das BewuBt
sein wirkt, zu behaupten, daB es im BewuBtsein nich t erIebt worden 
ware, das ist schon deshalb unmoglich, weil seine intellektuelle, fiir das 
Gedachtnis greifbare Ursache unter Umstiinden weit zuriickliegen und 
nur die iiber den Korper gehende Wirkung im BewuBtsein noch fort
schwingen kann. Mit anderen Worten: der Versuch, fiir Zusammen
hange, in denen das Gefiihl eine Rolle gespielt hat, ein unbewuBtes psy
chisches Geschehen heranzuziehen, hat nur dann Sinn, wenn er in der 
Erkliirung dieser Zusammenhange das Gefiihl durch den V e r s tan d 
ersetzen und die Rationalisie-rung des Seelischen, nachdem 
sie im BewuBtsein miBlungen ist, jm UnterbewuBtsein durchfiihren will. 

DaB diese Alternative - bewuBtes Gefiihl oder nicht be
wuBte logische Griinde - aber iiberhaupt auftaucht, hat seine 
letzte Ursache darin, daB Gefiible nicht zu den "massiveren Gegen
standen des BewuBtseins" gehoren, daB sie also gewohnlich 0 h n e 
s p rae h Ii c h e F ass u ~ g erscheinen und sich deshalb spater ver
hliItnismaBig leicht aus der Erinnerung ausmerzen lassen. Gerade ge
£iihlsbetonte Gedanken werden ja haufig nicht in Worte gekleidet. Man 
denke an gewisse erotische Wiinsche oder an unfreundliche oder kri
tische Gedanken etwa, die ein junger Mensch gegen seine Eltern oder 
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gegen die Religion z. B. erlebt, an die erste aufdammernde Erkenntnis 
eines Geistlichen, daB er nicht glaubt usw. Wieviel Frauen gestehen 
sich ein, daB der Tod des Mannes eine Erlosung gewesen ist, oder gar, 
daB er eine sein wiirde; und welcher Vorgesetzte gibt sich zu, einen 
Untergebenen nicht zu fordern, weil er ibm korperlich unangenehm 
ist? In allen diesen Fallen wird die Klarheit und Bestimmtheit, die 
das - auch nur gedachte - Wort einer Sache verleiht, oft unwillkiir
lich vermieden, und eben dann spricht man am liebsten von einem 
"GefiihI" . 

Nach diesen Bemerkungen will ich mich jetzt mit gewissen psycho
logischen Schulen befassen, die aIle auf Sigmund F r e u d zuriick
gehen und deren eigentlich.es Wesen in einer Ra tionalisierung 
des U nb ewuBten besteht. Hier handelt es sich um ein UnhewuBtes, 
das denkt, zum Teil tie fer denkt als das BewuBtsein, immer aber, und 
das vor allem, egoistischer und, wenn man will, ehrlicher, um ein 
UnterbewuBtsein, das unsere Dberzeugungen und Handlungen lenkt 
und bestimmt und, wenn es das im Rahmen des sozialen Lebens nicht 
kann, den Menschen krank, namlich in irgendeiner Form "nervos'· 
werden laBt. 

Freuds Lehre und die seiner Schiiler gehen von zwei an sich un
bestrittenen Voraussetzungen aus: einmaI, daB der Mensch spa t e r 
haufig nicht weiB, was er friiher gedacht hat, sowie ferner, daB er 
noch haufiger nicht feststellen kann, weshalb gerade diese und nicht 
andere Gedanken aus dem UnbewuBten entstehen. FoIgt aber aus die
sen Voraussetzungen, daB der Mensch denken kann, ohne es (sc. wah
rend des Denkens) zu wissen? Kann er Schliisse ziehen und Dber
legungen anstellen, ohne daB sein BewuBtsein davon erfiihrt? 

DaB es Tatsachen gibt, die zu dieser Annahme zu drangen scheinen, 
ist, wie gesagt, nicht zweifelhaft. Es s i e h tinder Tat zuweilen so 
au s, a 1 sob ein Mensch iiber etwas nachgedacht hatte, wahrend er 
selbst mit Bestimmtheit behauptet oder gar mit voller Dberzeugung 
glaubt, nicht dariiber oder daran gedacht zu haben. :Falsch ist nur der 
SchluB, daB er wirklich nicht nachgedacht hat. Wir vergessen das 
meiste, was wir erleben, und Dinge, an die wir nicht gern denken, 
noch schneller als andere 1; unsere Triebe drangen uns Wiinsche auf, 
die wir logisch nicht begriinden konnen und gegen die sich unser Ver-

1 Diese Tatsaehe der "Verdrangung" ist z. B. aueh Strindberg bekannt 
gewesen. Er laBt den HeIden im "WetterIeuehten" sagen: "tJbrigens war 
die Begegnung so aufregend fUr mieh, daB ieh sie ganz vergessen habe." 
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stand und unsere Moral wemen; wir begehen Torheiten, deren wir 
uns sehamen, und wir denken Dinge, die uns peinlieh sind. Alles das 
spielt sich irn BewuBtsein ab, wird jedoeh haufig spraehlich nieht 
formuliert und urn so schneller vergessen, und so konnen wir uns 
dann spater leicht einreden, wir hatten es uberhaupt nieht gedaeht. 
MuBten wir aIle unsere Erlebnisse in die klaren Lettern der inneren 
Sprache gieBen, so wiirden wir uns uber unsere wahren Griinde und 
Absichten viel weniger vormaehen konnen. 

Aber ieh gehe noeh weiter: aueh, daB Wahrnehmungen, Gedanken, 
Gefuhle und Willensirnpulse nicht bei allen Mensehen -und zu allen 
Zeiten in gleiehem MaBe vom Lichte des BewuBtseins erhellt und daB 
deutlieh bewuBte gegen halb, dunkel oder wenig bewuBte Erlebnisse 
keineswegs irnmer hart abgesetzt sind, auch dies gebe ieh zu. Fur viele 
Menschen versteht sieh eine gewisse Versehwommenheit und Dumpf
heit des Denkens von jeher von selbst, wiihrend andere das meiste 
scharf konturiert, unerbittlieh klar und hell beleuehtet erleben. Und 
zu personliehen und zeitliehen Sehwankungen und solehen, die auf 
mehr oder minder groBer Frisehe oder im Gegenteil auf Ersehopfung 
beruhen, kommt noch' daB sieh aueh die einzelnen Erlebnisformen 
versehieden verhalten. Der eine maeht seine Wahrnehmungen deut
lieh una so, daB ihm verhrutnismaBig wenig von seiner Umwelt ent
geht, wahrend seine Gedanken beinahe irnmer in einem wohltatigen 
Nebel verbleiben. Der andere bezahlt gerade die Klarheit seiner Ge
danken dureh eine gewisse Unseharfe seiner Wahrnehmungswelt. Aber 
in diesem Zusammenhange wichtiger ist: daB es aueh beirn einzelnen 
Stufen der BewuBtheit, Dbergange zwischen BewuBt und UnbewuBt 
gibt, daB aHe Wahrnehmungen, Gedanken und Entsehlusse nieht nur 
vom Fur und Wider durchkreuzt und von Gefiihlen getragen, sondern 
zugleieh von unklaren Nebenvorstellungen, von versehwommenen 
Wahrnehmungen sowohl wie von kurz aufblitzenden Einfallen und 
Wiinschen umkreist und durehschnitten werden, mit anderen Worten, 
daB nicht einmal aIle zur gleiehen Zeit erlebten seelisehen Vorgange 
den gleiehen Grad von Deutliehkeit haben. Aueh der einzelne Gedanke 
wird durchaus nieht immer sofort deutlieh erlebt; er formt sieh alI
mahlieh, steig! aus' einem mehr nebelhaften Almen langsam zur Klar
heit empor und wird erst dabei sehlieBlieh aueh sprachlieh gefaBt. 
Ja, zuweilen sieht es so aus, als stunde eine Erinnerung, ein Name 
zum Beispiel, schon an der Sehwelle unseres BewuBtseins 1; die Silben-

1 Vgl. James: "Setzen wir den Fall, wir suchten uns zu erinnern an einen 
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zahl kennen wir oder den Klang, "Farhhorer" "sehen" eine fur sie 
zum Worte gehorende Farhe; andere wissen um die logische Kategorie, 
um die Beziehung zu irgendeiner verwandten Bezeichnung - jetzt 
hahe ich es gleich, heiBt es dann, oder: ich hahe den Namen schon 
auf der Zunge - und plotzlich ist alles urnsonst, die Vorstellung kehrt 
wieder urn, taucht aus dem Nebel in das vollkommene Dunkel zurUck 1, 

iihnlich wie uns Traumerinnerungen beirn Aufwachen zwischen den 
Handen zerrinnen. Die Deutlichkeit eines Gedankens kann sich also 
wirklich, wie Herhart gemeint hat, his zurn Nullpunkt vermindern. 
Aher daB Gedanken unterhalh dieses Nullpunktes fortleben, daB sie 
hier - irn UnhewuBten - als Gedanken weitergesponnen werden, das 
folgt auch aus solchen Beohachtungen nicht. Wo wir eine Behauptung 
dieser Art ~der eine eigene Beohachtung, die sie zunachst zu recht
fertigen schien, kritisch verfolgen, stellt sich regelmaBig heraus, daB 
der heiseitegedrangte Gedanke - man denke an angstliche oder arger
liche Vorstellungen etw~, die wir durch geistige oder korperliche Ar
beit zu verdrangen versuchen - immer noch irgendwie hewuBt ge
blieben ist oder wenigstens durch die von ihm ausgeloste Stimmung 
fortgewirkt hat. Richtig ist lediglich eines: daB der EinfluB, den ein 
Gedanke auf das Gemutsleben und damit auch auf den Korper aus
ubt, dem Grade seiner eigenen BewuBtheit nicht irnmer entspricht, 
und daB zuweilen auch dunkel BewuBtes Gefuhle wie Zorn und.Angst 
unterhalt. Gedanken, die nur fluchtig durch das BewuBtsein gegangen 
sind und eine klare Formulierung, geschweige denn eine logische Be
griindung dahei gar nicht erfahren hahen, konnen die stiirksten Wir
kungen hinterlassen, wenn sie nur hinreichend gefuhlsbetont sind. 
Aher gedacht mussen sie sein, und so spielt sich nach meiner Auf-

vergessenen Namen ... Es ist eine Leere vorhanden; aber keine bloBe Leere. 
Es ist eine Leere, in der es intensiv arbeitet. In ihr spukt eine Art Geist des 
Namens, der uns in bestimmte Richtung lockt, der manehmal ein ge
wisses Priekeln erzeugt in dem BewuBtsein unserer Konzentration und der 
uns dann zurfieksinken laBt ohne den gesuehten Namen. Wenn sieh uns 
falsehe Namen aufdrangen, wirkt diese eigenartig bestimmte Leere sofort so, 
daB sie dieselben verwirft ... " 

1 Nieht selten wird dieses Erlebnis dureh eine Geruehswahrnehmung aus
gelost, und wir haben dann, obwohl wir die Erinnerung gar nieht kennen 
lernim, doeh den bestimmten Eindruek, daB sie plastisehe Gestalt angenommen 
haben wfirde, wenn nur der Gerueh ein wenig langer gedauert hatte. - Das 
Erlebnis zeigt zugleieh, daB man der Mannigfaltigkeit der BewuBtseinsvor
gange mit den Begriffen:' "Wahrnehmungen", "Vorstellungen", "Gedanken" 
wenigstens dann nieht gereeht wird, wenn man unter Gedanken stets spraeh
lieh formulierte Gedanken versteht. 
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fassung vieles noch inn e r hal b des BewuBtseins, wenn auch nur an 
der Peripherie des Gesichtsfeldes, ab, was nach anderen gar nicht mehr 
bewuBt auftreten soil. 

Das ist es, was F r e u d und die meisten seiner Anhanger bestreiten -
nur B leu 1 e r hat mir einmal erklart, auch er glaube an eine "a b
solute BewuBtlosigkeit psychischer Vorgange" nicht. 
Nach F r e u d stellt das BewuBtsein ja nur einen kleinen Ausschnitt aus 
dem gesamten psychischen Geschehen dar, einen Ausschnitt, der fur 
sich nicht verstanden werden konne und der so lange ein verzerrLes 
Bild von der menschlichen Seele geben musse, wie wir ihn nicht durch 
die unbewuBten Reihen erganzten, die den Schlussel flir dieses Ver
standnis entmelten. Wer aber dies en Schlussel besaBe, der begegne 
psychologischen Ratseln nicht mehr. Widerspruche auf seelischem Ge
biet kamen in Wahrheit nicht vor, denn bei tieferer Einsicht stelle sich 
auch das scheinbar Absurde als sinnvoll, zweckmiiBig und notwendig 
heraus. 

Sinn, Zweck und Notwendigkeit werden dabei durch das Lustbedurf
nis des Menschen bestimmt, das mit den Wirklichkeiten des Lebens 
dauernd in Widerspruch kommt. Deshalb wird kein Mensch mit dem 
Leben so, wie es ist, fertig. Jeder Tag hinterlaBt einen Rest ent
tauschter Hoffnungen und nicht gelOster Konflikte, und dieser Rest 
wird ins UnbewuBte verdrangt, im BewuBtsein also nicht mehr er
imiert. 1m UnbewuBten aber wirken und wiihlen diese verdrangten 
Erinnerungen fort und erzeugen bei nicht widerstandsfahigen Na
turen die verschiedenartigsten Leiden. Aber auch beim Gesunden sind 
in den Erlebnissen des Traumes sowie im Versprechen, Verschreiben, 
Verges'3en des Tages stets unerfuilte erotische YVunsche, sexuelle Ent
tauschungen, peinliche Erinnerungen, kurz taus end Triebfedern er
kenpbar, von denen das BewuBtsein umnittelbar nichts mehr erfahrt. 
Selbst im Schlaf ist eine eigene Instanz, die "Zensur", eifrig bemuht. 
verdrangte Gedanken nicht ohne Verhuilung erscheinen zu lassen; sie 
werden entsteilt und verandert, Unwesentliches ",ird getraumt, das als 
Verkleidung fur das eigentlich Wichtige client. Diese Schleier zu Wften. 
ist nul' die Psychoanalyse berufen; nur sie kann in den unzahligen 
Verhullungen - das komlen Schmerzell, Krampfanfalle, nervoser 
Husten, Angstzustande, Zwangsvorstellungen, Sinnestauschungen und 
Wahnicleen, es konnen scheinbar sinnlose Traume, und schlieBlich 
konnen es auch harmIos aussehende AuBerungen und Handlungen 
sein -, in den wunderlichen "Symbolell", in denen allein sich clas 
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UnbewuiSte naeh auBen zu zeigen beliebt, die \Vahrheit, iibl'igens 
eigentlieh immer dieselbe, das Sexuelle betreffende, Wahrheit, er
kennen. 

Eine ausfiihrliehe Kritik diesel' Lehre habe ieh an anderer Stelle 1 ' 

gegeben. Hier mogen wenige Andeutungen geniigen. Was ist das Un
bewuBte bei Freud? DaB bewuBte Vol'gange standig ins UnbewuBte 
versinken, ist, wie gesagt, nieht zweifelhaft. Die meisten Mediziner 
pflegen dieses UnbewuBte, das in Wirkliehkeit doeh nul' ein "U n
gewuBtes" und von uns nieht Verstandenes ist, als etwas Physisehes 
zu denken und es gewissen Gehirnvol'gangen entspl'eehen zu lassen. 
F r e u d tnt das aueh; daneben aber finden wir als tiefsten Grund und 
als letzte Absieht seiner Al'beit das zielbewuBte Bestreben, a II e s 
P h y sis e h e sowohl wie a 11 e sSe eli s e her e i n rat ion a lis tis e h 
zu sehen. So kommt sein El'gebnis zustande: eine Unterseele, die denkt 
und fiihlt, haBt und liebt, begehrt und ablehnt, die eitel, eifersiiehtig. 
feige, rniBtrauiseh, geizig und neidiseh, die vor aHem abel' immer geil 
ist und die dureh aIle diese Unterstromungen un sere Ansichten und 
unser Handeln zwar ohne unser \Vissen, dafiir abel' durchaus ent
seheidend bestimmt - und die doeh nur ein Gehirngesehehen ist, das 
rein energetisehen Prinzipien gehoreht. 

\Vieder miissen wir fragen: ist mit der Einfiihrung einer solehen 
Unterseele il'gend etwas geniitzt? leh glaube es nieht. 1m Grunde han,
delt es sieh urn einen ahnliehen Irrtnm, wie wenn sieh ein Kind iiber 
clem Himmelsgewolbe noeh ein zweites und iiber dem lieben Gott, del' 
das Kind gesehaffen hat, noeh einen holleren Gott vorstellen moehte, 
dem del' liebe Gott seine Entstehung verdankt. vVas dabei naeh oben 
gesehieht, gesehieht hier naeh unten; da sieh das Seelisehe im Be
wuBtsein nieht aufklaren laBt, wird es im UnbewuBten versueht. Abel' 
del' Versueh ist gleieh aussiehtslos, ob er die Dinge naeh oben odeI' 
naeh unten verlegt. Aueh weI' eine Unterseele annehmen will, muB ja 
doeh wieder fragen, wie sie denn nun zu allen ihren Umwegen und 
Versehlingungen kommt; und er wird wieder dabei enden, daB sieh 
die Rationalisierung nieht durehfiihren laBt. 

Von del' F l' e u d sehen Lehre haben sieh mehrere andere Riehtnngen 
abgespalten. Die bekanntesten sind die komplexe PsyeholQgie 
von C. G. Jung und die Indivic1ualpsyehologie von Alfred 
Adler. Fiir diesen ist typiseh die "finale" Betraehtung. "Das Seelen
leben des MeIlSehen riehtet sieh wie eine von einem guten dramatisehen 

1 Die Psychoanalyse und ihre Kinder. Berlin: Julius Springer -i93S. 
Bumke, Seele. 2. Auf!. 
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Dichter geschaffene Person nach ihrem fiinften Ald." "Jede seelische 
Erscheinung kann ... nur als Vorbereitung fiir ein Ziel erfaBt und 
verstanden werden. Das Endziel erwachst jedem bewuBt oder unbe
wuBt, immer aber in seiner Bedeutung unverstanden." AIle nervosen 
Storungen aber - immer wieder wird nicht bloB die Gleichheit alIer 
Menschen, sondern auch die Einheit alIer Neurosen betont - gehen auf 
den Widerspruch zwischen dem Geltungsbediirfnis, das aIle Menschen 
beseelt, und gewissen MinderWertigkeitsgefiihlen zuriick, die gewohn
Iich auf der Schwache einer korperlichen oder seelischen Anlage be
ruhen, h1i.ufig aber auch durch die Strenge des Vaters, die gedriickte 
Lage des jiingsten Kindes, die ZugehOrigkeit zu dem als minderwertig 
empfundenen weiblichen Geschlecht verscharft werden sollen. Die so 
entstandene inDere Unsicherheit wird nach Ad 1 e r durch sehr ver
schiedene Mittel zu verdecken oder zu iiberwinden versuchf. Ein Teil 
dieser Psychopathen fliichtet sich in die Neurose, um sich wenigstens 
auf dem Umweg iiber das Mitleid zur Geltung zu bringen, oder er 
"arrangiert" Schlaflosigkeit, Kopfweh, Zwangszust1i.nde usf., urn eine 
wirkliche oder eingebildete Unzulanglichkeit mit der vorgeblichen 
Krankheit Zll verbramen. Andere aber peitschen sich im Gegenteil zu 
ganz groBen Leistungen auf, um mit dem Gefiihl ihrer Minderwertig
keit fertig zu werden. - Eine Kritik dieser Auffassungen ist an dieser 
Stelle deshalb entbehrlich, weil nicht ganz feststeht, ob Adler die von 
ihm angenommenen Strebungen der Seele aIle ins UnbewuBte verlegt, 
und weil, wenn er es tate, die gegen die F r e u d sche Psychoanalyse 
vorgebrachten Griinde die Individualpsychologie ebenso trafen. 

Auch Jung lehnt sich an Freud und zugleich auch an Adler an, 
.lber er geht iiber beide hinaus. Das menschliche Denken, Fiihlen und 
Handeln wird nach ihm sowohl durch kausal elementare Triebprozesse 
un Sinne von Freud wie durch elementar finale Absichten des Ich 
Un Sinne von Ad 1 e r bestimmt. Aber auBerdem nimmt er noch eine 
andere MotivquelIe an. Es gabe zwei Schichten des UnbewuBten; auBer 
dem, was der einzelne verdrangt habe, also auBer dem "personlich 
UnbewuBten" triigen wir noch ein "un- oder iiberpersOnliches", das 
"kollektive Un~~J~", in uns. In ihm "schlummern die all
gemein-menschlichen urtiimlichen Bilder", es verfiigt "iiber die Weis
heit der Erfahrungen ungezahlter Jahrtausende, welche niedergelegt 
ist in den Bahnen und Bahnungsmoglichkeiten des menschlichen Ge
hirns". So tragt der Mann z. B. "das Bild der Frau von jeher in sich, 
nicht das Bild die s e r bestimmten Frau, sondern e in e r bestiInmten 
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Frau. Dieses Bild ist eine unbewuBte, von Urzeiten herkommende und 
dem lebenden System eingegrabene Erbmasse, ein ,Typus' (,Arche
typus') von allen Erfahrungen der Ahnenreihe am weiblichen Wesen, 
ein Niederschlag aller Eindriicke yom Weihe, ein vererbtes psychisches 
Anpassungssystem. Wenn es keine Frauen giibe, so lieBe sich aus 
diesem unbewuBten Bilde jederzeit angeben, wie eine Frau in seeli
scher Hinsicht beschaffen sein miiBte". Die Frau sellist kann danach 
natiirlich keine "Anima" haben, aber sie hat etwas anderes - den 
"Animus". Das ist der Niederschlag aller Erfahrungen der Frauen am 
Manne, nur daB auf diese Weise nicht ein Bild oder, wie Jung 
sagt, nicht e in e Person, sondern vielmehr eine Mehrzahl erscheint. 
"Der Animus", heiBt es, ,,.ist etwas wie eine Versammlung von Vatern 
und sonstigen Autoritaten, die ex cathedra unanfechtbare, ,verniinftige' 
Urteile aufstellen." 

. Obrigens ist das kollektive UnbewuBte auch daran schuld, daB ,vir 
gewisse Sagenstoffe und -motive zu allen Zeiten und bei allen Volkern, 
sowie daB wir ahnliche Bilder und Vorstellungen auch bei gewissen 
Geisteskranken auftauchen sehen. Aber· auch geniale Erkenntnisse 
gehen aus dem kollektiven UnbewuBten hervor. "Diese Idee", schreiht 
J u n g z. B. yom Gesetz der Erhaltung der Kraft, "ist dem mensch
lichen Gehirn seit Aonen eingepragt. Darum liegt sie im UnbewuBten 
eines jeden bereit. Es bedarf nur gewisser Bedingungen, urn sie wieder 
heraustreten zu lassen. Diese Bedingungen waren offenbar bei Robert 
Mayer erfiillt." Und schlieBlich enthalten diese Bilder "nicht nur 
alles Schonste und GroBte, das die Menschheit je dachte und fiihlte, 
sondern auch jede schlimmste Schandtat und Tedfelei, deren die Men
schen je fahig waren". 

Z u J u n g s Ansichten Stellung zu nehmen, ist deshalli nicht leicht, 
weil sie in seinen Schriften immerfort wechseln. In der einen Ver
offentlichung denkt das UnbewuBte, wie das BewuBtsein auch denkt, 
in der nachsten tut es das wieder nicht. Durch Jahre hindurch hat er 
die Entstehung des kollektiven UnbewuBten in Anlehnung an ~ e m 0 n s 
Engrammtheorie aus der Vererbung erworbener Eigenschaften erklart 
und sich gegen den Vorwurl jeder mystischen Begriffsbildung aus
driicklich gewehrt. Jetzt aber ist diese Ableitung des UnbewuBten nichts 
als eine in der Naturwissenschaft gerade herrschende "Mode". So wird 
schon die bloBe Wiedergabe erschwert. Der Grund ist: in J u n g s 
Lehren klafft ein Widerspruch, der in seiner Personlichkeit und in 
seiner wissenschaftlichen Entwicklung gesucht werden muB. J u n gist 

14* 
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ein Schiiler von Freud; auBerdem aber kommt er von der Asso
ziations-psychologie her, also gleich zweimal vom Materialismus des 
vorigen Jahrhunderts. Dann aber hat er seine mystischen Neigungen 
und seine Liebe zur Weisheit des Ostens entdeckt, und jetzt sieht er 
in Buchern wie dem "Geheimnis der goldenen Blute" und dem "Tibe
tanischen Totenbuch" auch fur uns brauchbare Quellen tiefster Er
kenntnis, ja, selbst die XuBerungen und die Gebrauche der Primitiven 
scheinen ihm fur das Versmndnis des kollektiven UnbewuBten brauch
bar zu sein. Auch J u n g sucht wie so viele 1 ein Gegengewicht gegen 
die zunehmende Rationalisierung unseres inneren und atilleren Lebens; 
dabei kommt er aber von materialistischen Vorurteilen und rationalen 
Gedankengangen nicht los. So stellt er immer wieder uberhaupt nicht 
beweisbare Behauptungen auf. Von den Geistern einer ausgestorbenen 
Bevolkerung wird uns erziihlt, die sich mit den Seelen der Eroberer 
und ihrer Kinder vermiihlen; von dem von den Eltern nicht gelebten 
Leben, das sich "in umgekehrter Form" auf die Kinder vererbt; und 
von "Teilseelen" schlieBlich, die, wahrscheinlich mit eigenem BewuBt
sein, selbstandig leben und sich in der Gesamtpsyche wie ein Kobold 
zum Teil sehr ubel benehmen, die aber doch nur durch ein Trauma, 
durch eine starke Gemutsbewegung z. B., von der Gesamtpsyche ab
gespalten worden sind, so etwa wie ein Knochensplitter vom Knochen. 

SchlieBlich aber setzt J ungs Auffassung des UnbewuBten eine 
liingst widerlegte naturwissenschaftliche Hypothese voraus. Hatten 
sich namlich rue Erfahrungen ungezahlter Jahrtausende "in den Bah
nen und Bahnungsmoglichkeiten des menschlichen Gehirns nieder
gelegt", so muBte es eine Vererbung im Einzelleben erworbener Eigen
schaften geben. Die lehnt die heutige Biologie bekauntlich grundsatz
lich abo Aber selbst wenn unter dem EinfluB von veranderten und dann 
durch Jahrtausende in gleicher Form weiter bestehenden Lebens
bedingungen - ,ein oft erwiihntes Beispiel ist die Ruckbildung gewisser 
rudimentiirer Organe - eine Anpassung ausnahmsweise einmal nicht 
durch in jedem Geschlecht sich wiederholende Modifikationen und 
auch nicht durch Idiokinese und Mutation, ja nicht einmal durch lange 
fortgesetzte Auslese, sondern wirklich durch eine Vererbung erwor
bener Eigenschaften stattfinden sollte, so ware auch das etwas ganz 
anderes, als was Jung meint. Nehmen wir die Anima, den Arche
typus vom Weihe, als Beispiel: ganz konkrete seelische Erlebnisse 
sollen im Gehirn ebenso konkrete Engramme hinterlassen; diese En-

1 Und wie ich selbst. 
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gramme sollen sich auf die Gehirne del' Kinder vererben, und aus 
ungezahlten ahnlichen, abel' doch nie ganz sich gleichenden Engram
men soIl in Jahrnlillionen ein Gesamtengramm, eine Zusammenfassung 
aller diesel' Erfahrungen in einem urtiimlichen Bilde, eben ein Arche
typus entstehen. So hat sich die Vererbung erworbener Eigenschaften 
gewiB noch kein Biologe gedacht. Kame sie VOl', so miiBten sich auch 
die lateinischen Vokabeln, die del' Vater gelemt hat, durch die ent
sprechenden Engramme auf seine Kinder vererben. Leider hat davon 
noch niemand etwas gemerkt. Zu unserem Schaden nimmt jedes Ge
schlecht seine Erfahrungen mit sich ins Grab. 

Ziehen wir jedoch aus J u n g s gToBer Pyramide dieses einzige Stein
chen, namlich die Hypothese von del' Vererbung erworbener Eigen
schaften hera us, so falit das ganze Gebaude zusammen. Von seiner 
Psychologie bleibt daIm nichts, als daB aIle Menschen Menschen sind. 
So verscmeden ihre Rasse, ihre Herkunft und ihre Lebensbedingungen 
sein mogen, aIle haben nicht nul' gewisse allgemein menschliche ur
tiimliche BiMer, sondem aIle allgemein menschlichen seelischen Eigen
schaften und Entwicklungsmoglichkeiten iiberhaupt miteinander g-e
mein. Warum? Weil sie Menschen sind, aus dem gleichen Grunde 
also, aus dem selhst die tiefst stehenden Primitiven zu uns und nicht Ztl 

den Tieren geh6ren, aus dem wir auch im verblOdetsten und erregte
sten Geisteskranken immer noch ein uns seelisch verwandtes Wesen 
erkennen, aus dem ,vir nicht nul' den Unterschied zwischen westlichem 
und ostlichem Denken, sonde1'n auch den Gegensatz zwischen geschicht
lich seh1' weit auseinanderliegenden kulturellen Epochen durch die 
selbstverstandliche Voraussetzung iiberbriicken: mer wie dort und da
mals wie heute hat es sich um Menschen gehandelt. So sehr sind wir 
an gleiche Triebe, Gefiihle, Gesinnungen, Meinungen, Hoffnung·en, 
Wiinsche, Befiirchtungen und Xngste bei allen Menschen g-ewQhnt 
daB uns die Unterschiede, die uns nicht bloB in den Mythen und Re
ligionen, sondem auch in den Lebensgewohnheiten und Sitten ver
schiedener Volker und Zeiten begegnen, viel mehr iiberraschen ais die 
Dbereinstimmung, die z\vischen Ihnen immer noch bleibt. 

So werden wir uns auch J u n g s Psychologie - odeI' soIl ich Philo
sophie sagen? - nicht anschlieBen konnen. GewiB das UnbewuBte ist 
da, es enthalt alles, was wir einmal gewuBt haben, jetzt abel' nicht 
wissen und eines Tages vielleicht wissen werden. Ja, es enthalt mehr; 
es enthalt alles, was uns an neuen Gedanken jemals einfallen wird, 
enthalt aIle Regungen, die un sere Triebe, unser Temperament und 
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unser Charakter uns je aufdrangen werden; tausend Bereitsehaften 
enthiilt es, und nur von einem versehwindenden Teil konnen wir sagen, 
weshalb. J un g hat bisher, wie herkommlieh, diese Bereitsehaften in 
der Struktur der Gehirne gesueht. Gut, aber warum dann vom kollek
tiven UnhewuBten spreehen, wenn es nieht moglieh ist, daB sieh die 
Erfahrnngen friiherer Geschleehter unseren Gehirnen haben einpragen 
konnen? Wenn wir niehts anderes meinen, als daB aIle Mensehen eine 
menschliehe Psyche hesitzen, so spreehen wir doeh lieber gleieh von 
der Seele, von dem unserer Erkenntnis ewig verborgenen Quell, aus 
dem jede seelisehe Regung entspringt. Natiirlieh heiBt das entsagen; 
aber es ist doeh nieht anders: wie diese Seele entstanden ist, wie sie 
sieh stets von neuem entwiekelt, in den versehiedenen Lebensabsehnit
ten immer neue Moglichkeiten des Denkens, Fiihlens und W ollens 
durehlauft, und schlieBlieh: wie sie mit dem zusammenhangt, was 
wir als unseren Korper erleben, und was naeh dessen Zerfall aus ihr 
wird, das alles wissen wir nieht und das haben wir aueh dureh J un g 
nieht erfahren. 

Oben ist wiederholt angedeutet worden, daB sieh vieles, was wenig
stens Freud ins UnhewuBte verlegt, naeh meiner Oberzeugung noeh 
im BewuBtsein auffinden laBt. Ieh moehte mieh zur Begriindung 
dieser Meinung jetzt noch auf eine Erfahrung beziehen, die wir einer 
im Weltkrieg, und zwar in Massen aufgetretenen nervosen Erkrankung 
verdanken: der Kriegshysterie. Unter dem Eindruck der Kriegs
erlebnisse sind 1914 bis 1918 zahlreiehe korperlieh gesunde Men
schen an Zittem oder an Lahmungen erkrankt, sind blind, taub oder 
stimmlos geworden, ja, manche sehienen ihr Gedaehtnis verloren zu 
hahGn und schwachsinnig geworden zu sein. Auf einfaehem suggesti
vem Wege wurden sie geheilt, und wer bis dahin krank geblieben war, 
wurde in der Nacht vom 8. zum 9. November 1918 gesund. So gab es 
gegen Ende des Krieges eigentlich nur zwei sieh bekampfende Auf
fassungen: die eine erklarte alle diese "Krankheiten" fiir Sehwindel, 
die andere aber glaubte, daB man auch ihnen gegeniiber ohne die 
Annahme unhewuBter seeliseher Vorgange nieht auskomm~n kOnnte. 
Das UnterbewuBtsein wollte den Sehiitzengraben vermeiden und eine 
Rente erz\vingen; das BewuBtsein sollte von diesen Wiinschen niehts 
wissen. 

Nun sind bei der Behandlung dieser Frage gewohnlich zwei Pro-
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bleme zusammengeworfen worden, die sehr scharf voneinander ge
trennt werden sollten. Das eine betrifft die Frage, ob sich im BewuBt
sein Anhaltspunkte fiir die Annahme eines un b e w u B te n Den kens 
auffinden lassen; das andere aber, das wir schon in verschiedenen Ab~ 
tOnungen kennengelernt und erortert haben, ist das Problem: Korper 
und Geist. 

Hier nimmt es die besondere Farbung an, inwiefern aus gewissen 
seelischen Voraussetzungen korperliche Storungen, wie Krampf, Zit
tern, Liihmung, hervorgehen konnen. Es ist richtig, daB sich diese 
Frage befriedigend nicht beantworten 11i.Bt; iibersehen wird gewohnlich 
nur, daB diese Unmoglichkeit schon angesichts der einfachsten Will
kiirbewegung des Gesunden besteht.. Ober den Umsatz seelischer Er
lebnisse in korperHche Leistungen wissen wir nichts, aber gerade die 
Erfahrungen, die man hier, auf dem Gebiete der pathologisch verstiirk
ten Suggestihilitiit, fiir die Tatigkeit eines UnterbewuBtseins hat her
anziehen wollen, schein en !nir !nit Sicherheit das Gegenteil zu be
weisen. .Wenn die motorische Rinde anscheinend ohne Zutun des Be
wuBtseins in oder auBer Tatigkeit gesetzt wird, so konnte man dafiir 
allein vielleicht Iioch eine Unterseele verantwortlich machen, die hinter 
den Kulissen die Hebel stellt und dem OberbewuBtsein die Griinde 
nicht sagt; wenn sich aber auch automatische Akte und Reflexe, wenn 
sich auch Vorgiinge, die kein bewuBter Wille jemals gelenkt hat, wie 
die Menstruation, die Tatigkeit des Magens u. dgl., suggestiv beein
flussen lassen, so kommen wir !nit dieser Hypothese bestimmt nicht 
mehr aus. Das UriterbewuBtsein mag beschlieBeri, einen Arm nicht 
mehr heben oder ihn zittern zu lassen; die Erfahrung, daB aus einer 
gefiihlsbetonten Erwartung rein korperliche StOrungen auch auBerhalb 
des der Willkiir unterliegenden motorischen Apparates entsteheu, wird 
durch diese Vertagung nicht ins UnbewuBte an sich, sondern in ein 
denkendes UnterbewuBtsein nicht im geringsten geklart. 

Somit wird sich die Frage, ob bei der Entstehung der Kriegsneurosen 
(und der hysterischen Symptome iiberhaupt) das UnterbewuBtsein eine 
Rolle spielt oder nicht, lediglich auf Grund der p s y c hoi 0 g i s c h e.n 
A n a I y s e selbst beantworten lassen. In dieser Hinsicht haben wir nun 
in den letzten 40 Jahren erheblich umlernen miissen. Friiher hat man 
z. B. krankhafte Liigner und andere Psychopathen der "Amnesie" 1 

wegen fiir bewuBtseinsgetriibte Epileptiker, also fiir organisch Kranke, 
gehalten, obwohl ihre Erinnerung immer erst dann schwand, wenn 

1 = ErinnlJ'ungslosigkeit. 
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ilmen ihr Geld ausgegangen und sie bei Hochstapeleien ertappt worden 
waren; oder man hat die Denkarbeit gewisser hysterischer Schwind
ler. die \VeiB als Schwarz bezeichnen und zu den Ergebnissen jeder 
Rechenaufgabe eins hinzufiigen, trotz der Absichtlichkeit ihres Be
nehmens ins UnbewuBte verlegt, genau so, wie man einen hysteris,chen 
Anfall, einen vVeinkrampf u. dgl. so lange aus dem UnterbewllBtsein 
hat hervorgehen lassen, bis der Patient einmal ausnahmsweise zugab, 
bei ihrer Entstehung "mitgeholfen" zu haben. Man hat das tun miis
sen, weil nach damaligen Anschauungen aIle diese Beobachtungen auf 
die gTobe Alternative krank odeI' schlecht, simuliert odeI' pathologisch 
gebracht werden muBten. Heute sind wir uns abel' einig, daB die Dinge 
verwickelter liegen. Fraglich bleibt also nur, ob die Verwicldung (auBer 
im UnbewuBten, und das heiBt in den Trieben) im BewuBtsein odeI' 
in einem hypothetischen UnterbewuBtsein gesucht werden muB. 

Natiirlich ware es falsch, all e Hysterischen einfach fiir Simulanten 
zu halten. Abel' man muB sich deshalb auch nicht zum UnterbewuBt
sein bekennen. 1m Weltkriege haben es viele getan, urn Tausende 
deutscher Soldaten frei von jedem Makel zu lassen. Aber mil' scheint, 
daB das nicht zulassig ist. SchlieBlich haben sich diese Leute doch aus 
Feigheit oder aus Faulheit, immer aber aus Mangel an Vaterlandsliebe 
und aus Eigennutz hinter ihre Krankheit versteckt, und, "vie gesagt, 
nach dem Waffenstillstand sind sie gestmd, Soldatenrate oder Minister 
geworden. (Del' eine odeI' andere hat, als diese Herrlichkeit zu Ende 
gewesen ist, seelenruhig wieder gezittert.) GewiB hat es sich fast immer 
urn Psychopathen, also urn von Hause aus nervose Menschen, gehan
delt; nUl' sind \vir Arzte schon lange nicht mehr geneigt, "das klinisch 
Minderwertige" mit Th 0 mas Mil n n "heilig zu sprechen"; das Ganze 
geht VOl', und wir "vissen, viele Nervose haben mit all ihren Angsten 
und Beschwerden auch im Kriege ihre Pflicht vollauf getan; sie konnen 
es also, wenn sie es wollen. Und so ist es bei del' Hysterie beillahe 
immer; natiirlich sind die nervosen Anlagen verschieden; der eine tut 
si{;h leichter, mit ihnen fertig zu werden, der andere schwerer; abel' 
weI' ins Kranlm abgleitet, hilft gewohnlich ein wenig nacho Hysterische 
odeI', wie man in cliesem Zusammenhange bessel' sagi, psycho gene 
Symptome entstehen aus del' Erwartung, daB diese Symptome eintreten 
werden; zuweilen ist diese Erwartung eine hypochondrische Angst -
ll1eistens ist sie ein Wunsch. In jedem Falle abel' wird sie im 
B e w u B t s e i n e rl e b t. GewiB versuch t ll1ancher auch VOl' sich selbeI' 
den gezwungen Kranken zu spielen; abel' auch er weiB in irgendeinem 
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Winkel sernes BewuBtseins genau, daB das Kranksein im Augenblick 
angenehm und vorteilhaft, die Gesundheit abel' nachteilig ware. Ein 
biBchen Schwindel ist also immer dabei. 

Man wird m. E. den hysterischen Menschen nicht eher verstehen, 
his man sich nicht von manchen Illusionen iiber den Gesunden frei 
gemacht hat. DaB es auch bei ihm uBben clem - man konnte sagen: 
offiziellen - eingestandenen BewuBtsein noch ein ancleres gillt, das 
aus Luftschlossern, aus Wachtraumen und Wiinschen besteht, von 
denen man nicht spricht, jil, an die sonst klar und praktisch denkende 
Menschen in den meisten Stun den des Tages auch wirklich nicht den
ken, das sieht freilich jeder, und B leu I e l' hat der Sache Bur einen 
Namen zu geben gebraucht, um iiberall verstanden zu werden. Abel' 
daB dieses "autistische" Denken nicht bloB als "Phantasiespiel" ge
wisse Ruhezeiten erfiillt, daf5 es sich immer wieder in "Iogische" 
Erwagungen und in "niichterne" EntschlieBungen drangt, daB es fiir 
die Gestaltung einer Persoulichkeit somit erne gar nicht hoch genug 
ernzuschatzende Bedeutung besitzt, das ist schwer,er ernzusehen und -
zuzugeben. Es gillt nicht viele Gesunde, die sich iiber ihre eigentlichen 
Griinde und Absichten nichts vormachen, sich iiber aIle Sh'omungen 
ihrer Seele stets volle Rechenschaft geben. Nur del' Dichter zeigt uns. 
zuweilen sein wirkliches iuneres Wesen, und es kennzeichnet die Sach
lage gut, daB auch er dazu nicht nur del' Verkleidung in fremde Ge
stalten iiberhaupt, sondern haufig del' Zerlegung seines Ichs in zwei 
Personen bedarf. DaB Goethe sowohl den Werther wie den 
Wilhelm Meister lebendig hat hiusteUen konnen, laBt sich aus 
den \Vandlungen erklaren, die seine Personlichkeit auf den verschie
denen Lebensstufen durchgemacht hat; da "vir ihm abel' auch Gotz 
und \Veislingen, Antonio und Tasso, Faust und Me
phi s t 0 1 verdanken, muB er viel Gegensatzliches nicht bloB bei ande
ren, sondern auch inl eigenen BewuBtsein haben auffinden kouuen. 

Und solchen Gegensatzen und Widerspriichen werden wir bei allen 
}Ienschen begegnen, die uns in ihr Inneres hrnernsehen lassen. Selbst an 

1 Sehr charakteristisch ist, daB Mephisto, der uns im ersten Teil del' 
Tragodie so ganz als Mensch von Fleisch und Blut entgegentritt, neben dem 
alten, ausgeglichenen Go e the -Fa us t immer blasser und schemenhafter 
wird. Die Triebe sind stilI geworden, der Kampf hat ausgetobt, fUr ein zweites 
leh ist kein Raum. 
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scheinbar einfachen und durchsichtigen Naturen laBt sich dann zeigen, 
daB man dieselbe Sache mit seinem Gefiihl glauben und mit seinem 
Verstand ablehnen, denselben Menschen aus eingestandenen Grunden 
bewundern und aus nicht eingestandenen hassen, dasselbe Ereignis 
fiirchten und zugleich herbeisehnen kann., Den Verwicklungen jedoch, 
die auf diese Weise entstehen, werden N i e t z s ch e s "Falschmiinze
reien", I b s ens "Lebensliigen" und F on ta ne s "Hilfskonstruktionen" 
sicher besser gerecht als die Lehre vom UnterbewuBtsein; ja, selbst 
unsere "Stimme des Gewissens", das "Daimonion" des Sokrates 
oder auf der anderen Seite der bose Geist des Miirchens, der dem Men
schen schlechte Ratschlage "zuraunt" oder ihm verbotene Wiinsche 
"eingibt", kommen der Wahrheit viel naher. Auch das "Erkenne dich 
selbst" hat ja gar keinen anderen Sinn. Wenn alles, was in der Tiefe 
des Seelischen lebt, wirklich durchaus unbewuBt bliebe, wieso wirken 
dann ganz ehrliche Selbstbekenntnisse und sehr lebenswahre Dramen 
so erschiitternd auf uns? Sie zerren Ding'e an das Tageslicht, die man 
herkommlicherweise vor sich und anderen verschweigt, die deshalb 
aber noch lange nicht unbewuBt sind. "Bisweilen scheint es", schreibt 
Schopenhauer 1, "daB wir etwas zugleich wollen und nicht wollen 
und demgemiiB iiber dieselbe Begebenheit uns zugleich freuen und be
Wben." Das lieBe die Annahme des UnterbewuBtseins immer noeh zu, 
aber I b sen, der in einem iihnlichen Zusammenhang von "zwei Arten 
Willen im Menschen" spricht, laBt seine Rebekka 2 auch iiber den 
zweiten (schlechten) Willen ausfiihrlich berichten. Trotzdem wird sie 
bis dahin auch sich selbst gewohnlich nur den einen - den guten -
Willen eingestanden haben. Wieder (genau wie bei den Hysterischen) 
werden erst dadurch die Wirkungen nach auBen ermoglicht. Tieck 3 

sagt einmal von C rom well, er habe sich zu weilen kiins tlich in 
enthusiastische Stimmungen versetzt, urn auf andere wirken zu k5n
nen: "Auf diese 'Weise muBte dem groBen Manne bald zweifelhaft 
werden, was in ihm wahr, was falsch, was Erdichtung, was Dber-

1 Vgl. S.133. 
2 Vgl. Ibsen, "Rosmersholm", III. Akt, letzte Szene: "Und dann gibt es 

doch auch, soUte ich meinen, zwei Arten Willen in einem Menschen. Ich 
woUte Beate weghaben! Auf irgendeine Art. Aber ich glaubte doch nicht, 
es wiirde jemals dahin kommen. Bei jedem Schritt, den es mich reizte vorwarts
zuwagen, war es mir, als schrie etwas in mir: Nun nicht weiter! Keinen Schritt 
mehr! - Und doch konn te ich es nicht lassen. Ich muBte noch ein winziges 
Spiirchen weiter. Und dann noch eins - und immer noch eins. - Und so 
ist es geschehen. - Auf diese Weise geht so etwas vor sich." 

3 Zit. nach Ricarda Huch, Die Romantik I, .S. 135. 
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zeugung sei; er muBte sieh in manehen Stunden fiir einen Betriiger, 
in anderen wieder fiir ein auserwahltes Riistzeug des Herrn halten 1." 
Gewirkt aber hat er sicher nur dann, wenn es ihm gelungen ist, an 
sich, an seine Ehrliehkeit selber zu glauben. 

Aber man braucht nieht an Ausnahmen wie Cromwell zu denken; 
"der Mensch", sagt K ant 2 ganz allgemein, "ist ein Gaukler von 
Natur und spielt eine fremde Rolle". Wirklieh, es ist so. Es mag 
nicht bloB seltene Manner, sondern sogar Frauen geben, die anderer 
Leute Briefe nicht lesen; Mensehen, die sieh iiber das Herumschniiffeln 
in i h r e n Briefen nicht heftig empOrten, gibt es sieherlieh nieht. Mit 
allen moglichen kleinen Unwahrhaftigkeiten, Zwisehentragereien, 1n
trigen liegt es genau so, und doeh sind Ausdriieke wie "Luge" und 
"Heuchelei" in solehen Fallen beinahe immer zu grob. Wer z. B. 
innerhalb odeI' auBerhalb 3 des Gerichtssaals berechtigte Vorwiirfe ent
riistet zuriickweist, tut gewohnlieh nichts anderes als ein guter Schau
spieler, der an einem Abend Hamlet und am nachsten jemand ganz anderes 
ist; auch dieser vergiBt ja sein eigentliches !eh deshalb nicht ganz; 
die Stichworte und den Beifall bemerkt er schon selbst. Ganz ahnlich 
denkt ein Mensch, der uber den Mangd an Takt, an Rucksicht, an 
Diskretion usw. bei andern ldagt, im Augenbliek nicht an eigene ent
sprechende Siinden; daB er von ihnen nichts w u B t e, glaube ich 
jedenfalls nicht. - Ubrigens betreffen aHe diese Beispiele noch 
durchsichtige und einfache FaIle; den Tatbestand in den verwickelten 
und feinsten anzudeuten, reicht di'e Spraehe, oder wenigstens meine 
Sprache, mcht aus. 

Man sieht, die Struktur der menschliehen Seele ist nicht so einfach, 

1 Denselben Vorgang finden wir in Goethes Mahomet: urn auf seine An
hanger zu wirken, greift er zu Luge und Tauschung. Bekanntlich hat zu 
diesem Mahomet La va ter Modell gestanden, von dem del' langst entzauberte 
Goethe zu Eckermann sagt: "Er belog sich und andere." 

2 Reflexionen I, 130. 
3 Man lese z. B., wie empart die Kaiserin Friedrich (Briefe. Verlag fiir 

Kulturpolitik 1929) Bismarcks Vorwurf (Immediatbericht an Kaiser Wil
hE'lm II. vom 23. IX. 1888. Kaiser Friedrichs III. Kriegstagebuch 1870/71. 
Berlin u. Leipzig: K. F. Koehler 1926, S. 487) zuruckweist: der alte Kaiser 
habe bei Mitteilungen an den mit einer englischen Prinzessin verheirateten 
Kronprinzen Indiskretionen befUrchtet. Dabei hat die Kronprinzessin mit 
ihren nach England gerichteten Briefen durch Jahrzehnte viel mehr als In
diskretionen, namlich fortgesetzten Hochverrat gegen PreuBen und Deutsch
land begangen. Ihr Hennenhirn, das sich angemaBt hat, Bismarcks Politik 
dauernd nicht bloB zu kritisieren, sondern zu sabotieren, hat das allerdings 
wohl niemals begriffen. 
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daB man bei jedem 'Viderspruch von Liige und Verstellung, von bOser 
Absicht und schuldhaftem Nichtwollen, sie ist aher auch nicht so un
durchdringlich, daB man bei jeder Unklarheit von einer Unterseele 
sprechen diirfte, die in uns denkt und unser BewuBtsein betriigt. Zu
dem ware ja mit einer Vertagung des Problems in eine solche zweite 
"tiefere" Seele wieder nicht das geringste erreicht. Gerade wer das 
UnterhewuBtsein zu rationalisieren versucht, muB ja doch wieder 
fragen, wie denn nun all die Widerspriiche, die sich im bewuBten 
Seelenlehen nicht losen lassen, hier zustande kommen und gelast wer
den konnen, und weun er sich nicht von psychoanalytischen Marchen 
einlullen laBt, wird er hald einsehen, daB die Rationalisierung Unsinn 
ist und daB iiber sehr viele Dherzeugungen und Entschliisse nicht 

:logische Erwagungen, sondem Triebregungen und Gefiihle entschei
, den. So kommt ja F r e u d zu dem SchluB: das UnhewuBte sei amora
lisch. Nach meiner Auffassung verdient das BewuBtsein diese Ehren
rettung nicht; gewiB sind tausend Widerspriiche in uns durch das 
UnhewuBte, namlich durch die Triebe bedingt; was wir aher von Ihnen 
erlehen, erlehen wir inn e r h a I h unseres BewuBtseins. Nur lesen wir 
manche Seiten in dem Buch unseres Inneren nicht allzu gem naeh 
und brauchen ziemlich viel Selbsterziehung dazu, urn einzusehen, daB 
sie doch darin stehen. Go r k i schildert es einmal als die einzige 
Hallenstrafe, daB man alles wissen werde, was man im Lehen sich 
seIber verborgen hatte; und F r e u d meint, niemand habe Lust, "sein 
eigenes UnbewllBtes kennenzulernen". Damit ist doeh schon zugegeben, 
daB man es kennenlernen k 0 n n t e, wenn man nur w 0 II t e, daB es 
also - leider - doeh n i c h tun b e w u B t ist. 

Das drollige an cler Sache ist, daB wir bei anderen mit diesen Unter
stramungen ziemlieh gesetzmaBig rechnen und nicht bloB im Verkehr 
mit Unfall- und Kriegshysterikem, sondern auch iiberall sonst beinahe 
Immer entspreehend verfahren. Man braucht nieht sehr miBtrauiseh 
zu sein, urn Ehrgeiz, Eitelkeit und Eigemmtz, Feigheit, Bosheit, Liebe 
und HaB, Eifersucht, MiBtrauen, MiBgunst und Neid, Empfincllich
keit, innere Unsicherheit lmd latente Gereiztheit, aber auch menstruelle 
und andere Verstimmungen, schlechte Naehte oder ein anderes Dbel
befinden nicht nul' hinter gelegentlichen XuBerungen und Handlungen, 
sondem sogar hinter Einstellungen, Dberzeugungen und Gesinnungen 
zu sehen, die der andere nach auBen wie nach innen mit schanen und 
edlen oder jedenfalls doeh mit anderen GrUnden verbrarnt. Mancher 
Primaner macht einen Urnweg, urn einern Baekfisch zu begegnen, und 
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sagt sich doch vor, er musse etwas besorgen. Aber auch viele Er
wachsene, die einen Titel oder Orden 1 erstreben, reden sich mit einem 
gewissen Erfolg ein, sie seien lediglich von Begeisterung fur die Sache 
erfuIlt. Von den anderen wissen wir das; nur den Balken im eigenen 
Auge bemerken wir nicht. 'Vir mussen ihn aber kennen, lveil wir sonst 
weder uns noch die anderen verstehen. 

Damit mochte ich diesen Abschnitt beschlieBen. Wir haben nirgends 
einen Beweis fiir eine Unterseele gefunden, die unsere Stimmungen, 
unsere Oberzeugungen und unser Handeln entscheidend bestimmt, von 
der mr selbst aber gar nichts erfahren. Wir haben im Gegenteil fest
stellen konnen, daB, wo es etwas Derartiges zu geben scheint, aIle diese 
rational nicht mehr faBbaren Unterstromungen unserer Seele zwar 
dunkel, aber immerhin doch noch bewuBt aufgefaBt werden, daB 
manche Menschen sie nur - mit oder ohne ihr Zutun - vergessen 
und, wenn das nicht geht, vor sich und anderen verbergen. Hie r is t 
also das Unb ewuBte das, wa s wir von u ns erer Se ele nich t 
wiss en wollen. 

AuBerdem aber gillt es ein UnbewuBtes als das, was wir wirk
lich nicht wissen, gibt es den unergrundlichen und uner
schopflichen Quell, a u s d emaIl e sSe eli s c h est a m m t 2. Dieser 
Quell ist das Leben, und dem Leben gegenuber haben von jeher aIle 
Versuche einer Rationalisierung versagt. Die Geheimnisse der mensch
lichen Seele, die Entstehung des BewuBtseins, der Zusammenhang alles 
psychischen Geschehens, das Wesen und der EinfluB von Trieben und 
Gefiihlen und schlieBlich die Beziehungen zmschen Korper und Geist 
liegen jenseits der unserer Erkenntnis gezogenen Grenzen. 

"Das schonste Gluck des denkenden Menschen ist es, das Erforsch
liche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren", 
hat Goethe einmal gesagt. 

1 Bismarck (Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart: Cotta 1898. I, S. 82) 
schreibt einmal von Geheimen Raten, die "den AbschluB irgendeines kleinen 
Vertrages anbahnten, weil sie zur Vervollstandigung ihrer Sammlung noch 
des Ordens des mitkontrahierenden Staates bedurften". 

2 Vgl. Klages (Goethe als Seelenforscher. Leipzig: J. A. Barth 1932): 
"Goethes ,UnbewuBtes' ist der an und fUr sich volIig bewuBtlose und auch 
gar nicht bewuBtseinsfahige Nahrboden des BewuBtseins ... " 
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Gehirn und Seele. 

Wir haben festgestellt, daB, soweit unsere Erfahrung reicht, see
lisches Leben nur in Verbindung mit korperlichen Geschehnissen be
obachtet wird. Die philosophischen Fragen, vor die uns diese Erfah
rung stellt, wollen wir hier nicht mehr erortern; dem Vorwurf, das 
Seelenleben materialistisch erklaren oder, wie S c hop e n h a u e r es 
ausdriickt, das unmittelbar Gegebene (das Psychische) aus dem mit~l
bar Gegebenen (der Materie) ableiten zu wollen, glauben wir im ersten 
und im dritten Abschnitt dieses Buches hinreichend entgegengetreten 
zu sein. Wie Korper und Seele zusammenhangen, wissen wir ni6ht; 
wohl aber mussen wir einsehen, daB es diesen Zusammenhang gillt. 

Ein zwingender Beweis, der hierfur freilich gewohnlich nicht an
gefuhrt wird, ist schon in den Vererbungsgesetzen gegehen. J eder 
Mensch kommt durch die Vereinigung von zwei uberaus kleinen Zellen 
zustande, in denen nicht nur alle korperlichen, sondern auch alle see
lischen Eigenschaften angelegt sind - gewiB ein viel groBeres Wun
der als etwa die Materialisationen der spiritistischen Medien, zugleich 
aber ein unwiderleglicher Beweis fur den Zusammenhang zwischen 
Ko:q>er und Geist. 

Einen anderen Beweis habe ich bereits fmher erwahnt; er liegt in 
der Abhiingigkeit mancher seelischer Vorgange von bestimmten Jahres
zeiten, in denen sich gesetzmiiBige Schwankungen zum mindesten aller 
geschlechtlichen Regungen nachweisen lassen. Man weiB, daB iihnliche 
Beziehungen zwischen Jahreszeit und manchen (auch nicht sexuell be
dingten) Verbrechen sowie zwischen Jahreszeit und Selbstmord be
stehen. Da in diesen Fallen aber soziale Ursa chen mitwirken konnen, 
so mussen wir bei ihrer Beurteilung noch vorsichtiger sein, als es hei 
allen statistischen Feststellungen grundsatzlich angebracht ist. 

Ohne Vorbehalt werden wir dagegen bestimmte Erscheinungen an
fiihren durfen, die jeder einzelne an sich und in seiner Umgebung 
beobachten kann. Auch sie betreffen zum Teil das geschiechtliche Ge-
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biet: in den Entwicklungs- und in den Riickbildungsjahren pflegen die 
Menschen seelisch anders zu werden; die meisten Frauen verandern in 
der Schwangerschaft und sogar wiihrend des Unwohlseins ihre Psyche; 
und beim Mann hiingen VorsteIlungen, Gedanken und Gefiihle yom 
wechselnden Verhalten seiner Geschlechtsorgane sogar unmittelbar abo 
Dazu kommen zahlreiche andere Zusammenhiinge: durch leichte Darm
vergiftungen 1, geringes Fieber, ja bloBe Erschapfung werden ebenso 
wie durch atmosphiirische Einflusse 2 die Stimmung und das Denken 
veriindert. Schon geringe Alkoholgaben bewirken eine Erschwerung 
der Auffassung, eine Verlangerung der Reaktionszeiten und, neben 
dieser inteIlektueIlen Schadigung (die gewahnlich durch das subjektive 
Gefuhl erhOhter Leistungsfahigkeit verdeckt wird), eine Erleichterung 
der Korperbewegungen. 1m Gegensatz dazu pflegen Kaffee und Tee 
anzuregen und fur liinger dauernde geistige Arbeit frischer zu machen. 
Und urn noch zwei klinische Erfahrungen anzuschlieBen: die Ent
fernung der Geschlechtsdrusen veriindert die Psyche von Grund auf, 
und die (restlose) Beseitigung der Schilddruse laBt den Menschen ver
bladen. 

Wir sind gewohnt, fur aIle diese Zustande und Vorgiinge in erster 
Linie chemische Zusammenhange in Anspruch zu nehmen. Wir 
glauhen, daB es die Absonderungen bestimmter innerer Drusen sind, 
deren richtige Mischung eine Voraussetzung fur normale geistige Lei
stungen bildet; wir stellen uns vor, daB geringe Schwankungen dieser 
chemischen Steuerung schon bei Gesunden Veriinderungen der Lei
stungsfiihigkeit, der geistigen Frische und der Stimmung bedingen, 
und wir schreiben - in groBer Dbereinstimmung mit sehr alten medi
zinischen Anschauungen - auch die Unterschiede zwischen den ver
schiedenen Gemutsarten, den Temperamenten, solchen chemischen Ein
flussen zu. 

Was aber berechtigt uns, besonders innige Beziehungen zum See
lischen gerade fUr das Gehirn zu behaupten und dieses Organ zu
gleich .fur das Instrument zu halten, dessen sich die Seele fUr den Ver
kehr nach auBen bedient? 

1 Mit dies en Zusammenhangen haben von jeher die Materialisten ihren 
Standpunkt begrfindet. So ftihrt Friedrich der GroBe in seinen Gesprachen 
mit de Catt wiederholt seine Hamorrhoiden als Beweis gegen die Auffassung 
an, "daB es einen Unterschied zwischen dem, was wir Gedanken nennen, und 
unseren Organismen" gabe. 

2 Den "geopsychischen Erscheinungen" hat Willy Hellpach ein lesens
wertes Buch gewidmet. 
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Die vergleichende Anatomie zeigt, daB das GroBhirn und besonders 
die Rinde seines Stirnteils beim Menschen verhiiltnismaBig viel gr6Ber 
sind als bei den Tieren. Bei diesen aber laBt sich ein gradweises Fort
schreiten in der Ausbildung dieser Gehirnteile feststellen, das mit ihren 
zunehmenden intellektuellen Leistungen, soweit wir dariiber etwas 
wissen, annahernd Schritt halt. Ich gebe hier auf einer Abbildung, 
schwarz umrissen, das Zentralnervensystem eines Tieres wieder, bei 
dem wir hervorragende Verstandesleistungen gewiB nicht voraussetzen 

Abb.5. 

werden, das des Schellfisches. Daruber erhebt sich, im gleichen Ver
hiiltnis dargestellt, schraffiert das GroBhirn eines klugeren Tieres, des 
Hundes. Der Unterschied ist ohne weiteres klar. Die Aufgaben, die das 
Gehirn sonst zu leisten hat - und es sind deren viele -, sind in beiden 
Fallen zum guten Teile die gleichen. Die starke Entwicklung des GroB
hirnmantels bei den Saugern bliebe also unverst1indlich, wenn sie mit 
ihren h6heren intellektuellen Fahigkeiten nicht zusammenhinge. Ver
gleichen wir nun aber das Gehirn eines Hundes oder sellist das eines 
Affen mit dem eines Menschen, so fallt nicht sowohl der Unterschied 
in der GesamtgroBe als vielmehr ein anderes auf: die Hi r n ri n de 
ist starker gefiiltelt, d. h. ill Verhaltnis zur Gehirnmenge groBer ge
worden; fur eine medere Affenart (Makakus) hat man 30000, fur eine 
hohere (Orang-Utan) 50000 und fur den Menschen 220000 qmm 
FIachenausdehnung berechnet. 



Dieselbe Gehirnrinde 
1st es, clie wir beim Men
schen immer da erkrankt 
finden, \YO die geistigen 
Fahigkeiten aus angebo
rell1en odeI' im Leben er
worbenen Grunden ge
sunken Qder v'On VQrn
herein geliihmt wQrden 
waren. AIle Geistes
krankheiten, die schlieB
lich zum Schwachsinn 
fiihren, beruhen auf 
einer solchen V eroclung. 
Aber auch heilbare Er
kranhrngen, ja selbst die 
vorubergehencle Behin
derung der Blutdurch
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spiilung des Gehirns Abb. 6. GroBhirn von oben. (Aus S charrer , Vom 

veranlassen seelische Sto- Bau und Leben des Gehirns .• Springer, Berlin.) 

rungen, wie Ohnmacht, 
Delirien, Gediichtnisver
lust. 

So sind wir gewiB be
rechtigt, an irgendeine 
Beziehung zwischen die
sem Teil des Nerven
systems und dem Seelen
leben zu denken. Ich 
werde alsQ einige A n
gaben uber den Auf
bau und clie Tatig
keit dieses Nerven
S y s t ems einschalten 
mussen. Man lehrt seit 
langem, daB dieses Or
gan aus Zellen und Fa
scm aufgebaut sei. Da
bei pflegt man in den 

Eumke. SeeJe. 2. Auf!. 

Abb.7. Menschliches Gehirn von unten. 
(Aus Scharrer.) 

15 
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2 1 

Abb. 8. Linke Seitenflache des Gehirns. 
(Aus B raus, Auatomie des Menschen. III. Springer, Berlin.) 

1 Gyrus temporalis medius 
2 Sulcus temporalis superior 
3 Gyrus temporalis superior 
4 Fissura Sylvii 
5 Bulbus oliactorius 
6 Pars orbitalis des Gyrus fron· 

talis inferior 
7 Pars triangularis des Gyrus 

frontalis inferior 

8 Pars opercularis mit Sulcus 
diagonalis 

9 ~ulcus frontalis inferior 
10 Gyrus frontalis medius 
11 Gyrus frontalis superior 
12 Sulcus frontalis superior 
13 Sulcus praecentralis 
14 Gyrus centralis anterior 
15 Sulcus centralis 

16 Sulcus intraparietalis 
17 Gyrus supramarginalis 
18 Gyrus angularis 
19 Sulcus occipitalis inferior 
20 Polus occipitalis 
21 Sulcus horizontalis 

cerebelli 

Ganglienzellen den Sitz der eigentlichen, urspriinglichen nerv6sen 
Vorgange zu sehen, wahrend die Fasern diese nervase ErregWlg von 
einer Zelle zur andern fortlei~en sollen. 

Nun ist diese Fortleitung, strenggenommen, nur fiir die peripherell 
Nerven bewiesen, die das Gehirn mit dem ubrigen Karper verhin
den. Wenn wir im Zcntralnervensystem an ahnlichc Vorgange clen
ken, so durfen wir uns auBer auf einen Analogi.eschluB auf die Er
wagung berufen, daB die zahlreichen Faserausstrahlungen zwischen 
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den versehiedenen Hirnteilen ohne diese Annahme zweeklos sein wur
den. Allerdings, daB die Erregungen, die in diesen Bahnen verlaufen, 
gerade den geistigen Vorgangen zugeordnet sein mussen, das steht 
deshalb noeh lange nieht fest. 

Dagegen wi.ssen wir iiber die korperliehen Aufgaben del' Hirnrinde, 
seit die motorisehen Rindenfelder dureh F r its e h und Hit zig (1870) 
entdeekt worden sind, wenigstens einigermaBen Beseheid. Diese Rin
denfelder beherbergen Zellen, 
aus denen fiir die Innervation 
unserer Muskeln bestimmte Fa
sern entspringen und die sieh 
so auf den Hirnmantel vertei
len, daB jedes Glied, ja jede 
Bewegungsformhier ihre eigene 
Vertretung besitzt. Die elek
trisehe Reizung des auf del' 
Kuppe, an der Mittellinie des 
Gehirns gelegenen Anteils beim 
Tier fiimt zu einer Bewegung 
des Beines, und zwar - da alle 
diese Bahnen kreuz·en - des 
gegeniiberliegenden Beines. An 
das Beinzentrum sehlieBt sieh 
das fiir den Arm, dann folgt 
das des Gesiehtsnerven, del' 
Zunge und sehlieBlich - abel' 
nul' in del' linken Gehirnseite -
das del' motorisehen Spraehe. 

IivDere 
!fovplrone 

innere 
Hovplrone 

Abb. 9. Hirnrinde. Links Zellen, 
rechts Fasern. (Aus Scharr e r.) 

,Ehe wir auf diese und manehe andere Zentren eingehen, werden 
einige Bemerkungen iiber die Bereehtigung einer solchen Lokalisa tion 
und iiber die Grenzen ihrer Zulassigkeit angez,eigt sein. 

Fiir die motorisehe Rinde liegen die Dinge verhaltnismaBig einfaeh. 
Die schon erwahnten Versuehe einer elektrischen Rindenreizung heinI 
Tier sind so eindeutig, daB iiber den Tathestand selbst kein Zweifel 
auftauehen kann. Allerdings nur, wenn man nichts anderes hehauptet, 
als daB sich von diesem Teil des Hirnmantels Bewegungen auslosen 
lassen. Wir woUen dem hisher Gesagten noeh hinzufiigen, daB krank
hafte V organge beim Menschen, clie das Gehirn in dieser Gegend rei
zen, ahnlich wirken wie del' elektrisehe Strom. In ihrem Gefolge treten 

15* 
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gelegentlich epileptische Krampfe auf, die sich entweder iiberhaupt 
nur in dem del' betroffenen Stelle entsprechenden Gliede abspielen 
odeI' abel' in ihm beginnen und nun genau in del' Reihenfolge auf die 
benachharten GliedmaBen iiberspringen, in del' sich die Bezirke del' 
motorischen Rinde aneinanderschlieBen. Sitzt ein solcher Herd im 
Beinzentrum, so beginnen die Zuckungen im gegeniiberliegenden Bein 
und ergreifen von da zuerst den Arm und dann das Gesicht. - Hin
zugefiigt sei, daB eine Verletzung del' entsprechenden Gehirnteile zu 

Abb. 10. Rindenfelder. Aut:lenflache. (Aus Scharrer.) 

einer L ii h m u n g im zugeorclneten Korperglied fiihrt, die iibrigens 
auch dann eintritt, wenn nul' die Leitung von del' Rinde zu den Muskeln 
zerstort worden ist. 

Unmittelbar hinter del' motorischen Rinde, von ihr durch eine 
Furche getrennt, liegt die K 0 I' perf ii his p h iiI' e. Hier endigen die 
sen sib len Bahnen, die die Reize lei ten, deren Erfolg schlieBlich in einer 
Beriihrungs-, Gelenk- odeI' Muskelempfindung besteht. 1st diese Bahn 
unterbrochen, so bleiben sensible Reize, die auf das betreffende Glied 
ausgeiibt werden, ohne Wirkung auf das BewuBtsein. Dabei ist wi.eder 
jeder Korperabschnitt auf einer bestimmten Rindenstelle vertreten, und 
wieder gliedern sich (liese Bezirke in iihnlicher Folge wie die del' 111oto
rischen Rinde. 
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Abb.11. Hindenfelder. Innenflache. (Aus Scharrer.) 

Und was fur die Tastempfindungen g-ilt, gilt aueh fur das Sehen. 
Aueh hier fuhren gewisse Bahnen von unseren Augen zum Gehirn, 
und zwar cuesmal zur Hinterhauptsrinde; bis hierhin muB sieh also, 
wenn wir sehen, der in der Netzhaut ausgeloste Reiz fortgepflanzt 
haben. Nun giht es abel' innerhalb des linken Hinterhauptslappens noeh 
einen besonderen Teil, von dem es in alteren Lehrbuehern heiBt, daB 
er als das "Zentrum der optisehen Identifikation" aufgefaBt werden 
musse; hiel' sollten die "optisehen Erinnerungsbilder" niedergelegt 

Slil'nJlIPn- ._ 
loppe/l ·-

Jjtlnsc/le nlrche J'cl!liitenloppen 

/fillfer!iaupls
foppe!l 

Abb . 12. Motorische Hindenfelder. (Aus Scharrer.) 
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sein. In \Virklichkeit diirfen wir wieder nm sagen, dae die Yerletzllng 
diesel' Gegend einen eigentiimlichen Zustand nach sich zieht, den man 
als See 1 e n b 1 i n d h e i t bezeichnet. Ein Tier, dem eine solche Sch1idi
gung zugefiigt worden ist, sieht, es weicht Bindemissen aus, abel' es 
erkennt das Gesehene nicht me hI', es fiirchtet die Peitsche nicht und 
aueert keine Freude beinl Anblick seines Berm odeI' bei der Be
gegnung mit anderen Bunden. Das ist der Tatbestand, den der Satz 
auszud1'iicken versucht: das Tier ha t seine "optisehen Erinne1'llngs

Abb. 13. Sehbahnen. 

bilder" verloren. Ein ",rensch, 
bei dem eine VerletZlmg odeI' 
ein K1'ankheitsvo1'gang dieselbe 
Stelle zerstort hat, verhalt sieh 
darin ganz ahnlich. Auch bei 
ihm kann man sieh leicht iibeI'
zeugen, dae e1' noch sieht: 
abel' ererkennt seine naeh
sten Angehorigen nichl, er 
wiirde in ein brenllencles Licht 
fassen, wenn man ihn nicht 
daran verhinderte; ja, man hat 
gemeint, dae er sich selbst 
die Farbe des Himmels und 
des BIutes und ebenso die 
F ormeines BIaUes und del' 
",Iobel seiner Zimmer nieht 
meh1' vorstellen konne. Aber 

1 Auge, 2 Sehnerv vor der Kreuzung, 3 Sehnerv 
naeh der Kreuzuug, 4 Sehstrahlung, 5 Sehrinde. wir wollen vorsichtiger sein: 

sichel' ist nul', dae optische 
Einchiieke nieht mehr imstancle sind, die entsprechenden sprachliehen 
Bezeichnungen in sein Bewuetsein zu mfen. Jedenfalls erkennt ein 
seelenblinder Mensch die Gegenstande sofort, wenn er Gelegenheit hat, 
sie zu betasten. 

Ahnlich wie bei del' Seelenblindheit liegen die Dinge bei del' 
See 1 e n tau b h e it, die durch ausgedehnte Berde in del' ersten linken 
Sehlafenwindung und ihrer Nachbarschaft - die Abgrenzung im eill
zelnen ist hier wie beim "Sehzentmm" strittig - herbeigefiihrt wird. 
Dae del' Schlafenlappen mit dem Horen zu tun hat, ist lange bekaullt, 
und zwar ist wieder jede Birnhalfte mit beiden Homerven verbunden. 
Eine Zerstorung diesel' Verbindungen mue danaeh doppelseitige 
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Taubheit bewu-ken 1 . Die Seelentaubheit, die, me gesagt, auf 
del' Verletzung eines anderen, benaehbarten Bezirkes des link en Sehlii
fenlappens (del' We r n i eke sehen Stelle) beruht, ist von diesem Zu
stande weit untersehieden. Solehe Kranke horen, wie Seelenblinde 
sehen, abel' wieder erweekt das Gehorte die zugehorigen akustisehen 
Erinnerungen nieht, und so erkennen sie Tone und Klange nieht wie
der. Sie verhalten sieh also ihrer eigenen Mutterspraehe gegeniiber ahn
lieh wie einer fremden. 

Und nun wollen wir sehlieBlieh den letzten und sehwierigsten Sehritt 
maehen und die Tatsaehen kennenlernen, die eine Lokalisation 
aueh der motorisehen Spraehe begriinden. Bei der Erorterung 
der Seelentaubheit haben wir schon 
zwei Bestandteile del' Spraehe aus
einandergehalten. \Vas seelentauben 
Kranken fehlt, ist der sen s 0 -

risehe Anteil, das Wortklang
b i I d. AuBerdem besitzen wir aber 
fur jedes \Vorl noeh eine Be w e
gungsformel. Ieh sage "For
mel" und nieht Bewegungs"vorstel
lung", wie man es sonst tut; denn 

Abb. H. Sprachzentren. 
1 Brocasche, 2 'Vernickesche Stelle. 

(Aus Scharrer.) 

wenn wir uns genau prii fen , so haben wir gar keine V orstellung von 
dem, was beim Ausspreehen eines vVortes gesehieht. \Vir wollen es 
ausspreehen, und dann ist es da, inzwisehen eriebt haben wir niehts. 
NUT gewisse Muskelempfindungen tausehen uns gelegentlieh eine 
solehe "Vorstellung" VOl': wenn wir lebhaft an ein W-ort denken, uns 
auf einen Namen, eine Zahl besinnen und sie sehlieBlieh finden, so 
beobaehten wir gewisse Empfindungen in unserem Kehlkopf und in 
der Zunge, und zuweilen tritt uns das Worl aueh wohl "irklieh libel' 
die Lippen 2. 

Nun konnen c1iese Spraehbewegungen natUrlieh gelahmt werden wie 
aIle Bewegungen sonst. Eine Liihmung del' Zungen- oder der KehI
kopfmuskeln kann uns zum lauten Spreehen unfahig maehen; abel' wir 
buBen damit die Bewegungsfonnel des Spreehens nieht ein; wir sind 

1 ?\ach manchen klinischen Erfahrungen liegen die Vel'haltnisse vielleicht 
noch etwas verwickelter, als es im Text dargestellt ist. 

2 Bei andel'en Menschen kann man in solchen Augenblicken gelegentIich 
Schl'eibbewegungen beobachten, mit denen sie - mit del' Hand odeI' mit 
dem Ful3 - die Buchstaben des vorgestellten 'Vortes andeuten. 
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nul' rein meehaniseh daran verhindcrt, sie in die Tat umzusetzen. Und 
nun gibt es das Umgckehrte: einen Zustand, in dem kein Nery und 
kein Muskel geliihmt ist, del' zur Spraehe gehort, und in dem del' 
Kranke doeh nieht libel' diese Spraehe \erfiigt. Das ist del' Zustancl del' 
motorisehen Aphasie, die dureh cinen ausgedehnten Herd an 
del' Broeasehen Stelle des linken Hirnmantels - aueh diese Flihig
keit ist bei normalen, reehtshlindigell Mensehell an die Gesundheit del' 
linken Hirnhalfte gebunden - herbeigefiihrt wird. Derartige l(ranke 
horen nieht bloB, sondern sie yerstehen aueh jedes \Vort, nur konnen 
sie nieht spreehen, obwohl ihre Spraehleitung zur Zunge und zum 
Kehllwpf nieht verletzt worden ist. Es fehlt eine Einriehtung, die ihnen 
diesen Apparat zu beniHzen erlaubt, eine Einriehtung, die, in del' 
B 1'0 C a schen Stelle gelegen, den Rindenvertretungen del' Spraeh-' 
muskeln also noeh irgendwie iibergeordnet sein muB. 

Etwas Ahnliehes gibt es nun fiir die Bewegungen unserer Glied
maBen, zu den en WIT jetzt noeh einen Augenbliek zuruckkehren wollen, 
aueh. Aueh sie konnen - wenn namlich die Pyramidenbahn irgendwo 
unterbroehen ist - gelahmt sein; aber auBerdem gibt es aueh hier 
einen krankhaften Zustand, del' nicht del' Stummheit, sondern del' 
motorischen Aphasie entsprieht, die mot 0 I' i s c h e A p I' a x i e. Dber
leg en wir uns einmaI, was alles zur Ausflihrung von so einfaehen Hand
lungen wie das Offncn cincs Sehlosses, das Anzlinden einer Zigarre, 
eines Streichholzes usw. gehor1. Die e I' s t e Voraussetzung bilden zahl
reiche Erinnerungen - an die Bedeutung des Gcgenstandes, die Art 
seiner Verwendung, die fruher mit ihm gemachtell Erfahrullgen -, die 
1 e t z t e die Moglichkeit, daB sich die del' motorischen Rinde edeilte 
nervose Erregung bis zu den Korpermuskeln fOdpflanzen kann. 1st 
diese Moglichkeit aufgehoben, so liegt, wie gesagt, eine Lahmung VOl', 
und die Bewegung bleibt aus; im ersten Fall abel' wi I'd man es del' 
Handlung ansehen, daB sie auf falsehen Voraussetzungen beruht; in 
del' Zerstreutheit weden ja auch wir einmal den Brief in den Papier
korb und heben den Umschlag sorgfaltig auf 1. Abel' anBer beiden 
Storungen gibt es noch eine d ri tt e, deren Ursache in del' zeitliehen 
Reihenfolge des V organgs z\y is e hen beiden gelegen sein muB: die 
Apraxie. Die Apraxie ist keine Lahmung, und sie beruht auch nieht 
auf Unaufmcrksamkeit odeI' auf Irrtiimern libel' die Voraussetzungen 

1 Auf pathologischem Gebiet gibt es Formen del' Apraxie, die lediglich auf 
der Unfahigkeit des Kranken beruhen, seine Aufmerksamkeit so lange an
zuspannen, bis die verlangte Handlung ausgeHihrt ist. 
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einer Handlung; an manchen apraktischen Kranken laBt sich beweisen, 
daB ihre motorisehe Balm nieht Yerletzt worden ist und daB sie genau 
wissen, zu welchem Z,veek sie sie im gegebenen FaIle in Betrieb setzen 
wollen. AbeI' sie setzen sie fur bestimmte Handlungen nicht me hI' odeI' 
nicht richtig in Betrieb, sie konnen es mcht. Auch hier mochte man 
sagen: sie haben vergessen, wie man das machen mug, sie haben die 
"Bewegungsvorstellungen" verloren. Abel' wieder wurde del' Tat
bestand damit schief ausgedruckt sein; denn c1as haben wir Gesunden 
auch "vergessen", auch wir "stellen" uns in del' Regel die Einzelakte 
nieht "yor", die zum GruBen odeI' zum Anzunden einer Zig'arre er
forderlich sind. Dennoch konnen wir sie anzunden, weil bei uns ge
wisse physiologische Vorbec1ingungen des Hanc1elns erhalten sind, und 
auch diese Vorbeclingungen sind an die Unversehrtheit bestimmter 
Rindenteile gebunden. 

Die Apraxie unt!l}:~<2heidet si,ch also von del' Lahmung wie die 
Sti~lJl.h~it· ~-; clerlll:otoris~hen Aphasi~. Dem ~;~tsI;ricllt "'as wir 
ube; die -Lokalisation del' Apraxie wis~en. Auch sie ist in erster Linie 
an Herde in del' link en Hirnhalfte gebunden - so daB diese offenbar 
ein allgemeines Dbergewicht tiber die rechte besitzt. \Ven11 z. B. das' 
Handzentrum del' link en motol'ischen Rinde erkrankt, so wird natiir
lich die rechte Hand lahm, abel' gleichzeitig wird die linke apraktisch .. 
Nicht gelahmt, sondern apraktisch. Del' Kranke, del' mit del' linken ~ 
Hand eine einfache Bewegung ausfuhren w-ill, weiB, w-ie das VOl' sich 
gehen solI, und er bewegt auch den Arm und die Hand mit unver
minderter Kraft; h'otzdem erfolgen die Bewegungen faisch, ungeschickt 
odeI' in unrichtiger Folge. 'Wieder ist cine Einrichtung yeriorengegan
gen, die diese Bewegungen beim Gesunden leitet und ordnet - ahnlich 
wie bei del' motorischen Aphasie die Sprachmuskeln nur deshalb Yer
sagen, weil das Gehirn sic zum Zwecke des Sprechens, und nul' zu 
cliesem, nicht mehr in Betrieb setzen kann. Bildlich lieBe sich die 
Apraxie mit dem Verhalten eines Klavierspielers vergleichen, del' ge
wohnt ist, nul' nach Noten zu spielen, cliese Noten abel' nicht da hat: 
er hat die Tone im Kopf und auch gentigend Kraft in den Handen; 
abel' die richtigen Tasten in del' richtigen Reihenfolge findet er nicht. 

Koch deutlicher wird das \Vesen del' Apraxie, wenn lediglich die 
Vel' bin dun g von del' link ell zur rechten Hirnhalfte zerstort worden 
ist. Dann ist keine von beiden Handen gelahmt; abel' wahrencl die 
reehte auch sclm-ierige Handlungen spielend ausfuhren kann, yermag 
die linke das nicht; ihr sind nur uoch grobe, eiufache und langst ein-
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gesehliffene Bewegungen moglieh, weil die ihr zugeordnete reehte 
Hirnhalfte fur aIle feineren und yerwiekelten der Leitung dureh die 
Iinke bedarf. Nur diese besitzt, urn im Bilde zu bleiben, die Noten. 
Dabei sehen wir wieder, wie leieht uns der Ausdruek "Bewegungsvor
stellungen" irrefuhren kann. Yorstellungen erIebt ja nieht die Hirn
rinde, sondern der Mensch. Der Mensch aber hat in dies em Fall ganz 
riehtige Vorstellungen von dem, was er will; er kann bis ins einzelne 
besehreiben, was die Iinke Hand solI; nur nutzt ihm dieses Wissen 
niehts, die linke Hand tnt es nieht; und das Merkwurdige dabei ist, 
daB sie trotzdem nieht geliihmt, sondern fur einfache Bewegungen ge
brauehsfiihig ist. 

Hier wollen wir haltmaehen. AIle bisher gemaehten Angaben konnen 
als Tatsachen gelten, solange wir nur an der Fassung niehts iindern" 
und die negative Behauptung nicht in eine positive verwandeln. Die 
Verletzung bestimmter Stellen des Gehirnmantels hat den Ausfall ge
wisser normaler Fiihigkeiten zur Folge; das heiBt aber nieht, daB diese 
Leistungen nur in diesen SteUen "entstehen". N och weniger aber dur
fen wir auf Grund der bisher mitgeteilten Erfahrungen von einer Lo
kaIisation einzelner seelischer Vorgange sprechen. Nicht bloB die Ver
letzung gewisser RindensteIlen, sondern auch die Durchtrennung beider 
Hornerven macht das Horen unmoglich; da aber niemand dem psy
chisehen Vorgang des Horens die Erregung b I 0 15 der H 0 r n e r v e n 
zuordnen wird, so ist auch der SchluB nicht erlaubt, daB ihm die Er
regung n ur dieser Rindenstellen entsprache. Unversehrt sein muB 

beides, Nerv und Rindenpartie, wenn gehort werden soIl; was dazu 
physiologisch sonst noch erfvrderlich ist, wissen wir nicht. 

Dbrigens ist von seelischen Vorgangen in dies em Abschnitt ja auch 
noch gar nicht die Rede gewesen; alles, was wir bisher besproehen 
haben, hat immer nur korperliche Vorgange betroffen. Fur die moto
rischc Rinde bedarf das keines Beweises, aber etwas Ahnliches gilt fur 
die sogenannten Zentren der Sinnesempfindungen auch: sie lassen sich 
gut als Statten betrachten, an denen die von der Peripherie zustromen
den nervosen Reize in eine Form ubergefuhrt werden, die vielleicht 
erst andere Hirnteile fur das BewuBtsein verarbeiten konnen - so wie 
die motorisehen Zentren (einsehlieBlich derer, die fiir das Sprechen 
bestimmt sind) wohl nur das Werkzeug darstellen werden, dessen sich 
die Seele bedient, wenn sie den Korper eine von ihr gewiinschte Be
wegung ausfuhren laBt. 

Aber freilieh wir haben auch noch nieht alles besprochen, was zu 
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Ahb. 15. Lage des Hirnstammes zu Orol3- und Kleinhirn. 
(Aus Bra us , Anatomie IlL) 

1 Floccnlus 
2 Brachium pontis 
·3 Pons 
4 Pedunculus 
. 5 Corpus mamillare 
6 Hypophysis 
7 Fasc. (N.) opt., daruber Fract. 

und Bulb. oJfact. 
S Limen insulae 
9 Sulcus temp. sup. 

10 Pars triangularis des Gyr. 
front. inf. 

11 Genu corporis callosi 
12 Fissura Sylvii 
13 Gyrus centro ant. 
14 Sulcus central is Rolandi 
15 Gyrus centralis post. 
16 Sulcus intraparietalis 
17 Splenium corporis callosi 
18 Pulvinar thalami 

19 Epiphysis 
20 Collic. sup. lamin. quadr. 
21 Corpus genicnlatum 

laterale 
22 Colhc. inf. lamin. quadr . 
23 Fissura horizontalis 

cerebelli 
24 Brachium ronjunctivum 
2.5 Recessus lateralis 

yentr. IV. 

cliesem Thema gehort. Es gibt in der' Tat Erfahrungen, die eine be
sondere Beziehung mancher Hirnstellen zu gewissen seelischen Vor
gangen wahrscheinlich machen, wenn auch zunaehst wieder nur in 
clem Sinne, daB diese Vorgange clurch eine Verletzung oder Erkran
kung dieser Stellen am leiehtesten gestOrt werden konnen. 

Ehe WIT auf solche Beobachtungen im einzelnen eingehen, wollen 
"ir feststellen, daB sie sieh nieht ausschlieBlieh auf die Hirn
r i n d c beziehen, ja, daB gerade durch diese in den letzten J ahrzehnten 



Korper und Geist. 

gewonnenen Erfahrungen unzweideutig gezeigt worden ist, daB gewisse 
unterhalb del' Rinde gelegene Zellansammlungen. die sogenannten 
~ tam m g an g Ii en, nieht nur fiir die Physiologie. sondern auch fiir 
die Psychologie nicht weniger \vichtig sind als die Rinde. Wir haben 
von diesen Gebieten schon einmal (beim Vergleich der Gehirne yon 
Hund und Schellfisch) gesprochen, aber die letzten zwanzig Jahre 
habell gezeigt, daB es offenbar doch nicht bloB "niedere", etwa vege
tative Aufgaben sind, die diese Ganglien (Striatum, Pallidum, Corpus 
subthalamicum, Substantia nigra, Nucleus rubeI') zu ediillen haben. 
Selbst vorsichtige Forscher (Reichardt) sehen im Hirnstamm das 
Bindeglied zwischen Seele, Hirn und Korper und meinen, daB er enge 
Beziehungen zu jenen seelischen Vorgangen bes1i.Be, die "man als das 
Triebwerk zum Denken und Fiihlen bezeichnen" konne. Weniger vor-' 
sichtige (R 0 h r a c her) haben denselben Gedanken in die bestimmtere 
Form gekleidet, daB die Urerlebnisse des Menschen, die Triebe und 
Leidenschaften, ihre letzten Wurzeln nicht in der Rinde, sondern in 
den Stammganglien hatten. Auch E w a I d hat nur die Hirnrinde fiir 
die Intelligenz, den Thalamus dagegen fiir die hOheren Gefiihle mid 
die Medulla oblongata sowie das Hohlengrau des dritten Ventrikels fiir 
die Triebe in Anspruch genommen. K ii P per saber sucht und findet 
"die Seele" schlechthin in "ein paar Ganglienzellen am Boden des 
driLten V entrikels" . 

Auf welche Tatsachen konnen sich solche Auffassungen stiitzen? 
Wir wollen nicht vergessen, ,vie schwer unter Umstanden schon die 
Formulierung von Tatsachen ist und wie leicht eine ungeschickte Fas
sung zu tiefgreifenden Irrtiimern fiihrt; denn hier liegen ganz be
sondere Sch\vierigkeiten vor. Nicht nur die eben erw1i.hnte Behauptung 
von K ii P per s, sondern auch die von E w a I d, del' "die Intelligenz 
im weitgehenden MaBe der Hirnrinde, den Charakter dem anderen 
wesentlichen Hirnteil, dem Hirnstamm zuordnen" will, wird del' Kritik 
nicht standhalten konnen. Ich will nicht so boshaft sein zu fragen, ob 
denn Tiere ohne Rinde seelisch iiberhaupt nur aus (Trieben und aus) 
- Charakter bestehen; abel' daB wedel' die Hirnrinde noch die In
telligenz eines Tages einfach vom Himmel gefallen sein werden, das 
werden wir ja doch wohl annehmen diiden. Deshalb scheint mil' auch 
die Formulierung von Erich Rothacker, "das Neuhirn steht zum 
Stammhirn weniger in der Beziehung des Ersetzens als in del' des Er
g1i.nzens, Oberdachens", noch nicht recht gliicklich zu sein. Wie wir 
uns auch die Entwicklung del' organischen 'Velt vorstellel1 mogen - ob 
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im Sinne von Darwin oder indem \Vir jede Xnderung, also auch jeden 
Forischritt, auf stets erneute Mutationen beziehen -, in jedem FaIle 
werden wir annehmen mussen, daB ursprunglich einfache Strukturen 
in immer neue Verbande aufgeteilt, daB immer verwickeltere Ver
bindungen zwischen den so entstehenden Teilen hergestellt und daB die 
Gehirne - vom armen Amphioxus uber den Schellfisch und ABen bis 
zum bedeutenden Menschen - auf diese Weise nicht bloB vergroBert, 
sondern schlieBlich auch in einem fur uns unbegreiflichen l\IaBe dif
ferenziert 1 worden sind. Nicht nur gewisse pathologische und klinische, 
sondern auch manche vergleichend-anatomische und physiologische 
Erfahrungen lassen sich in diesem Zusammenhange m. E. deshaIb nur 
mit groBen Vorbehalten verwerten, weil der Hirnstamm im Laufe 
einer solchen Entwicklung offenbar manche Funktionen an die sich 
uber ihm entwickelnde Rinde abgegeben hat, die er, der Stamm, ur
spriinglich (als letzte Instanz) seIber hatte ausuben mussen. Bleibt 
also heute (wie bei Gampers Mittelhirnwesen) die Entwicklung des 
GroBhirns einmal aus krankhafter Ursache beinahe voUkommen aus, 
so ist es (da jedes Einzelindividuum in seinem fetalleben die ganze 
Stammesentwicklung, wenn auch in abgekurzten Formen, noch einmal 
durchlauft) doch eigentlich vollkommen klar, daB der Hirnstamm 
manche Funktionen behiilt, die bei normaler Entwicklung an hohere 
- kortikal gelegene - Partien gewandert sein wiirden. Wir durfen 
somit aus solchen Fallen ebenso wie aus dem Verhalten gewisser nie
derer Tiere nicht ohne wei teres schlieBen, daB diese Leistungen auch 
bei uns, dem gesunden und ausgewachsenen Menschen, n u r an die 
Unversehrtheit des Hirnstammes gebunden sein muBten. Es ist wohl 
kein Zufall gewesen, daB ein von W. Scholz beschriebener Knabe, 
der seiner GroBhirnfunktionen erst im 8. Lebensjahr beraubt worden 
war, ein viel durftigeres Bild geboten hat als Gam per s Mittelhirn
wesen. 

Immerhin steht fest, daB Hunde, bei denen man das GroBhirn ent
fern! hat, stehen, laufen und fressen konnen, daB sie in Wut geraten, 
auf grelles Licht und laute Tone reagieren und auf Schmerzreize Ab
wehrbewegungen machen. Es ist also nicht so oder wenigstens nicht 
uberall so, daB es ohne motorische Rinde keine Bewegungen gillt. 

1 "Jede hohere Schicht ist einer tieferen tibergelagert und gibt ihr Ztigelung, 
lebt aber mit von ihrer Kraft. Hohere Schichten tibernehmen Funktionen der 
tieferen, die bei niederen Formen des Lebens, d. h. bei primitiven Organismen 
den tieferen Schichten allein zukommen" (H. F. Hoffmann). 
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Beim Mensehen hat sieh freilieh die Pyramidenbahn oder rich tiger die 
motorische Rinde allen Willkiirbewegungen irgendwie iibergeordnet: 
aber ebenso sieher nimmt die Selbstandigkeit der subkortikalen Gan
gIien aueh hinsiehtIieh ihrer motorischen Leistungen zu, je weiter naeh 
unten man in der Tierreihe geht. Auch das neugeborene mensehIiehe 
Kind steht darin (wie in vielem anderen) manehen Tieren noeh naher 
als uns - Otfried Foerster hat es deshalb ein Thalamus-Pal
Iidum-W esen genannt. 

Spater wird dann dureh die Einsehaltung und Dberordnung des 
motorisehen Rindensystems (das sieh anatomiseh in der Markreifung 
der Pyramidenbahn offenbart) eine Differenzierung unserer Bewegun
gen moglieh gemaeht, die bei niederen Tierstufen in diesem MaBe noeh, 
fehlt. Vielleieht hangt damit zusammen, daB ein Hund naeh Ent
fernung der motorischen Rinde die gelahmte Pfote nieht mehr fiir 
sieh allein, wohl aber im Zusammenhang mit den anderen drei Extre
mitaten bewegen kann; bei Nadelstiehen z. B. erfolgen dann Flueht
bewegungen Qieht nur an dem getroffenen, sondern an allen vier 
Beinen. 

NatiirIieh wird das subkortikale motorisehe System aueh beim Men
sellen dureh die Entwieklung des Pyramidensystems nieht entbehrlieh 
gemacht. Wir haben vielmehr Grund anzunehmen, daB die mehr oder 
minder groBe motorisehe Gesehiekliehkeit und Gewandtheit ebenso 
wie die Dbungsfahigkeit sehlieBlieh automatiseh erfolgender Be
wegungsablaufe und daB endIieh das Verm6gen, versehiedene Be
wegungell gleiehzeitig auszufiihren (Bostroem), in erster Linie auf 
die groBere oder geringere Anspreehbarkeit nieht des Pyramiden-, 
sondern des "extrapyramidalen" motorisehen Systems zurUekgefiihrt 
werden miissen, dessen "Zentrum", Knotenpunkt oder, wie man sieh 
dies sonst vorstellen mag, eben in den Stammganglien Iiegt. Wahr
scheinlieh hangt aueh die zunehmende Versteifung in Haltung und 
Bewegungen maneher Greise von der senilen Erkrankung gerade dieser 
Ganglien abo 

1m wesentliehen sind es die bei der Hirngrippe gemaehten Erfah
rungen gewesen, denen wir diese Einsieht verdanken. Diese Erfah
rungen haben aber gleiehzeitig zahlreiehe andere klinisehe und nor
male Beobaehtungen in eine neue Beleuehtung geriiekt, so daB wir 
heute iiber diese Verhaltnisse erheblieh vollstandigere Vorstellungen 
haben als vor del' Hirngrippeepidemie, also vor I«;lI7' leh werde dar
auf im einzelnen nieht eingehen k6nnen, moehte aber wenigstens auf 
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eine Moglichkeit hinweisen (die ihre Analogie iibrigens auch auf gei
stigem Gebiet, namlich dem des kiinstlerischen Schaffens, besitzt). Es 
ist nicht unmoglich, daB der Gegensatz zwischen der natiirlichen An
mut der meisten Tiere und der Holzernheit und Ungeschicklichkeit so 
sehr vieleI' Menschen zum guten Teile darauf beruht, daB del' Mensch 
mit Hilfe seines Pyramidensystems in manche Bewegungsablaufe will
kiirlich einzugreifen versucht, die sich beim Tiere ohne Mitwirkung del' 
Rinde und (vielleicht deshalb) zugleich auch ohne die Aufsicht eines 
iiber seine Wirkung wachenden SelbstbewuBtseins vollziehen. 

Nun scheinen aIle diese Feststellungen und Vermutungen unser 
eigentliches Thema, das die Seele des Menschen behandelt, ,vieder noch 
nicht allzusehr zu beriihren. Abel' zunachst hat sich herausgestellt, 
daB wenn nicht die normale Motilitat, so doch wenigstens motorische 
Storungen, wie sie manche Kranke nach Hirngrippe zeigen, einen 
wesentlichen EinfluB auch auf den Ablauf des Denkens besitzen. So
dann hat Gam per deutliche Beziehungen zwischen gewissen anatomi
schen Veranderungen bestimmter Hirnstammgebiete und dem soge
nannten K 0 r s s a k 0 w s c hen S y n d rom feststellen konnen, das im 
wesentlichen durch den V erl us t de r Mer k fiihig ke i t und del' 
jiingst erworbenen Erinnerungen gekennzeichnet wird. Uud 
schlieBlich haben sich sehr eigentiimliche Beziehungen zwischen 
Hirnstamm und Schlafen und Wachen ergeben. 

Die Hirngrippe hat urspriinglich Encephalitis lethargica geheiBen, 
weil bei vielen von diesen Kranken eine Schlafsucht beobachtet wird. 
Spater hat man bei anderen auch Schlaflosigkeit smvie allerhand Ver
schiebungen des Schlaftypus gesehen. Da die Hirngrippe eine Er
krankung der Stammganglien ist, so laBt sich schon aus diesen Beob
achtungen folgern, daB der Stamm mit dem Schlafen bzw. mit dem 
Wachen etwas zu tun haben muB. 1m gleichen Sinne spricht die Er
fahrung, daB auf Stichverletzungen in der Nahe des dritten Ventrikels 
tiefe BewuBtlosigkeit folgt (wahrend durch Operationen an der Hirn
rinde das BewuBtsein nicht aufgehoben wird). Wieder heiBt das nicht, 
daB an dieser Stelle das Schlaf- (oder Wach-) "Zentrum" saBe. 
o. Foerster und Gagel, die ebenso wie andere durch Druck auf 
das zentrale Hohlengrau des Aquadukts und des hinteren Abschnittes 
des dritten Ventrikels Schlaf haben auslosen konnen, schreiben: "Nach 
unseren Erfahrungen kann das BewuBtsein von keiner einzigen Stelle 
des Gehirns so leicht und so tiefgreifend ausgeschaltet werden \Vie 
von der Oblongata aus." Die Medulla oblongata sitzt aber noch tiefer 
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(dem Riickenmark naher), als es die Stamm g a n g Ii e n tun. }iit ande
ren 'V orten : es gibt zum mindesten zwei Stellen, yon denen aus sich 
das Bewuf~tsein beeinflussen laBt. DaB jedoch Schlafen und Wachen 
nicht bloB eine Angelegenheit der Hirnrinde sind, steht nach diesen 
Versuchen unbedingt fest; es laBt sich iibrigens auch daraus folgern, 
daB Gam per s Mittelhirnkind ebenso wie groBhirnlose Affen und 
Hunde einen durchaus normalen "Vechsel von Schlafen und 'Vachen 
gezeigt haben. Gam per s Mittelhirnwesen hat sogar durch Beriih
rungen oder andere Reize aus dem Schlafe geweckt werden k6nnen. 
Freilich gelten die allgemeinen Einschrankungen, die oben fiir die 
Verwertung von MiBbildungen gemacht worden sind, auch hier; es 
schlafen ja auch, Tiere, die gar kein GroBhirn besitzen. 

DaB der Hirnstamm enge Beziehungen zur Regelung des Stoff
wechsels, der Warmeregulierung und des Vasomotorenapparates. ja 
uberhaupt aller rein vegetativen Funktionen und damit beispielsweise 
auch zum Auftreten von Hunger- und Durstempfindungen hat, k6nnen 
wir hier ubergehen 1. Erwahnt seien nur einige klinische Erfahrunge,n, 
die allerdings recht aufschluBreich sind. Bei der Hirngrippe, die, wie 
gesagt, eine Ei-:lITankung der Stammganglien ist, bleibt die Intelligenz 
im wesentlichen erhalten, wahrend sich neben motorischen vegetative 
St6rungen finden. Bei manchen (sog. Pickschen) Atrophien der Hirn
rinde dagegen wird die InteIIigenz aufs schwerste geschiidigt, und die 
vegetativen Funktionen bleiben intakt - es sei denn, daB auch die 
Stammganglien schrumpfen. Und bei der Paralyse (der Gehirnerwei
chung der Laien) encllich kommt es zunachst zur Verb16dung - zu
nachst, das heiBt solange der krankhafte ProzeB anatomisch vornehm
lich clie Hirnrinde betrifft; am Ende aber werden (sofern es nicht die 
Malariakur verhindert) auch die Stammganglien krank, und dann geht 
der Paralytilcer an vegetativen StOrungen ein. 

Die Bedeutung des Hi r n s tam me s fiir gewisse korperliche Vor
gange steht also fest. Wieso aber kann man behaupten, daB dieselben 
Hirnteile zugleich den "Sitz" des G e f ii h Is -, des T r i e b - und des 
W ilIen sl e be ns darstellen solIen? 

Es ist klar, daB hierfiir Beweise nicht leicht erbracht werden k6n
nen - urn so groBer ist das Verdienst namentIich von Reichardt 
gewesen, schon friih und immer wieder auf Tatsachen hingewiesen zu 
haben, die wenigstens fiir gewisse Beziehungen des Stammes zu see-

1 Ich verweise auf die ausfiihrliche Darstellung von L. R. Miiller, Lebens
nerven und Lebenstriebe. 3. Aufl. Berlin: Julius Springer 1931. 
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lischell Geschehnissen sprechen. Erst spater hat dann wieder die Hirn
grippe gezeigt, daB manche Menschen schwere Veranderungen ihres 
Trieb- und ihres Gefuhlslebens erleiden, ohne daB sieh in ihrer Hirn
r i n d e Veranderungen naehweisen lieBen. Die Stammganglien, in denen 
sich solche Veranderungen finden, mussen also fur das Gefuhls- und 
fur das Triebleben irgendwie bedeutungsvoll sein. 

Auch diese Einsicht sollte man nicht durch den Hinweis verkleinern, 
daB manehe niederen Tiere fast keine Hirnrinde haben. Man kann diese 
Tiere eben nieht mit dem Menschen vergleichen, und wenn sich auch 
bei ihnen Triebe und Gefuhle nachweisen lassen, so folg! daraus noch 
nieht, daB der "Sitz" von Trieben und Gefuhlen auch beirn Menschen 
n ur irn Hirnstamm gesueht werden muB. Wohl aber diirfen wir fest
stellen, daB diese seelisehen Vo:rgange und Zustiinde auch bei uns 
au ch yom Hirnstamm aus gestort werden konnen. 

Aber wir konnen noeh weitergehen. 0 tf r i e d Foe r s t e r und 
Gag e I haben durch Druck auf den Boden des dritten Ventrikels, also 
auf die Regio hypothalamica (und nur von hier aus), manische Zu
stande nicht nur bei Tumoren entstehen sehen, sondern auch bei Ope
rationen experimentell auslosen Mnnen. Gehobene Stimmung, Rede
drang, ja ausgesprochene Ideenflucht 1 ("Messer, Messe, Metzger, Sie 
sind ein Metzger, ein Metzel, das ist ja ein Gemetzel, metzeln Sie doch 
nieht so, mess en Sie doch, Sie mess en ja nicht, Herr Professor, Pro
fesseor, profiteo, profiteor, professus sum"), so ausgesprochen, wie 
man sie kaum in einem psyehiatrischen Lehrbuch auffinden kann, sind 
jedesmal dann aufgetreten, wenn diese Stelle gereizt worden ist, und 
verschwunden, sobald dieser Reiz aufgehort hat. O. Foe r s te r und 
Gag e I folgern daraus, daB die Hirnrinde offenbar einer Steuerung 
durch den Hirnstamm unterstiinde: "Vom vorderen Abschnitt des 
Hypothalamus wird die Rinde eingeschaltet, angeregt, getrieben, ge
schurt, entflammt, von der Oblongata und dem zentralen Hohlengrau 
des Aquadukts und des hinteren Abschnittes des dritten Ventrikels aus 
wird sie gehemmt, eingelullt und ganz ausgeschaltet." 

Damit sind wir wieder bei der Hirnrinde. Wie gesagt, die Zeit ist 
nicht fern, in der in ihr und nur in ihr die korperlichen Entspreehungen 
beinahe aller seelisehen Vorgange gesueht worden sind - irnmerhin 
hat Fie c h s i g schon in seiner beriihmten Rektoratsrede (1894) wenig
stens die Triehe und manche niederen Gefuhle in die Stammganglien 
"verlegt" -; aber dann hat man diese selbe Rinde so sehr entthront, 

1 Vgl. S.92. 
Brunke, Seele. 2. Auf!. 16 
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JaB Bleuler 1925 mit Recht sagen konnte, jetzt billige man ihr nur 
noch die Rolle eines "beratenden Konversationslexikons" zu. Seitdem 
schlagt das Pendel wieder zurUck, und zwar sind es wieder klinische 
Edahrungen, durch die unsere Aufmerksamkeit erneut auf die Be-
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ziehungen gewisser Rindengebiete zu be
stimmten seelisehen Vorgangen und Zustan
den gelenkt worden ist. 

Man dad heute, ohne Fie c h s i g s groBe 
Leistung irgendwie zu verkleinern, ruhig fest
stellen, daB seine Behauptung, die von ihm 
als Assoziations- oder Koagitationszentren be
zeichneten Rindengebiete waren die eigent
lichen Organe des Denkens, damals durch 
eindeutige Erfahrungen noch nieht allzu fest 
gestiitzt gewesen ist. GewiB war N iss I s Vor
wurf der "Hirnmythologie" ein wenig schroff 
- was wiirde N iss I wohl zu alledem sagen, 
was uns inzwischen iiber die Beziehungen von 
Gehirn und Seele vorgelegt worden ist? -; 
aber im Grunde hat sich zu Fie c h s i g s Zei
ten fiir die psychologische Bedeutung dieser 
"Zentren" nicht viel anderes anfiihren lassen, 
als daB niedere Tiel'e kein oder kein ent
sprechendes GroBhirn besitzen, daB dieses 
Gl'oBhirn krank zu sein pflegt, wenn ein 
Mensch schwachsinnig ist, und endlich: daB 
in den Assoziationszentl'en keine Sinnesbah-
nen enden, daB sie also, urn mit Fie c h s i g 

Abb.16. Rindenschichten. zu sprechen, keine "Projektionszentren" sind. 

. ' " . -~ ',' : '" , ~ .", 

(Am Scharre r .) Inzwischen liegen Erfahrungen vor, die 
uns auf eine ganz andere Weise zwischen 

den verschiedenen Rindengebieten zu unterscheiden erlauben. Schon 
1888 berichtete Leo nor eWe I t 1 iiber das Z usammentreffen 
einer merkwiirdigen Charakterveranderung mit einer durch eine 
Verletzung entstandenen doppelseitigen Schadigung der medialen An
teile der Unterflache des Stirnhirns, also des iiber den Augenhohlen 
gelegenen sogenannten Orbitalhirns. Ein vorher gutmiitiger und heiterer 
Mann war zuerst zankisch, boshaft und schadenfroh, spater mehr 

1 Zit. nach Spa tz, Z. Neur. Ed. 158, 208 (193?). 
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stumpf und gleichgultig geworden; dahei hatte das Gedachtnis nicht 
gelitten. Spater ist H. Be r g e r auf Grund von Kriegserfahrungen zu 
dem in zwischen mehrfach bestatigten Schlusse gekommen, daB Schii
digungen der "medialen unteren und hinteren Halfte der Prafrontal
region" ausnahmslos zu seelischen Veranderungen, besonders solchen 
der Personlichkeit fiihren. 1929 haben dann Bostroem und Spatz 
einen Fall aus meiner Klinik beschrieben, in dem eine groBe Ge
sch~vulst beide Orbitallappen schwer geschadigt und dadurch eine sehr 
eigenartige Umwandlung der Personlichkeit veranlaBt hatte. Ein bis 
dahin durchaus normaler, ruhiger und gut erzogener Mann von tadel
loser Lebensfuhnmg fing an, sexuell hemmungslos zu werden, beging 
grobe Taktlosigkeiten und fiel auBerdem durch eine Heiterkeit auf, 
die durch seine Lage gewiB nicht gereehtfertigt war - er war durch 
die Geschwulst erbIindet und hatte sich mit Syphilis infizierl. Xhn
liche FaIle sind inzwischen mehrfach beobachtet worden. 

SchlieBlich hat neuerdings H. Spa t z unter Hinweis auf die oben 
schon erwahnte Picksche Stirnhirnah'Ophie die Frage gesteIlt, ob sieh 
zwischen den anatomischen und den auch hier beobachteten schweren 
Charakterveranderungen gesetzmaBige Beziehungen nachweis en lieBen. 
Diese Charakterveranderungen sind im Anfang den bisher besprochenen 
ahnlich; die Ah'Ophie aber betrifft wieder in erster Linie das mediale 
Orbitalgebiet. 

Nun hatte schon FIe c h s i g darauf hinge wiesen, daB die von ihm 
abgegrenzten "Assoziationsfelder" der Rinde - im Gegensatz z. B. zu 
den Projektionsfeldern, in denen die Sinnesbahnen endigen - beim 
Neugeborenen noch nicht mit Mark umkleidet, also offenhar auch noeh 
nicht funktionsfahig sind. Sie treten anscheinend erst dann in Aktion, 
wenn sich etwas hohere geistige Leistungen beobachten lassen. Bei 
solchen aueh im Einzelleben spat mit Mark versehenen Gebieten han
delt es sich immer urn Systeme, die in der Entwicklungsreihe der Tiere 
erst spat ausgebildet werden. (Auch das Pyramidensystem, das beim 
Neugeborenen auch noeh markfrei ist und zUllachst nicht funktioniert, 
ist ein solcher junger Besitz.) Heute macht nUll Spa t z darauf auf
merksam, daB die basale Rinde des Stirnhirns (Flechsigs Feld A5) 
ihr Mark am spates ten von allen erhalt. 

Werde ich nach alledem nicht die Behauptung aufgeben mussen, 
daB einzelne seeIische Fahigkeiten und Leistungen bis heute nicht 
lokaIisiert worden sind? Wie mir scheint, nein. Die StOrungen, die 
nach Verletzungen und Atrophien der Orbitalregion beobachtet werden, 

16* 
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sind sehr allgemeine I' Natur; die Menschen werden psychisch verandert; 
ihr Charakter wird anders, aber glcichzeitig wird ihr Urteil gestOrt, 
und schlicBlich kommt es zu einer Yerbl6dung. Darin liegt gewiB cin 
neuer Beweis, daB das Gehim besonders innige Beziehungen zum 
Seelischen hat; abel' es bewcist nicht, daB einzelne seelische Fiihig
keiten an bestimmte Hirnteilc gebunden sind und sornit psychologisch 
und physiologisch fiir sieh existiercn. \V cnn man es, wie wir aIle, fiir 
zulassig halt, einen verhaltnismaBig so kleinen Teil des menschliehen 
K6rpers wie das Gehirn in engere Beziehungen zum Seelisehen zu 
sctzen als den librigen Leib, so steht natiirlieh gar niehts im Wege, 
einem noeh kleineren Teil, einem bestimmten Gehim a b s e h nit t 
niimlieh, in dies!:)r Hinsieht vor anderen einen Vorzug zu geben. Mehr 
aber enthaIten diese Feststellungen nieht. 

Dagegen sind die Erfahrungen libel' die Wirkungen von bestimmten 
Sehadigungen del' Hirnrinde IDld des Himstammes deshalb so wichtig, 
weil es sieh hier wirklieh und unbestritten um p s y chi s e he StOrungen 
handelt. Bei der Aphasie und Apraxie ebenso wie bei del' Seelenblind
heit kann das, wie wir oben gesehen haben, noeh nieht fiir ausgemacht 
gelten. Das Sprechen ist eine korperliche Leistung, und aueh die Seelen
blinclheit und -taubheit k6nnien lediglieh darauf beruhen, daB die Reize 
der AuBenwelt nieht mehr so weit geleitet werden, daB ein BewuBt
seinsvorgang dadureh ausgelost wurde. Aueh hierbei k6nnte also die 
Storung noch VOl' der Sehwelle des Psyehisehen liegen. In allen diesen 
Fallen laBt sieh also nieht ohne weiteres sagen, daB etwas Seelisehes 
"lokalisiert", d. h. mit bestimmten Hirnteilen in Beziehung gesetzt 
worden ware. 

Das also ist hier andel's. Die zweite oben gemaehte kritisehe Anmer
kung dagegen bleibt aueh diesen Fallen gegeniiber bestehen: darum. 
daB Verletzungen, Erkrankungen und Zerst6rungen des Orbitalhirns 
oder des Stammes zu Charakterveranderungen oder daB bestimmte 
Reize am Stamm zu gewissen seelisehen StOrungen fiihren, braucht 
"der Charakter" noeh nieht n u r an die Unversehrtheit des Orbital
hirns gebunden oder gar einfaeh eine Funktion dieses Hirngebietes zu 
sein. Man konnte sonst beweisen, das Sehen von Farben, Formen usw. 
ware in den Sehnerven odeI' das Leben ware im Herzen lokalisiert, weil 
ja mit durehtrennten Sehnerven niemand mehr sieht und mit dureh
stochenem Herzen niemand mem: lebt. 

Diese und noeh einige weitere kritisehe Anmerkungen sind m. E. 
dureh neuerdings gemachte Lokalisationsversuehe notwendig ge-
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worden. K lei s t ist der Meinung, "daB sich die Person (oder der 
Charakter) aus sensorischen Erlehnissen (Gesinnungen) und Willens
leistungen zusammensetzt". "In anderer Richtung", heiBt es weiter, 
"kann man unterseheiden: das in sich heruhende Selhst-Ich .. das aus 
den sittlichen Gesinnungen und Verhaltungsweisen des Gemeinschafts
lehens bestehende Gemeinschafts-Ich und die gesinnungsmaBige Ein
fiigung des einzelnen in das Weltganze, das Welt-Ieh oder religiose 
Ich." Zu dem Selhst-, dem Gemeinschafts- und dem Welt-Ich kommen 
noeh das Gefiihls-, das Trieh- und das Korper-Ich, und Kleists 
letztes Ziel ist offenhar, diese "biologische Ordnung", wie er seine 
Zergliederung des Seelischen nennt, mit hestimmten Hirnahschnitten 
und ihren Verhindungen in Beziehung zu setzen. 

Spa tz hat dazu hemerkt, die Kranken, aus deren Beobachtung 
K lei s t seine Schliisse iiber die "Storungen der Ichleistungen und 
ihren Zusammenhang mit dem Orhitalhirn, Zingulum und Zwischen
him" zoge, waren fast alles Kriegsverletzte gewesen, hei denen Sek
tionen hisher nicht hatten gemacht werden konnen; bei solehen Sek
tionen von SchuBverletzten kamen aher zuweilen groBe Vberraschungen 
vor. Ich darf hinzufiigen, daB es noch weniger angeht, fiir Lokali
sationsversuche Erkrankungen in Anspruch zu nehm~, die, wie die 
Paralyse, sehr ausgedehnte Hirnteile in Mitleidenschaft ziehen, oder 
bei denen es, wie bei der Schizo'phrenie, iiherhaupt noch nieht fest
steht, daB das Gehim primar und mit versehiedener Akzentuierung 
an einzelnen Stellen organiseh erkrankt. 

SodaIlIl wird man hei allen Versuchen, seelische Vorgange an be
stimmte Hirnstellen zu hinden, auch die hesondere Reaktionsfahigkeit 
des Gehirns heriicksichtigen miissen. Es sei in diesem Zusammenhang 
darall eriIlIlert, daB dazu veranlagte Mensehen hei den vielfiiltigsten 
Erkrankungen des Leihes Darmspasmen 1 hekommen; man darf also 
solche Spasmen nicht gradlinig auf Gallen- oder Nierensteine, auf ein 
Magen- oder Darmgeschwiir, auf eine Blasenreizung, einen AbszeB der 
Vorsteherdriise usw. heziehen. Xhnlich liegt es vielleicht im Gehirn 
auch. Wenn d~reh die Verletzung hestimmter Hirnstellen seelische 
Storungen ausgelost werden, so miissen die davon hetroffenen normalen 
Vorgiinge darum noch nieht n u r mit diesen Stellen in Beziehungen 
stehen. 

SchlieBlieh noch eines, was ich fiir das Wichtigste halte. AIle his
herige psychologische Erfahnmg spricht entsehieden dagegen, daB 

1 Das heif3t Krampfe der :\Iuskeln der Darmwand. 
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einzelne seelisehe Funktionen so isoliert vorkommen konnten, daB sich 
ihnen lmd n u r ihnen ein bestimmtes, scharf abgesetztes anatomisehes 
Substrat zuordnen lieBe. Aber selbst wenn es fur manehe so ware, 
wurde man deshalb aueh das Ie h allfteilen mussen? Dieses einmalige. 
unteilbare Ieh, das jeder stets von neuem in sieh selbeI' erlebt, ist doeh 
eine Tatsaehe, die wedel' der ~aturforseher noeh der Philosoph hin
wegleugnen kann, ja es ist die sieherste Tatsaehe, die es fur den Men
sehen uberhaupt gibt. K lei s ts Selbst-Ieh ware also fur mieh eine 
Tautologie, wenn es nieht im Gegensatz zu seinen anderen ,,Iehs" auf
gestellt ware. Diese anderen "Iehs" jedoeh setzen m. E. einen grund
satzliehen Irrtum voraus, del' ubrigens schon im ersten Absehnitt dieses 
Buehes gestreift worden ist. Was heiBt denn Gemeinsehafts- und Welt
Ieh? Das Welt-Ieh, sagt Kleist, sei das religiose Ieh; abel' dann sei 
von ihm noch (u. a.) das Gefuhls-Ieh untersehieden; lassen sieh denn 
Gefuhle und religiose Einstellungen trennen? J edes einzelne von diesen 
angebliehen "Iehs" bedeutet niehts anderes als eine Abstraktion, dureh 
die K lei s t eine Reihe von Einzelbeobaehtungen in einem 'Vort zu
sammenzufassen. versueht. Hatte er diese Beobaehtungen naeh anderen 
Gesiehtspunkten geordnet, so ware er Zll einem odeI' zu mehreren 
anderen Begrif;fen gekommen. Nun sind doeh Abstraktionen keine 
Realitaten wie ein Obersehenkelknoehen oder ein Bizeps, Gedanken
gespinste abel' lassen sieh nieht "lokalisieren". 

Bei allen bisherigen Erwagungen ist noch nieht beriieksichtigt wor
den, daB die mensehliehe Hirnrinde in den Ietzten zwei Mensehen
altern besonders durch die Untersuchungen von Brodmann und 
Os k a I' V 0 gt in viel mehr Felder aufgeteilt worden ist, als es naeh 
meiner bisherigen Darstellung der Fall zu sein seheint. Diese Auf
teilung (vgl. Abb. 10) ist auf Grund del' in den Rindenabsehnitten 
gegebenen Arehitektur, d. h. der uberaus variablen _besonderen An
ordnung von so odeI' so geformten Nervenzellen, erfolgt. O. und 
C. Vo gt haben schon 1919 200 solcher Felder untersehieden; es 
seheint, daB wir heute mit diesel' Zahl langst nieht mehr auskommen 
kOnnen. Diese Felder setzen sieh dureh "ungebroehene Grenz- und 
haarseharfe Trennungslinien" (0. Vo gt) gegeneinander sehr genau 
ab, und, was ebenso wichtig ist, sie verhalten sich nieht nur histo-



Gehirn und Seele. 

logisch 1, sondern auch physiologisch verschieden. Auch dies hatten 
schon O. und C. V 0 g t durch Reizversuche wahrscheinlich gemacht. 
Die in unseren Tagen 2 von Hans Berger sowie von A. E. Korn
mull e r durchgefuhrten Untersuchungen uber die bioelektrischen Er
scheinungen der Rinde haben die Tatsache als solche vollkommen 
sichergestellt. 

Man muB dabei die "Feldeigenstrome" (KornmiilIer), die auch 
bei moglichster Ausschaltung von AuBenreizen vorhanden sind, von 
den "AktioDSstromen" unterscheiden, die 
sich erst auf Sinnesreize hin, und zwar 
in strenger zeitlicher Abhangigkeit von 
ihnen, von bestimmten Rindensoollen ab
Ieiten lassen. Wird ein Auge belichtet, so 
entstehen Aktionsstrome in der gegenuber
liegenden Hinterhauptsrinde, hort das Tier 
einen Schall, so werden sie sich von einem 
bestimmten Teil des Schiafenlappens ab
nehmen lassen (wahrend es bei die Haut 
treffenden Reizen zu keinen kortikalen 
Aktionsstromen kommt, woraus K 0 r n -
m ulle r schlieBt, daB es, bei Kaninchen 
und Katzen wenigstens, eina Rindenver
tretung dieser Sinne vielleicht gar nicht 
gabe). Wichtig ist dabei, daB selbst starke 
Sinnesreize von Aktionsstromen nur in be
stimmten streng umschriebenen Rinden
feldern beantwortet werden, so daB offen
bar auch physiologisch eine Gliederung 

Abb.1? Rindenschichten. 
(Aus S c h a r r e r.) 

des Kortex besteht, die sich mit der 
morphologischen wahrscheinlich deckt (K 0 r n mull e r). 

Was fur Folgerungen werden sich aus diesen Beobachtungen ab
lei ten lassen? Nun, zunachst wollen wir feststellen, daB die groBe 
Mehrzahl der von Brodmann und O. Vogt bestimmoon Felder 
SChOll lange fUr rein korperliche Funktionen mit Beschlag belegt wor
den sind. DaB bei der Abnahme bioelektrischer Strome noch nicht 
eigentlich seelische Vorgange erfaBt werden konnen, versteht sich ja 

1 Das heiBt im mikroskopischen Bild. 
2 Vorlaufer sind u. a. Caton und Ferrier, Fleischl und Marsov sowie 

Cybulski und E. Beck gewesen. 
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vollkommen von selbst; was ioh von diesen Untersuchungen eben kurz 
wiedergegeben habe, muf.) in diesel' Hinsicht genau so beurteilt werden 
wie die Erfahrungen iiber Rindenblindheit u. dgl., die durch das Ex
periment odeI' in der Klinik festgestellt worden sind. Natiirlich haben 
die von K 0 I' n m ii 11 e I' u. a. untersuchten Tiere den Schall gehort und 
das Licht gesehen; was abel' elektrisch festgestellt worden ist, braucht 
deshalb noch mcht den oder jedenfalls nicht allen korperlichen Be
gleitprozessen des Sehens und Horens entsprochen zu haben. Der 
Nachweis solcher Aktionsstrome bildet eine willkommene positive Er
ganzung zu dem, was oben an negativen Feststellungen referiert wor
den ist. Weiter in das Gebiet des Seelischen hinein fiihren jedoch auch 
diese Arbeiien nicht. 

LaBt aber nicht schon das bloBe Vorhandensein so zahlreicher, scharf 
gegeneinander abgesetzter, morphologisch und physiologisch verschie
dener Rindenfelder Riickschliisse auf die kOrperlichen Entsprechungen 
des Seelischen zu? Nun, ich habe schon gesagt: die meisten Felder 
haben ihre Entdecker selbst fiir korperliche Leistungen in Anspruch 
genommen. Wenn also sowohl O. Vogt wie Kornmiiller die fruher 
von Flourens, heute besonders von Bethe, Goldstein, v. Weiz
sao k e r, Matt h a e i u. a. vertretene Lehre bekampfen, daB es sich 
beim Nervensystem urn einen "e:inheitlichen" Apparat handelt, der stets 
als Ganzes arbeitet, so geht auch das noch nicht unbedingt die korper
lichen Entsprechungen des Psychischen an. Nach meiner Dberzeugung 
liegen bis heute keine Tatsachen VOl', die uns zwangen, den von Korn
m ii 11 e I' und seinen Vorgangern beobachteten Aktionsstromen andere 
und innigere Beziehungen zum Seelischen zuzusprechen, als sie etwa 
die Reizung del' Netzhaut durch einen Licht- odeI' die des inneren 
Ohres dnrch einen Schallreiz auch schon besitzt. Wir haben gehort, 
die Aktionsstrome gingen iiber das duroh einen Sinnesreiz in Tatigkeit 
gebrachte Feld nicht hinaus. "Venn sie abel' dem Psychischen zu
geordnet sein sollen, so miissen sie doch auf irgendeine 'Veise noch 
andere Felder in Mitleidenschaft ziehen. Sieht z. B. ein Hund in den 
Mond, so wird es Aktionsstrome in seinem Okzipitallappen geben; 
bellt er abel' den Mond an, so werden solche Strome auch in anderen 
(motorischen) Rindenfeldern auftreten miissen. Wodurch mag also die 
Verbindung zwischen verschiedenen F eldern - es mogen 200 sein odeI' 
2000 - hergestellt werden? 

Hier setzen die Lehren der Assoziationspsychologie ein, 
die durch lange Zeit fiir so unanfechtbar gegolten haben, daB auch 
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heute kaum jemand eine Naehprufung wagt. Um zu ihnen Stellung zu 
nehmen, werde ieh etwas weiter ausholen mussen. 

Wir wissen, die einzelnen Rindengebiete sind (nieht bloB mit der 
Peripherie, also mit Auge und Ohr z. B. und mit den Muskeln, son
dem aueh untereinander) dureh Nervenbahnen verbunden. Wir wissen 
weiter wenigstens von den im Korper verlaufenden (peripheren) Ner
ven, daB sie nervose Erregungen leiten, und konnen sogar das ZeitmaB 
weser Fortbewegung bestimmen. Reizen wir einen motorischen Nerv 
kunstlich (elektriseh), so gelangt die Erregung zum Muske!, und das 
Ergebnis ist eine Bewegung. Nun besitzt dieser Vorgang zur elek
trisehen Reizung der motorisehen Hirnrinde so weitgehende Analogien, 
daB es unnatiirlich ware, iiber die Funktion der Pyramidenbahn nieht 
grundsiitzlieh ahnlich zu denken. Aber aueh die Obertragung soleher 
Vorstellungen auf die sensible Leitung von der Peripherie bis zur Rinde 
wird kaum jemand ablehnen wollen. Mit anderen Worten: wieder er
scheinen die Verhaltnisse so lange einfaeh, wie es n u rum den V e r
k e h r des B e w u B t s e ins mit de r Au Ben w e It geht. Ganz anders 
liegen aber die Dinge, sobald man versueht, die Bahnen, die, wie ge
sagt, auch die einzelnen Hirnteile miteinander verbinden, nieht bloB 
fur den Ablauf gewisser physiologiseher Vorgange, sondern aueh fur 
die V e r k n u p fun g see lis e her E rl e b n iss e in Ansprueh zu 
nehmen. Hier lassen uns namlich die Analogien zum peripheren Nerven 
im Stich. 

Die Assoziationspsyehologie hat die zeitliehe Aufeinanderfolge von 
Empfindungen, Vorstellungen und Handlungen, das Spiel der Ge
danken, kurz alles Seelische uberhaupt auf ein solehes, dureh Bahnen 
geleitetes Fortsehreiten nervoser Erregungen von "Zentrum" zu "Zen
trum" zuriickfuhren wollen. Man hat dann von einem "psyehisehen 
R e fl e x bog e n" gesprochen und damit eine Lehre anklingen lassen 
(oder vorausgenommen), die uns in der Gestalt von Paw low s be
dingten Reflexen schon fruher begegnet ist. LaBt man einen Hund 
fressen und gleichzeitig eine Gloeke ertonen, so sondert er naeh einiger 
Zeit auch dann Speiehel ab, wenn er nur noeh die Gloeke hort, aber 
kein Fressen mehr rieeht oder siehl. Das nennen Paw low und seine 
Naehfolger einen anerzogenen oder bedingten Reflex. Ob es wirklieh 
ein Reflex is t, kann hier dahingestellt bleiben. Fur uns ist nur wich
tig, daB sieh fast aIle aueh heute noeh vertretenen Ansehauungen uber 
die korperliehen Entspreehungen des Seelisehen auf dem Paw low sehen 
Reflex ZUll mindesten ahnliehe Grundauffassungen zuruekfuhren las-
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sen. Es sind Hilfshypothesen - Assimilation und Dissimilation, Hem
mung und Bahnung usf. - eingefuhrt worden; das Entscheidende ist 
immer das Schema des Reflexes geblieben. "Was wir beim hoheren 
Tier gewohnlich psychische Tatigkeit nennen, haben wir au c h als 
Reflexe erkannt", hat Paw low geschrieben, und auf dieser Auffassung 
hat nicht nur er seine Physiologie (die, wie wir gesehen haben, zunachst 
ohne seelische Vorgiinge hat auskommen wollen), sondern hat auch 
Be c h t ere w seme R e fl e x 0 log i e aufgebaut, die durch erkenntnis

Abb. 18. Projektions-, Assoziations- und 
Kommissurenbahnen in einen Querschnitt 
durch das menschliche GroJ3hirn schema-

tisch eingezeichnet. 
1 Kommissurenbahnen, It Innere Kapsel, 3 Projek· 

tionsbahnen, 4 Assoziationsbahnen. 

kritische Bedenken Thoch 
weniger gehemmt worden 
ist. Noch 1.930 ist dann 
von I s chI 0 n d sky ein 
zweibandiges Buch he1'
ausgebracht worden, das 
besonde1's durch den Ver
such einer Synthese von 
Reflexologie und F r e u d -
scher Psychoanalyse be
merkenswert ist. Da heiBt 
es: "Die mathematische 
Genauigkeit der Hirnrin
denvorgiinge entspricht del' 
Folge1'ichtigkeit und Mo-
1'alitat unseres Handelns; 

die systematische Ausarbeitung gut differenzierte1' bedingter Reflexe 
bedeutet die Entwicklungdes moralischen BewuBtseins der gesamten 
Gesellschaft; wir niihern uns mit Riesenschritten dem Augenblick, wo 
die Hirnrindenphysiologie die unbestreitbare, naturnotwendige Grund
lage der seelischen Hygiene und der Padagogik sein wird." 

Allen diesen Auffassungen hat eine von Johannes v. Kries ge
ubte Kritik schon zu Beginn dieses Jahrhunderts jeden Boden ent
zogen. v. Kries knupft an das oft angefuhrte Beispiel von der Ver
bindung einer optischen und einer akustischen Vorstellung an. Selbst
verstiindlich, meint er, bereitet die Annahme gar keine Schwierigkeiten, 
daB eine Bahn, die ein optisches und ein akustisches z.entrum mitein
ander verbindet, durch wiede1'holten Gebrauch wegsamer wird. Wie 
aber steht es, wenn wir die optische und akustische Vorstellung zum 
e r s ten m a I gleichzeitig oder umnittelbar nacheinander erleben? Hier 
handelt es sich ja nicht um die Verstarkung und Befestigung einer 
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bereits bestehenden Verkniipfung, sondern urn einen Anfang, bei dem 
j eder der beiden Sinneseindl'ucke durch s e i n e PfoTte ins Gemrn ein
dringt, der eine 'lorn Gesichts-, del' andere 'lorn Gehornerven geleitet, 
der eine im Hinterhauptslappen, del' andere in der Schlafenrinde endi
gend. Wo ist lner die Bahn, die beide Erregungen uriteinander ver
bindet, und wie kommt die Verknupfung beider Gelrirnvorgange zu
stande? Die Frage braucht nur aufgeworfen zu werden, so werden wir 
an del' ausschlieBlichen Bedeutung des Leitungsprinzips schon il're
gemacht. Es geht nicht an, alles Seelische mit cler Erregung von Asso
ziationsbahnen zu erklaren - es sei clenn, daB man sich urit del' naiveu 
Vorstellung zufrieclen gi:ibe, zwischen zwei gleichzeitig erregten Teilen 
des Gehirns fancle ein Ausgleich statt wie zwischen zwei urit gegensatz
licher Elektriziti:it geladenen Metal1en, und die beicle Teile vel'binclencle 
anatomische Balm wurde erst dadurch wegsam gemacht. 

Y. Kries hat eine andel'e Erklarung versucht, die sich fveilich mit 
der Annahme von scharf gegeneinander abgesetzten Rindenfeldern 
nicht leicht vereinigen laBt. "Strahlen uberhaupt", meint er, "optische 
und akustische Erregungen in ein gemeinsames, beiden zugangliches 
und sie verbindendes Gebiet ein, so wird man annehmen miissen, daB 
jede Erregung des einen und des anderen Sinnes, wie sie auch sei, aus 
welchen Elementen sie sich auch zusammensetze, das ganze Gebiet in 
einen gewissen Gesamtzustand versetze, und claB die Koexistenz zweier 
salcher Gesamtzustande einen Zusammenhang zwischen ihnen etabliere, 
einen Zusammenhang, der freilich in seiner anatourischen odeI' physi
kalisehen Begriindung uns uoch dunkel ware, jedenfalls aber nicht als 
Herstellung einer Leitungsbahn aufzufassen sein wurde." 

Ob sich diese Erkli:irung durchfuhren laBt, mag zunachst clalrin
gestellt bleiben. Das Negative abel' steht fest: die Erklarung del' Asso
ziationspsychologie hat schon bei dem verhaltnismaBig einfachen Fall 
einer Verknupfung verschiedener vVahrnehmungs- und Vorstellungs
gebiete versagt. Sie tut es noeh mehI', wenn es sich urn die physio
logischen Entsprechungen z e i t Ii c h sich ennvickelnder Wahrneh
mungen handelt. Ich erinnere daran, daB sowohl beim Tiefensehen wie 
bei der Entfernungsschatzung 1 mehrere Augenbewegungen durch- und 
dem Gelrirn zahlreiche Empfindungsreize zugefuhrt werden, ohne daB 
das BewuBtsein etwas anderes davon erfuhre, als daB sich ein so odeI' 
so beschaffener Gegenstand in dieser odeI' jener Entfernung hefindet. 
Natiirlich hat v. Kries recht, wenn er meint, daB sich solche WahI'-

1 Vgl. S. 64. 
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nehmungen nicht auf die bloBe Aufeinanderfolge zirkumskripter Rin
denerregungen, sondern wieder nur darauf zuriickfiihren lie Ben, daB 
"der zeitliche Verlauf der Vorgange ganz bestimmte, gerade nur durch 
einen solchen zeitliehen Vorgang hervorzurufende Zustande schafft, 
die momentanen Reprasentanten eines zeitlieh erstreekten und zeitlieh 
formierten Geschehens", genau so wie umgekehrt - in zentrifugaler 
Richtung - beim Ablauf gewisser eingeiibter Bewegungen "eine ein
heitliche Vorstellung gewissermaBen sieh zeitlich entwickeInde und 
zeitlieh formierte Wirkungen hervorbringen" kann. Auch hierbei miiBte 
es sich also urn den Gesamtzustand eines ziemlich ausgedehnten Hirn
gebietes handeIn, der etwa durch das Zusammentreffen und Sieh-t~ber
schneiden verscltiedener wellenformig sich ausbreitender Erregungen 
erkliirt werden konnte. Dabei bliebe ganz unbestimmt, von welcher Art 
diese Erregungen waren; man konnte an chemisehe oder aueh an elek
trische Vorgiinge denken, darf aber (das seheint mir gerade angesichts 
des Nachweises bioelektriseher Erseheinungen wiehtig zu sein) dabei 
nicht iibersehen, daB im lebenden Gewebe Erregungsformen vorkom
men konnten, die in den uns bekannten physikalisehen und ehemischen 
Geschehnissen vielIeieht iiberhaupt keine Analogien besitzen 1. (DaB 
man vom Gehirn elektrisehe Strome ableiten kann, beweist natiirlich 
nieht, daB das Gehirngesehehen n urals ein elektrisehes aufgefaBt 
werden muB.) Ober das Wesen des Substrats, in dem sieh diese Vor
giinge abspielen, wird sieh aus den Feststellungen der Anatomie Ieider 
nichts ablesen lassen; wir kennen (einigermaBen) Iediglieh das, was 
sich an toten, mit vielfachen Methoden behandelten (vom Standpunkt 
des Lebens gesehen, konnte man aueh sagen: miBhandelten) Gehirn
schnitten beobaehten liiBt; die biologisehen Eigensehaften dieses Sub
strats kennen wir nieht. 

Ehe wir hier weitergehen, werden wir noch kurz auf einen weiteren, 
uncI zwar auf den m. E. wichtigsten Teil der von Johannes v. Kries 
geiibten Kritik eingehen miissen. Naeh ihr miiBten die Aufstellungen 
der Assoziationslehre, wenn sie es sonst nieht taten, unter allen Um
standen an der Tatsache seheitern, daB wir in unser BewuBtsein aueh 
For men, Verhiiltnisse, Anordnungen, und zwar Iosgelost von ihren 
konkreten, von uns wahrgenommenen Vertretern aufnehmen und im 
Gedaehtnis bewahren, daB wir also nieht nur identisehe, sondern aueh 

1 leh erinnere noeh einmal an die Zusammenhange in der "Gruppenseele" 
der Termiten, fur die es aueh keine Analogien in uns bekannten physikalischen 
oder chemisehen Vorgangen gibt. 
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b log a h n lie h e Gegenstande - sinnlich und gedanklich - als solche 
erkennen und miteinander vergleichen. "In den optischen Erregungen. 
die das gerade von vorn und in geringer Entfernung gesehene Pferd 
einerseits, das seitlich und in grogerer Entfernung gesehene anderer
seits hervorbringt, wU'd das Leitungsprinzip gar nichts Gemeinsames 
aufweisen konnen, woran sich das in beiden Fallen ergebende Auf
tauchen del' Benennung ,P ferd' gekniipft denken lieBe." OdeI' um das
selbe an einem eigenen Beispiel zu zeigen: heute wird der erste Satz 
del' lVIondscheinsonate, so wie er geschrieben ist, also auf dem Klavier 
und in cis-moll gespielt; morgen horen wir ihn von einer Platte im 
Grammophon; er ist diesmal fiir ein kleines Orchester gesetzt; dazu 
lauH del' Motor ein wenig zu schnell; das Andante wird deshalb in 
es-moll wiedergegeben. VVer kein absolutes Gehor hat, wird davon 
hochstens die Beschleunigung merken; abel' wieso erkennt iiberhaupt 
jeder diesen Beethoven wieder? 1m inneren Ohr werden doch in beiden 
Fallen ganz verschiedene Zel1en in Erregung versetzt; diese Erregung 
wird jedesmal auf anderen Nervenfasern weitergeleitet; sie langt also 
schlieBlich auch in anderen Hirnzellen an. Danach diirften wir auch 
psychisch in heiden Fallen nicht dasselbe erleben. Ware jede Erinne
flmg in einer Rindenzelle verschlossen, wieso konnte sie die Erregung 
einer anderen Zelle erneuern 1? 

v. Kries hat sich deshalb gefragt, ob die materiellen Voraus
setzungen del' von ihm erorterten Vorgange, das anatomisch-physio
logische Korrelat ,eines optischen Eindruckes z. B., nicht in einem 
zwischenzelligen Zusammenhang, in einem innerhalb des betreffenden 
F eldes ausgebildeten Ve l' bin dun g s net z gelegen sein konnten, odeI' 
abel' ob sich das korperliche Oberbleibsel eines bestimmten Einclruckes 
nicht auf eine Veranderung innerhalb del' einzelnen Zellen zuriick
fiihren, also als eine sich innerhalb del' Zelle abspielende Leistung auf
fassen lieBe. 

Die zweite von diesen Moglichkeiten ist inzwischen angesichts man
cher Beobachtungen del' Hirnpathologie wenig wahrscheinlich gewor
den. Um so iiberraschender schien eine Zeitlang die erste Annahme 
gerade zu gewissen neueren anatomischen Erkenntnissen zu stimmen. 

1 Ganz analoge Erwagungen gelten fUr die zentrifugalen Beziehungen des 
Gehirns, also fur den Ablauf eingeubter, geordneter Bewegungen auch. Man 
bedenke z. B., wie mannigfaltige Gestaltungen eine Bewegung wie das Schrei
ben zulassen kann; auch hier "finden wir das, was in letzter Instanz vom 
Zentralnervensystem ausgeht, namlich die den einzelnen Muskeln zufliel3enden 
Impulse doch auch von Fall zu Fall variieren" (v. Kries). 
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Als v. K r i e s seine Rektoratsrede hielt, kannte die Anatomie lediglich 
fest in sich geschlossene Bahnen, die von bestimmten "Zentren" aus
gingen und die Verbindung zu anderen "Zentren" vermittelten, Bah
nen, die durch ihre Markscheidenumhullungen voneinander getrennt 
und deren Isolierung und Geschlossenheit uberdies durch die Selb
standigkeit jedes einzelnen Neurons vervollstandigt wurde. Inzwischen 
hat sich die Neuronenlehre erhebliche Modifikationen gefallen lassen 
mussen; dafur hat uns die Entdeckung kontinuierlich sich aus
breitender, unendlich verzweigter und vielfaltig ver
schlungener Fibrillennetze vollkommen neue Moglichkeiten 
des Denkens eroffnet. Heute wiirde sich also ein au s ge de h n t e s , 
zum mindesten uber den ganzen Hirnmantel v~rbrei
t e t e s, n e r v 0 8 e 8 Sub s t rat vorstellen lassen, in dem sich Erregungs~ 
vorgange vielleicht ,nach ganz anderen Gesetzen als nach denen der 
Faserleitung abspielen konnten, nach anderen Gesetzen also auch, als 
wir sie im peripheren Nerven sowie in gewissen Leitungsbahnen des 
Riickenmarks und des Gehirns auch heute noch als giiltig voraus
setzen durfen. DaB sich in den zahlreichen Faserverbindungen des 
Gehirns dauernd Erregungen abspielen, ist gewiB kein voreiliger 
SchluB; die Frage ist nur, ob diese Erregungen auch see 1 is c hen 
Vorgangen entsprechen. Es ist durchaus moglich, habe ich schon vor 
Jahren geschrieben, daB aIle diese "Projektions- und Assoziations
systeme" lediglich physiologischen Zwecken, der Regelung von Be
wegungsablaufen, von Reflexvorgangen, von Verbindungen endlich des 
nervosen Zentralorgans mit der Peripherie dienen, daB das Seelische 
sellist jedoch mit der Tatigkeit anderer Gehirnbestandteile verknupft 
ist, die dann freilich mit denen irgendwie verkuppelt sein mussen, 
durch die ihre Wirkung auf den iibrigen Korper und die Abhangigkeit 
von jhm, kurz, dureh die ihre Verbindung mit der AuBenwelt gewahr
leistet wird. Wir konnten uns so vorstellen, daB im Gehirn ge
wissermaEen zwei Organe ineinander und durchein
ander gearbeitet sind, von denen wir bis heute jedenfalls nur 
das eine - das fiir rein physiologische Zwecke bestimmte - einiger
maBen begreifen und kennen, wahrend wir von dem anderen nur wis
sen, daB es vorhanden und mit dem Seelischen irgendwie verb un den 
sein muB. 

AlIe diese Moglichkeiten scheinen nun heute wieder verschiittet zu 
8ein. Wenn die einzelnen Rindenfelder nicht bloB morphologisch, son
dern auch physiologisch durch unubersteigbare Barrieren gegenein-
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ander abgegrenzt waren, so lieBen sich Auffassungen wie die eben ent
wickelten natiirlich nicht haIten. Aber ich glaube, es sieht nur so aus, 
und zwar deshalb, weil man die bioelektrischen Erscheinungen zu Un
recht und bis jetzt jedenfalls 0 h neB ewe i s mit den physiologischen 
Entsprechungen des Seelischen" gieichgesetzt und weil man auBerdem 
vergessen hat, daB bisher noch nicht einmal die Morphologie der Hirn
rinde (geschweige denn ihre Physiologie) ganz aufgeklan worden ist. 

Die Hirnrinde, ja jedes einzelne Feld ist ein iiberaus kompliziertes 
Organ; es besteht aus sehr vielen Zellen, die sich zu einer (von Feld 
zu Feld wechselnden) bestimmten Architektur miteinander vereinen. 
Bis heute wissen wir nicht, ob die physiologisch festgestellte Funktion 
eines bestimmten Feldes ~Is eine Leistung des ganzen Querschnittes, 
also a II e r in ihm enthaltenen Zellen oder ais die Leistung nur ein
zeIner Schichten aufgefaBt werden muB. Es ware also moglich, daB 
manche Zellen bzw. Schichten anderen Zwecken dienten, und wenn 
es so ware, so wiirden wir uns auch (nicht durch Faserleitungen her
gestell te) Querverbindungen zwischen den verschiedenen F eldern vor
stellen konnen. Auch was wir wer die Aktionsstrome wissen, beweist 
in dieser Hinsicht noch nichts; in welchen Zellen und in welch-en Zell
schichten diese Strome entstehen, hat uns bis heute noch niemand 
gesagt. 

Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Kein Geringerer als 
Franz Nissl hat darauf aufmerksam gemacht, daB, wenn man alles, 
was sich in der Rinde mit den zu seiner Zeit iiblichen Farbeverfahren 
darstellen lieB, Zellen, Fasern und Markscheiden also, funktionstragen
des und Stiitzgewebe, Fibrillennetze, Arterien, Venen und Kapillaren, 
wenn man dies alles aufeinander projizieren wiirde, der von der Rinde 
eingenommene Raum damit doch nicht ganz ausgefiillt ware. Es bleibt 
etwas, was wir auch bis heute nur sehr ungenau 1 kennen: das be-

1 Immerhin kennen wir es heute besser als noch vor wenigen Jahren. 
Einige Slitze aus einer Arbeit von Karl Bauer CUber das Grundnetz der 
menschlichen Gro13hirnrinde. Z. Zellforsch. usw., A 30, 751 (1940) mogen das 
zeigen: "Die von Held (1927) im menschlichen Kleinhirn beschriehene und 
als ,nervoses Grundnetz' bezeichnete Struktur, deren Existenz in der tierischen 
Retina von Akkeringa (1934) bestatigt worden ist, findet sich auch im 
menschlichen Gro13hirn, und zwar in allen 6 Schichten der Rinde vor. Sie 
stellt eine allgemeine Einrichtung dar und liegt dort, wo Nissl sein hypo
thetisches ,Grau' annahm, also zwischen den Nervenzellen, Gliazellen und 
den mesodermalen Anteilen (Blutgefa13e). Das Grundnetz ist eine Ubergangs
formation, welche in sich die Endstrecken der Dendriten und der Neuriten 
sowie die Gliaauslaufer kontinuierlich vereinigt. Es stellt gewisserma13en daf 
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l'illuute N iss I sche Grau. \Vie nun, wenn sich das, was dem Seelischen 
irgendwie zugeorduet sein muB, in diesem Grau abspielen wiirde, werm 
lner, gewissermaBen in einer hoheren Instanz, Erreglmgsvorgange zu
sammengefaBt wiirden, die nach den Spielregeln del' Assoziations
psychologie fill' immer getrennt bleiben miiBten, und welm es daran 
liige, daB wir z. B. das wahrnehmen, was in del' Psychologie heute 
"G est a I t" genannt wird, daB wir also, um bei dem schon gegebenen 
Beispiel zu bleiben, eine Melodie auch dann wiedererkennen, wenn wir 
ihr in anderer Tonart begegnen? Mir scheint, es konnte so sein - daB 
es so is t, werde ich bestinllllt nicht behaupten -; abel' wenn es so 
ware, so lieBe sich einsehen, nicht nur weshalb man sich bisher uoch 
nie so recht hateinigen konnen, was denn eigentlich lokalisiert werden 
soIl, sondeI'll auch, warum uns eine Lokalisation einzelner psychischer 
Vorgange intmer wieder aus den Randen entschliipft. Wir haben ge
sehen: was sich bestimmten physiologischen Geschehnissen hat zu
ordnen lassen, hat sich bis jetzt noch stets als nic h t e i g e n tl ic h 
P s y ch is c h erwiesen. Bis heute jedenfalls fiihl't uns die Physiologie 
intmer nur in den Vorhof del' Psychologie; macht sie nicht deshalb an 
del' Schwelle del' BewuBtseinserscheinungen halt, weil jenseits diesel' 
Schwelle auch physiologisch neue Funktionsgebiete beginnen? 

Es gibt eine Erfahrung del' Pathologie - eine El'fahrung allerdings, 
an del' man zuweilen etwas verlegen vorbeisieht -, die sich mit den 
hier entwickelten Anschauungen ausgezeichnet vertl'iigt: ausgedehnte 
Hirnteile konnell erkrankt, vedetzt odeI' entfernt worden sein, ohne daB 
daraus psychische Ausfiille in anderer Form als in del' einer a ll
gem ein e n Herabsetznng der geistigen Leistungsfahigkeit und Frische 
hervorgehen miiBten. Man wird gegell diese Behauptung die Erfah
rullgell del' A p has i e for s c hun g allfilhren wollen. Aber ganz ab
gesehen davon, daB die korperlichen Entsprechungen des Seelischen 

definitive Umwandlungsprodukt der ursprunglich so einfachen embryonalen 
Neurodesmen, der Verbindungsbrucken zwischen den ektodermalen Glio
neurocyten (Held) dar, die im Grundnetz neue Gestalt gewonnen haben. 
Das Grundnetz ist gekennzeichnet durch den quantitativ verschiedenen Ge
halt an Neurofibrillen, die nicht als isolierte Gebilde verlaufen, sondern in 
den feinen Netzbalken des blassen Syncytiums ein dreidimensionales Gitter 
bilden infolge feiner, seitlicher Abzweigungen und gegenseitiger Anastomosen. 
Nicht Neurone als anatomisch selbstandige und isolierte Gebilde setzen also 
die graue Substanz zusammen, sondern die menschliche Hirnrinde ist ein 
umfassendes Neurencytium im Sinne Helds. Die Neurofibrillen zeigen eine 
elementar-gitterahnliche Anordnung, nirgends sind freie Endigungen del' 
Dendriten und Neuriten nachweisbar." 



Gehirn und Seele. 

ja wohl nicht ausscblieBlich in den von dieser Forschung in Anspruch 
genommenen Gebieten zu suehen sein werden, fehIt, wie gesagt, bis 
heute jeder Beweis, daB sich die Aphasielehre uberhaupt mit der Lo
kalisation psychischer Vorgange befaBt. Schliemich ist eine Fe
stung, deren Ausfallstore man geschlossen oder clie man von auBen 
blockiert hat, darum im Innern noch nicht ohne Leben. 1m ubrigen 
zieht sich durch die Aphasielehre schon lange ein deutlicher Zug 
muder Resignation. Reine Formen von Aphasie bekommen wir dauernd 
nie zu Gesicht, und als gesicherter Besitz ist eigentlich nichts ubrig
geblieben als ein fiir die Sprache wichtiges, ziemlieh ausgedehntes 
Rindengebiet, dessen hinterer (Schlafen-) Anteil starkere Beziehungen 
zu sensorischen, und clessen vorderer (Stirn-) Teil einen innigeren Zu
sammenhang mit motorischen sprachlichen Leistungen besitzt. \Vas 
sonst mit auBerordentlichem FleiB zusammengetragen worden ist, sind 
rein klinische Tatsachen, die sich bestimmten anatonuschen Lokali
sationen mcht zuordnen lassen. 

Diese Entwicklung legt den Gedanken nahe, ob uns mcht auch hier 
falsche Voraussetzungen in die Irre gefiihrt haben konnen. Bei jedem 
Sprechen greifen ja psychische und physische Vorgange anscheinend 
ganz unentwirrbar ineil1ander - nur deshalb hat man in den Fest
stellung'en der Aphasieforschung immer wieder einen Triumph der 
Lokalisationslehre erblickt. Die \V ern i eke sehe und die B roc a sehe 
Stelle lassen sieh jedoeh aueh als rein physiologisehe End- odeI' An
fangsstatten betraehten, als Zentren, deren Erregung zwar noeh nieht 
mit psyehisehen Erlebnissen selbst, wohl abel' nUt jenem nervi:isen Sub
strat und mit jenen nervi:isen Vorgangen irgendwie zusammenhangen 
miiBte, denen wirklieh etwas Seelisches - die imlere Sprache - ent
sprieht. So konnte dieses ganze Spraehareal in einem ganz anderen 
Sinne ein einheitliehes Funktionsgebiet sein, als sieh bei del' Annahme 
nul' durch Bahnen nliteinal1der verbundener "Zentren" vorstellen lieBe; 
und reine Falle von Aphasie waren einfaeh deshalb uilllli:iglieh, weil 
es (jenseits des kortikalen Endes der sensorisehen und des kortikalen 
Anfangs der motorisehen Bahn) physiologische Substrate n u r der sen
sorisehen oder n u r del' motorisehen Spraehe meht gabe. SehlieBlieh 
hat ja noeh memand bloBe "Spraehbewegungsvorstellungen" und reine 
"Wortklangbilder" eriebt. 

Die soeben entwiekelten Gedanken ki:innen nun vielleieht dadureh 
eine gewisse Smtze erfamen, daB bei Geisteskranken Sti:irungen des 
Denkens und Sprechens beobachtei werden, die paraphasischen Ent-

Uumke, Seele. 2. Auf!. 17 
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gleisungen nahestehen und die nach dem, was wir iiber ihre Sympto
matologie und ihr klinisches Vorkommen wissen, sich wahrscheinlich 
doch nicht auf die Erkrankung von Zentren oder auf die Unterbrechung 
von Faserleitungen zuriickfiihren lassen; ja daB selbst der Gesunde 
aus seinen Traumen und aus manchen Zustanden unmittelbar vor dem 
Einschlafen nicht bloB iihnliche DenkstOrungen, sondern wieder auch 
ausgemacht paraphasische Erscheinungen kennt. 

Es gillt ja Denkstorungen, wie die Ideenflucht und das Zwangs
denken etwa, die mit del' Dbererregbarkeit gewisser Bahnen und mit 
dem Fehlen odeI' dem DbermaB von Hemmungen (im physiologischen 
Sinn) zur Not erklart werden konnten. Auch gewisse endgiiltige Aus
faIle bei del' Paralyse z. B. lieBen ahnliche Deutungen - freilich neben 
andereu - allenfalls zu. Hier aber - bei dem inkoharenten und dem 
zerfahrenen Denken - schwimmen Gedanken ineinander; sonst scharf 
getrennte Denkzusammenhange durchschneiden sich, und J:l.e.~~~ogene 

Gedankenbruchstiicke werden zu einem Gedanken verschweiBt; Teile 
des einen Begriffs treten in einen anderen ein und ziehen dadurch auch 
desseu iibrige Bestandteile zu sich seIber hil1iiber. In gewissen Zu
standen VOl' dcm Einschlafen sei ihm, schreibt L i c h te n bel' g, schon 
oft "etwa ein Mann wie cine Einmal,eins-Tafel" odeI' "die Ewigkeit wie 
ein Biicherschrank" vorgekommen. "Es miiBte vortrefflich kiihIen, 
sagte ich, und meinte den Satz des Widerspruchs, ich hatte ibn ganz 
eBbar VOl' mir gesehen." 

Hier wird man in der Tat vergeblich fragen, durch welche An
nahmen del' Assoziationspsychologie diesel' Mangel an psychischer Iso
lierung - au Konzentration, wie man sonst sag! - und diese eigen
artigell Wirkungen erkliirt werden konnten. Abel' wie eine uaheliegende 
Dberlegtmg zeigt, stellt sich dieseIbe Unmoglichkeit doch eigentlich 
schon bei jedem - dem normalsten und dem einfachsten - Denken 
heraus; denn auch bei dies em werden dauernd Teile miteinander ver
eint, die nach del' Zentrenlehre, dem Faserleitungsprinzip und del' 
Assoziationspsychologie zueinander in keinerlei Beziehungen stehen. 

Damit bin ich wieder bei der normaleu Psychologie. Die letzte 
Schwierigkeit, die jede mechanistische Erklarung im Sinne des Lei
tungsprinzips ein fUr allemal ausschlieBen muB, liegt hier, wie wir 
geseheu haben, in unserer Fahigkeit, A h uli c h k e i ten festzustellen 
und zu A b s t I' a k t ion e n zu kommeu. "Die Psychologie habe schon 
lange eingesehen", schreibt J 0 h. v. K ri e s, "daB die Bildung del' 
Allgemeiuvorstellung nicht in dem Siune eine Abstraktion ist, daB aus 
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einer Anzahl von Einzelgebilden das Verschiedene fortgelassen und die 
gemeinsamen Teile festgehalten und hervorgehoben werden." Eben 
dies en Schritt wiirde auch die Physiologie des Zentralnervensystems 
bewuBt und ausdriicklich mit1un miissen. 

Man wird nun freilich feststellen diiden, daB die Psychologie der 
Physiologie in dieser Hinsicht doch nur zogernd und nicht ohne ge
gelegentliche Riickfiille auf friihere Stufen vorangegangen ist. Noch 
heute gillt es Darstellungen, in denen die Einheit einer Vorstellung, 
wie die 'einer bestimmten Blume dwa, auf die assoziativen Beziehungen 
ihrer Bestandteile einschlieBlich ihrer sprachlichen Vertretung zu
riickgefiihrt wird. DaB dieser Versuch einer Atomisierung des Seelen
lebens gescheitert ist, steht trotzdem wohl fiir aIle Einsichtigen fest. 
Er begegnet schon darin einer uniiberwindlichen Schwierigkeit, daB 
wir (vgl. S. 81) nicht bloB allgemeine, sondern auch unbestimmte 
Vorstellungen kennen, die den Obergang zu den abstrakten Ge
danken bilden und sich von ihnen nicht abgrenzen lassen. 

Aber noch wichtiger ist, daB es wohl Gedanken ohne VorsteHungen, 
daB es aber (sc. beim Erwachsenen) kein Vorstellen, ja iiberhaupt 
kein einziges seelisches Erlebnis gibt, das nicht immer auch in
tellektuelle Bestandteile, ein Urteilen, ein Me in en, kurz ein Den ken 
enthielte. Die Assoziationspsychologie hat diese Gedanken stets etwas 
schamhaft beiseitegeschoben und vor aHem ihre AHgegenwart ignoriert. 
Heute aber steht das Denken mit Recht im Mittelpunkt 
aller (auf den erwachsenen Menschen bezogenen) Psychologie. 
Dadurch wird jeder BewuBtseinsvorgang zu einem komplexen Ge
schehen, und wer BewuBtseinsvorgiinge physiologisch zu "erkHiren" 
versucht, wird auch komplexe physische Vorgange einfiihren miissen. 
Es ist nicht wahr, daB sich jeder Gedanke in PartialvorsteHungen auf
losen laBt; ebenso wie es nicht wahr ist, daB er immer sinnliche Ele
mente enthalt. Man hat den Denkvorgang seines ureigensten Wesens 
dadurch zu entkleiden versucht, daB man Denken und Sprechen mit
einander identifiziert und so auch den abstraktesten Gedanken min
destens mit einem sinnlichen Bestandteil versieht. Aber auch dieser 
Versuch ist von Grund auf verfehlt; die Sprache ist, wie wir wissen, 
notwendig zur G e win nun g abstrakter Begriffe, aber sie ist nicht 
immer notwendig fiir ihren Gebrauch. Genau so wie aIle anderen 
(echten) Vorstellungen kann auch die Sprache gerade beim lebhaftesten 
Nachdenken auf weite Strecken verschwinden. Del' Versuch, den Ge
dankengang auf das Hin und Her von nervosen Erregungen zwischen 

17* 
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den anatomisch-physiologischell Korrelaten der Sprachvorstellungen 
zu beziehen, miifSte also schon an der Tatsache scheitern, daB keines
wegs aIle Gedanken bei allen Menschell und unter allen UmsUinden an 
ihre sprachlichen Symbole gekniipft sind. 

Aber auch sonst sind beinahe aile V orstellungen falsch gewesen, zu 
denen die Assoziationspsychologie in dieser Hinsicht notwendig hat 
gelangen miissen. Sie hat eine Vereinfachung und zugleich eine Me
chanisierung del' tatsiichlichen Geschehnisse versucht, indem sie den 
Anfang und das Ende alles Denkens, die Feststellung von Ahnlich
keiten und Gegensiitzen. kurz die Herstellung von Beziehungen zwi
schen den gedachten Gegenstiinden als "Xhnlichkeitsassoziation" zu 
einer bloB en Gediichtnisf1Ullct~on herabdriick,en oder doch mit ihr auf 
eine Stufe hat bringen wollen. In Wirklichkeit haben aber, wie wir 
gesehen haben, Gleichzeitigkeits- und .~hnlichkeitsassoziationen, me
chanisches und "logisches" Gediichtnis, beinahe nichts miteinander 
gemein. Gleichzeitigkeitsassoziationen - das is t das Gediichtnis; die 
Xhnlichkeitsassoziation aber ist nUl' ein sehr schlechtes Wort fiir das 
Denken, d. h. fiir die geheimnisvolle Fiihigkeit unserer Psyche ge
wesen, Beziehungen zwischen den Vorstellungen herzustellen und aus 
ihnen Gedanken zu formen. 

Wir haben gesehen, wie weit die Vorstellungen ihrer Entstehung 
nach auseinanderliegen k5nnen, die unser Denken ohne jede Riick
sicht auf ihre zeitliche und sinnliche Herkunft miteinander vereint. 
\Venn wir in del' Malerei eines Bildes, del' Architektur einer Kirche, 
del' Tonfolge einer Melodie, im Klangcharakter einer Instrumentierung 
und im Rhythmus eines Gedichtes immer wieder gemeinsame Formen 
erkennen; ja wenn wir iihnliche Beziehungen nicht bloB zwischen 
kiinstlerischen Eindriicken der erwiihnten Art, sondern auch zwischen 
ihnen und dem Gesamteindruck eines Buches, einer geschichtlichen 
Epoche, ja sagar dem einer bestimmten menschlichen Pers5nlichkeit 
herauszufiihlen vermeinen und, urn ein Beispiel zu geben, von allen 
dies en Erlebnissen schlieBlich aussagen, sie geh5rten irgendwie del' 
Sphiire des Rokoko an, so ist in del' Tat nicht einzusehen, welche 
"Zcntren" bei allen diesen Vorgiingen gemeinsam in Anspruch ge
nommen werden und welche Leitungsgesetze die auBerordentlich zahl
reich en Varianten erkliiren sollen, in denen sich dieses Erlebnis del' 
.llinlichkeit tagtaglich in uns vollzieht. Es ist iiberaus fraglich, ob wir 
uns yon den korperlichen Entsprechungen solcher Erlebnisse iiber
haupt jemals plastische Vorstellungen bilden werden; auf jeden Fall 
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abel' wiirden diese Vorstellungen del' Fliissigkeit alles Seelisehen nur 
danll gereeht werden konnen, wenn sie einen nahezu unbegrenzten 
Spielraum fiir AbtOnungen in Starke und Art aueh dieser physisehen 
Geschehnisse lieBen. 

Dbrigens haben aIle diese Erwagungen dadureh schon lange eine 
erhohte Bedeutung erlangt, daB die K lin i k zu ganz ahnliehen Ergeb
nissen gefiihrt worden ist. Einer del' besten Kenner del' Gehirnpatho
logie, v. Monakow, ist auf Grund des gesamten vorliegenden Tat
saehenmaterials zu del' Dberzeugung gekommen, "daB die meisten 
zerehralen Funktionen nul' mit Bezug auf einige wenige Komponenten 
in scharf abgegrenzten Rindenteilen reprasentiert sind 1, in del' Haupt
saehe abel', wenn aueh ortlieh sehr ungleieh, in del' ganzen Rinde". 
Ieh moehte dem hinzufiigen, daB ungleiehe seelisehe Zustande iiber
haupt nieht notwendig auf die Erregung 0 l' t Ii e h versehiedener Ge
hirnbestandteile zUrUekgefiihrt werden miissen. Wieder hat als erster 
v. K r i e s die Mogliehkeit ausfiihrlieh erortert, daB die Art eines psy
ehisehen Zustandes nieht bloB durch den 0 l' t, sondern aueh durch die 
Form einer nervosen Erregung bestimmt werden konne. Die ent
gegengesetzte Anschauung, die nur zwischen ruhenden und tatigen 
Zellen unterscheiden und die Tatigkeit diesel' nervosen Elemente hoeh
stens noeh grad weise abstufen will, wird sieh heute nieht einmal fiir 
die Sinnesnerven mehr durehfiihren lassen. Selbst bei diesen setzen 
wir mehrere Formen del' nervosen Erregung voraus, deren jede einer 
versehiedenen Empfindung entsprieht. Fiir die physisehen Begleitvor
gange des Denkens, Fiihlens und W ollens werden wir also mit so 
primitiven Auffassungen erst reeht nieht auskommen, sondern viel eher 
mit Hoche annehmen konnen, "daB sieh in denselben Struktur
system ell mit demselben Aufwande von ehemisehem Umsatz und eveu
tuell anatomiseh naehweisbaren feinsten Veranderungen je uaeh del' 
Form des ablaufeuden Erregungsvorganges sehr versehiedenartiges 
psyehisehes Geseheheu abspielen" diirfte. Hoehe erinnert daran, daB 
sieh mit eiuem bestimmteu Aufwande von Kraft auf einem gegebeuen 
Musikinstrumente mit del' gleicheu Anzahl physikaliseh zu bestimmen
del' Schwingungen, uur in anderer Anordnung, die inhaltlieh versehie
deuartigsten Musikgestaltungeu hervorbringeu lieBen. Ieh moehte uoeh 

1 Darin liegt ein entscheidender Unterschied dieser Monakowschen Auf
fassung (die ich teile) von denen von Goldstein, Bethe, v. Weizsacker, 
von denen oben die Rede gewesen ist. DaB die meisten zerebralen Funktionen 
"in bezug auf einige Komponenten" in scharf abgegrenzten Rindenteilen 
reprasentiert sind, ist meines Erachtens nicht zweifelhaft. 



Korper und Geist. 

weitergehen und sagen: vielleicht konnen nicht blof~ verschiedene 
Erregungen des s e I ben Gewebes v e r s chi e den e n BewuBtseins
zustanden, sondern auch g 1 e i c h art i g e Erregungen ve r s chi e -
den e r anatomischer Elemente g lei c h art i g en seelischen Vorgangen 
entsprechen. Wollen wir das in Roches Bild ausdriicken, so diiden 
wir noch einmal daran erinnern, daB sich rue gleiche Melodie und daB 
sich iiberhaupt jede musikalische Form in den verschiedensten Ton
arten, also auf dem Klavier z. B. unter Benutzung der verschiedensten 
Tasten und Saiten darstellen laBt. 

Hier will ich abbrechen. Jeder weitere Schritt wiirde uns in das Ge
biet zuriickfiihren, das wir zu vermeiden versucht haben, in das einer 
miiBigen Spekuiation, an der ohnerues immer noch OberfluB herrscht. 
Immer noch werden Arbeiten und Biicher geschrieben, als sei Lei b
n i zen s Miihlenmodell 1 schon lange gebaut und als hatten die Ver
fasser ein langes Leben in rueser Miihle verbracht 2• GewiB, es ware 
schon, wenn sie es hatten. Freilich, rue durch Lei b n i z so eindrucks
voll aufgezeigte Grenze unseres Erkennens bliebe auch dann noch be
stehen, ebenso wie unser Recht und unsere Pflicht, seelische Erschei
nungen fiir sich zu studieren und aus ihren eigenen Voraussetzungen 
abzuleiten, durch rue Aufdeckung ihrer korperlichen Bedingungen gar 

1 Vgl. S.36. 
2 Das gilt meines Erachtens auch fiir die Gestaltpsychologen urn W. Koh

ler. Ihre zum Teil etwas verwickelten Konstruktionen diirfen uns nicht dar
iiber tauschen, dal3 auch hier Hirnerscheinungen erdichtet werden, die in 
Wirklichkeit gar niemand kennt. Dnd wenn Kohler (Die physischen Ge
stalten. Erlangen: Verlag d. phil. Akad. 1924) schreibt: "Man pflegt zu 
sagen, selbst bei genauester physikalischer Beobachtung und Kenntnis der 
Hirnprozesse wiirde doch aus ihnen nichts iiber die entsprechenden Erleb
nisse zu entnehmen sein. Dem mul3 ich also widersprechen: es ist im Prinzip 
eine Hirnbeobachtung denkbar, welche in Gestalt- und deshalb in wesen t
lichsten Eigenschaften Ahnliches physikalisch erkennen wiirde, wie der 
Dntersuchte phanomenal erlebt", so mull ich sagen: dies verstehe ich nicht. 
Nehmen wir an (und das ist es doch wohl, was der letzte Satz meint), ein 
gesehener Gegenstand erzeuge nicht nur in der Netzhaut, sondern auch in 
der Hirnrinde ein (umgekehrtes, verkleinertes oder sonst irgendein) Bild, das 
unserem Erlebnis (des gesehenen Gegenstandes) vollkommen entsprache. Was 
ware damit gewonnen? Wieso wir nun sehen, begriffen wir immer noch nicht. 

Immerhin lassen sich natiirlich aIle moglichen Hirnbeobachtungen "denken". 
Leider gibt es aber in gestaltpsychologischen Arbeiten sehr plastische Zeich
nungen, die Kohlers weiteren Satz: "Aktuelles Bewul3tsein ist in jedem FaIle 
zugehOrigem psychophysischen Geschehen den (phanomenal und physisch) 
realen Struktureigenschaften nach verwandt, nicht sachlich sinnlos nur zwang
laufig daran gebunden" ganz so illustrieren, wie wenn wir das Hirngeschehen 
bis ins einzelne kennten, wovon doch gar keine Rede sein kann. 
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nicht beruhrt werden wurden - auch das Studium der Farben, der 
Farbmischungen und ihrer asthetischen Wirkungen ist ja nach der 
Entdeckung der vVeIlenbewegung des Lichtes und der Funktionen der 
Netzhaut nicht uberflussig geworden. Aber Ieider liegen die Dinge hier 
doch noch grundsatzlich anders. In gew-issen Zusammenhangen ist es 
zweckmaBig, an Stelle einer Farbe eine Wellenliinge zu nennen. Genau 
so konnten wir zu bestinlmten Zwecken seelische Zustiinde auf Hirn
vorgange nicht nur beziehen, sondern in der wissenschaftlichen Sprache 
auch durch diese Hirnvorgange ersetzen - wen 11 wir diese Vorgiinge 
kennten. Abel' wir kennen sie nicht, und was schlimmer ist, "vir durfen 
nicht einmal hoffen, sie kennenzulernen. Es sollte sich von selber ver
stehen, aber man muB es inmler noch sagen: in das Iebende Gehirn 
hineinsehen konnen wir nicht, und ob die bioelektrischen Vorgiinge 
etwas mit clem Seelischen zu tun haben, steht durchaus noch nicht 
fest. Was aber die Anatomic angeht, so mussen Menschen Ieider erst 
sterben, ehe sich der Anatom ihres Gehirns annehmen kann. GewiB 
durfen wir im Leben beobachtete geistige mit den korperlichen Miin
gein vergieichen, die sich am toten Gehirn durch das Mikroskop oder 
(wie bei der Pi.ckschen Atrophie) auch am Iebendigen auf der. Rontgen
platto nachweisen lassen. Nur wird es sich dabei immer um sehr grobe 
Feststellungen handeln, und feinere zu machen, ist, wenn nicht un
moglich, jedenfalls schwer. AIle zarteren Strukturen werden mit dem 
Todo endgiiItig ausgeloscht sein, und geringfugigere Veriinderungen 
wird das Aufhoren jeden Stoffwechseis immer wieder verwischen. So
weit es das Gehirn angeht, wird sich somit selbst der Unterschied 
zwischen einem schlafenden und einem wachenden Menschen kaum 
jemals in physikalischen oder chelnischen Formeln ausdrucken lassen 
- unsere Aussichten, fUr Liebe und HaB, Freude und Schmerz, gei
stige Arbeit und frohes GenieBen, kurz fur aIle wechselnden seelischen 
Vorgiinge und Zustande korperliche Entsprechungen in den Gehirnen 
zu finden, sind also sicher nicht groB. 

Die korperlichen Begleiterscheinungen 
seelischer V organge. 

Jeder von uns ist gewohnt, aus dem Korperbau, del' Kopfform, dem 
Gesichtsausdruck, den Bewegungen eines ihm bis dahin fremclen Men
schen gewisse vorlaufige Schlusse auf seinen Charakter, sein Tempera-
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ment, seinen Yerstand sowie auf seine augenblickliehen Gedanken und 
Gefiihle zu ziehen. AIle Yersuehe jedoeh, solehe Beobaehtungen metho
diseh zu fassen, sind bis vor kurzem immer in den ersten Anfangen 
steekengeblieben. GewiB liegen wertvolle Ansatze - aueh ruer sei an 
Carl Gustav Carusl erinnert - schon aus friiheren Zeiten VOl'; 
exakte Beobaehtungen jedoeh sind erst in den letzten Jahrzehnten an
gestellt worden. 

Kretsehmers Ansehauungen solI en im letzten Absehnitt dieses 
Buehes dargestellt werden. Dagegen muB ieh auf eine Bespreehung del' 
Biicher von Lu d wig F erdina nd Cia u B 2, K ruk e:r;tb er g3 und 
F ri t z Lan g e 4 hier wie spateI' deshalb verziehten, weil sie ohne 
Bilder 5 nicht verstiindlieh sein wiirden; es sei also auf die Originale 
verwiesen. Dasselbe gilt fiir die Arbeiten von K I age s iiber die Sehrift 6. 

An diesel' Stelle will ich lediglieh gewisse k 0 r per lie h e Beg lei t
erscheinungen von Gefiihlen und Affekten bespreehen. 

Bekanntlich wird unter Kulturvolkel'll die Kenntnis diesel' Au s
drucksbewegungen dadurch erheblich erschwert, daB die Er
ziehung sie nach Mogliehkeit zu unterdriieken versucht; man halt es 
fiir falsch, dem andel'll sein Inneres zu zeigen. Tl'otzdem werden sie 
von uns allen benutzt - man denke an Lachen und Weinen, an die 
feineren Schattierungen des Mienenspiels, des Gesichtsausdrueks und 
des Farbweehsels -, urn aus ihnen auf bestimmte Gemiitszustiinde zu 
schlieBen. Was wir als T a k 17 bezeichnen, beruht nicht zum wenigsten 
auf dem Vermogen, auch die feinsten AuBerungen des Unmuts und 
del' Freude, del' Spannung und del' Ent1auschung bei seinem Gegen
iiber zu sehen und darauf Riicksicht zu nehmen. Wir kennen wei tel' 
das Zittel'll del' Knie, das schon Hom e I' als ein Zeichen angstlieher 
Spannung erwahnt, und erinnel'll uns von del' Schule her an den Ein
fluB, den derselbe Affekt auf die Tatigkeit des Darmes und del' Blase 
ausiiben kann. Den Sehauspielern endlieh ist noeh eine Tatsache ge
laufig. die andere Mensehen wohl auch sehen, iiber die sie sich abel' 

1 C. G. Carus, Symholik der mensehliehen Gestalt. Ein Handbueh zur 
Mensehenkenntnis. ~. AufL Radeheul-Dresden: Paul Rohrmoser 1938. 

2 Rasse und Seele. Miinehen: J. F. Lehmann 1933. 
3 Gesiehtsausdruek des Mensehen. Stuttgart: F. Enke 1913. 
4 Spraehe des menschlichen Antlitzes. lVIiinehen: J. F. Lehmann 1937. 
5 VgL aueh F. R. Ganzer, Das deutseh~ Fiihrergesicht. Miinehen: J. F. Leh

mann 1934.. Dnd Max Picard, Das Menschengesieht. Miinchen: Delphin
Verlag 1929. 

6 Handsehrift und Charakter. 17./18. AufL Leipzig: J. A. Barth 194.0. 
7 Die Kunst "dem anderen Besehamung zu ersparen". 
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sellen ganz klar werden: daB sich unsere Pup i 11 en bei starker Er
l'egung erweitern. 

Diese Tatsache hat mil VOl' Jahren AniaB zu genauen Beobachhrngen 
gegeben. Ihr Ergebnis ist - kurz ausgedriickt -, daB beim gesunden 
Menschen jede geistige Anstrengung und jeder Affekt ebensowohl eine 
Pupillenerweiterung bewirken wie jeder dem Gehirn vom Karpel' her 
wflieBende Reiz. Man kann einem durch die Lupe vergroBerten Auge 
ansehen, ob sein Besitzer gerade etwas Aufregendes denkt, und man 
braucht einen Menschen nur die Schiage eines Metronoms zahlen zu 
lassen, so treten rhythmische Bewegungen del' Iris genau im ZeitmaB 
:lieser Metronomschlage auf. - Wahrscheinlich hangt mit diesel' Ab
ilangigkeit del' Pupillen von seelischen EinfHissen auch die Tatsache 
msammen, daB sie sich im Schlaf erheblich verengern. 

Auch das ist bezeichnend, daB diese sogenannten "Psychoreflexe 
:lei bestimmten, und zwar gerade bei den Geisteskrankheiten fehlen, 
:lei denen sich die gemutliche Ansprechbarkeit wesentlich iindert. Da
:lurch gewinnt dieses Krankheitssyrnptom auch ein psychologisches 
Gesicht; es beweist, daf.J del' aIle seelischen El'lebnisse begleitende 
t\kzent, den wir Gefuhl nennen, zu unserem karperlichen Verhalten in 
oesonders unmittelbaren Beziehungen steht. Wir haben fruher gesehen, 
:laB gewisse Allgemein- und Vitalgefuhle von manchen Wahrnehmun
gen, die aus dem Innern unseres Karpers stammen, gar nicht getrennt 
werden konnen. Nun kommt aber ganz ohne Gefuhl uberhaupt nichts 
3eelisches vor; auch wenn wir nul' an die Lasung einer Rechenauf
s<"!-be denken, ist ein leichtes Gefuhl del' Spannung dabei, ein leichtes, 
lber immerhin ein Gefuhl, das diesmal dann Aufmerksamkeit heiBt. 

1m ubrigen ist die Bedeutung dieser "Psychoreflexe" fUr psycho
logische und psychopathologische Zwecke doch vergleichsweisc klein 
lInd ihre praktische Brauchbarkeit beschrankt, weil sie immer nul' in 
~iner Reaktionsfornlerscheinen, die wohl dem Grade nach wechseln, 
Ruckschlusse auf den besol1deren AnlaB der gemutlichen Schwankung 
lber nicht zulassen kann. Gerade das ware doch wichtig, daB fur un
gleiche Gemutszustande auch verschiedene Begleiterscheinungen auf 
korperlichem Gebietc aufgedeckt wiirden; nul' so wurde sich spateI' aus 
:leI' Eigenart der karperlichen SYl1lptol1le auI die Natur eines seelischen 
Vorgangs zuruckschlieBcn lassen. 

Seit Jahren gibt es Untersuchungsarten, die diese Forderung einiger
maBen erfullen. Die wichtigste, die wir L e h man n verdanken, geht 
:lavon aus, daB selbst leise gel1liitliche Schwankungen Verschiebungen 
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der Pulshohe und der Pulszahl, einen Wechsel des Blutdruckes und 
zuweilen auch eine Veranderung der Atmungsfolge bev.rirken. Zum Bei
spiel steht die Atmung, wenn die Aufmerksamkeit sehr stark ange
spannt wird, voriibergehend vollkommen still. 

Alles dies laBt sich natiirlich messen. Dasselbe gilt fiir die Blutver
teilung im Korper. Ich gebe hier einen sog. Plethysmographen 
wieder, einen Apparat, der dazu dient, den Rauminhalt eines Gliedes, 
etwa eines Armes, zu messen und die Volumschwankungen aufzuzeich
nen, die durch seine wechselnde Blutfiillung herbeigefiihrt werden. 
Das Glied "rird dazu in einen mit Wasser gefiilIten Zylinder gesteckt. 

a 

Abb.19. Plethysmograph von Mosso. 

der unten geschlossen und oben mit einer Gummibinde luftdicht be
festigt ist; durch eine Rohrenleitung wird das Wasser des Zylinders 
so mit einem Registrierapparat (der Mareyschen Trommel) verbunden, 
daB diesel' den Wassergehalt dauernd auf einer rotierenden Trommel 
notiert. Natiirlich wird mehr Wasser aus dem Zylinder verdrangt, 
wenn die BlutfiilIung des Armes zunimmt, sei es, daB mehr Blnt yom 
Herzen aus in den Korper getrieben odeI' daB durch eine Ausdehnung 
del' GefiiBe des Armes die Blutzufuhr erleichtert wird; und umgekehrt: 
das Wasser flieBt in den Zylinder zurUck, weun sich das Armvolnmen 
vermiudert. Das El'gebnis ist eine Kurve 1 (Abb. 20), die im groBen 
und ganzen ihr Niveau beibehiilt, an der sich aber innerhaTh dieser 
Linie rhythmische Hebungen und Senkungen zeigen, die auf dem 
Kommen und Gehen des Pulses beruhen. Das ware also das Verhalten 
beim gesunden Menschen in einem Zustande relativen seelischen GIeich-

1 Die mitgeteilten Kurven sind Le h m an ns Werk, "Die karperlichen 
AuJ3erungen psychischer Zustande". Leipzig: Reisland 1899, entnommen. 
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ge\vichts und bei vollkommener auBerer Ruhe. Vergleichen wir damit 
die nachste Kurve (Abb. 2 I), so weicht sie von der ersten darin ab, 
dag das Plethysmogramm nach einem kurzen Anstieg im Anfang im 
ganzen sinkt, wiihrend PuIs und Atmung so gut wie keine Veranderung 
zeigen; das ist die Begleiterscheinung einer einfachen Kiilteempfin
dung. Anders ist der Erfolg der Furcht, des Schreckens, den die dritte 
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Abb. 21. 

Abb. 22. 

Kurve (Abb. 22) anschaulich macht; da sehen Wlr nicht nur das 
Volumen sinken, sondern auch den PuIs kleiner und haufiger und zu
gleich die Atmung stockend und unregelmiiBig werden. Durchgehend 
aber folgt auf aIle stiirkeren Reize, die die Aufmerksamkeit fesseln, 
eine Senkung der Volumkurve in den AuBenteilen des Korpers. 

Soviel, um {lie Methode zu beschreiben. 1m iibrigen ist es klar, daB 
wir uns mit dem Studium eines Gliedes nicht begniigen und daB solche 
Untersuchungen ihre Aufgabe erst dann erfiiIlen werden, wenn die 
Verteilung des BIutes im ganzen Korper klargestellt wird. Solche 
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Untersuchungen wrdanken wir in erster Linie Ern s t 'Y e b e r 1, des
sen Ergebnisse die folgende Tabelle enthiilt. 

Bei Entstehung yon Bewegungsyor
stellungen (mit odeI' ohne Aus
fiihrung der Bewegung) 

Bei geistiger Arbeit 
Bei Schreck . . . 
Bei Lustgefiihlen . 
Bei Unlustgeflihlen 
1m Schlaf •... 

Gehirn 

+ 
+ 
+ 

+ 

Aui3ere 
Kopfteile 

+ 

Baueh
organe 

+ 

I 
GJieder und 
aui3ereTeile 

des Rumpfes 

+ 
+ 

+ bedeutet Zunahme, -Abnahme der Blutfiille des betreffenden Korperteiles. 

Wichtig ist nun, daB die Blutverteilung schon bei Gesunden durch 
geistigc und noch mehr durch korperliche Ermiidung verandert sowie 
daB die Senkung der Volumkurve am Arm bei clenselben Geistes
kranken vermiBt wircl, die auch die Psychoreflexe der Pupille verlieren. 
AuBerclem aber hat sich bei cliesen Versuchen noch eine Erscheinung 
feststellen lassen, die clas Wesen cler ganzen Reaktionen beleuchtet uncl 
cleshalb psychologisch besonders wichtig ist. Sie finclet sich bei Pu
pillenuntersuchungen ebensowohl wie im Plethysmographen. Gesuncle, 
aber durch die Untersuchung geangstigte Menschen weisen unter Um
standen deshalb keine Psychoref1exe mehr auf, weil ihre schon maximal 
ausgedehnte Pupille durch keinen anderen Reiz noch weiter gemacht 
werden kann. Xhnlich vermindert am Plethysmographen eine bei der 
Versuchsperson auftretende Erregung zuweilen das Armvolumen so 

1 Webers wichtigste Feststellung, daB namlich bei jeder geistigen Arbeit 
eine Volumzunahme im Gehirn stattfindet, hatte iibrigens schon Mosso mit
geteilt, aber, wie wir heute wissen, auf Grund einer irrtiimlichen Deutung 
seiner Befunde. Mosso hatte seine Versuchspersonen auf eine sog. Menschen
waage, d. h. auf ein Brett gelegt, das urn eine in der Mitte des Korpers ge
legene Achse drehbar und in der Ruhe gerade im Gleichgewicht gehalten war. 
Der Forscher fand nun, daB der Kopfteil der Waage jedesmal sank, wenn er 
die Versuchsperson ansprach, aber er iibersah bei seiner Erklarung, daB sich 
auch die Bauchorgane bei jeder geistigen Tatigkeit mit BIut fUllen und daD 
sich diese Organe auf seiner Waage zum groBten Teile gerade noch kopfwart5 
befanden. Das ist fUr die Verlegung des Schwerpunktes natiirlich wichtiger 
als die Xnderung der Blutverteilung im Gehirn. Die Tatsache dieser Volum
zunahme des Gehirns selbst aber ist richUg, nur daB man sie nach den Fest
stellungen yon Weber nicht mehr ausschlieBlich im Sinne einer Arbeits
hypertrophie des Gehirns deuten darf. "Oberhaupt miissen wir auf eine Er
klarung der Blutverschiebungen, wie sie die Tabelle angibt, yorlaufig ver
zichten. 
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sehr, daB auf andere auf sie ausgeiibte Reize eine neue Senkung der 
Kurve nicht mehr erfolgt; ja ein besonders starker Reiz kann in 
solchen Zustanden unter Umstanden sogar eine Hebung del' Kune 
bewirken, weil er die innere Spannung fiir einen Augenblick lost. 

Damit mochte ich diese Untersuchungen verlassen und nun iiber 
Wirkungen berichten, die durch seelische Vorgange auf die Tatigkeit 
unserer Driisen ausgeiibt werden. Die Beobachtungen Paw low s und 
seiner Schiiler iiber die Ahhangigkeit der Speichel- und der Magen
absonderung vom Anblick bestimmter Speisen sind friiher SChOll be
sprochen worden. Aber auch beim Menschen haben Delhougue und 

Abb. 23. Schizophrenie. Keine Senkung del' Volum
kurve auf einen sensiblen Reiz. 

Han s en auf die in der Hypnose erteilte Suggestion gewisser Speisen 
spezifische Absonderungen sowohl im Magen wie in del' Bauchspeichel
driise feststellen konnen. Nach He iii g und Hoff tritt bei del' Sug
gestion angenehmer Speisen eine Zunahme der freien Salzsaure sowohl 
wie der Magenmotilitat, bei del' Suggestion eines unerwiinschteri Essens 
dagegen ein Verschwinden del' freien Salzsaure und eine Abnahme der 
~Iagenbewegungen auf. 

Abel' auch die Erfahrung hat sich bei diesen Versuchen bestatigen 
lassen, die in woller Gestalt jeder zu machen Gelegenheit hat: freudige 
sowohl wie tmangenehme Eindriicke bringen auch in del' Hypnose den 
Ylagensaft zum Versiegen, und Freude, Trauer, ja sogar A.ngst fordern 
die Absonderung von Galle, wahrend Arger diese Absonderung u. U. 
yollkommen hcmmt. 

Ahnlich liegt es bei del' Niere. Nach Heilig und Hoff wi I'd ein in 
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del' Hypnose erzeugtes Lustgefiihl mit einer Hemmung del' Wasser
ausseheidung, del' Koehsalz- und Phosphatausfuhr und dementspre
ehend mit einer Zunahme des Korpergew-iehts beantwortet, wahrend 
UnIustgefiihle umgekehrt wirken. 

Was die sogenannten inneren (endokrinen) Drusen angeh t, so steht 
bis heutc lediglieh fest, daB im Affekt mehr Adrenalin an das BIut 
abgegeben wird. Vielleieht hiingt damit die Steigerung der kOrper
lichen Leistungsfiihigkeit zusammen, die bekanntlieh bei manehen leb
haften Gemiitsbewegungen beobaehtet wird 1; denn das Adrenalin wirkt 
anregend auf die Muskulatur. 

Damit kehre ieh noeh einmal zu den Wirkungen gewisser seeliseher 
Vorgange auf qie Muskelmtigkeit zuriiek. Ieh beginne mit einer Beob
aehtung, die wir Alfred Lehmann verdanken. Diesel' hat 2 die Hub
hohen gemessen, die ein Mensch beim Heben eines Gewiehtes mit einem 
Finger erzielt. Natiirlieh werden diese HubhOhen allmahlieh (mit zu
nehmender Ermiidung, vielleieht aueh mit sinkender Aufmerksamkeit) 
geringer; aber sie steigen wieder, wenn der Versuehsperson ein ange
nehmer, und sie sinken noeh mehr, wenn ihr ein unangenehmer Reiz 
zugefiihrt wird. DaB sie ebenso sinken, wenn die Versuehsperson 
inzwisehen eine nieht ganz einfaehe Reehenaufgabe lost, versteht sieh 
danaeh von selbst; aueh dabei gleitet natiirlieh die Aufmerksamkeit abo 

1m AnsehluB hieran moehte ieh iiber eine Methode (R. So m mer) 
beriehten, die die feinsten Muskelbewegungen aufzuzeiehnen erlaubt, 
die, wiederum im Gefolge bestimmter seeliseher Vorgiinge, bei allen 
Mensehen an den Fingern beobaehtet werden. So m mer legt die Hanel 
einer zu untersuehenden Person auf eine Unterlage, die mit geeigneten 
Obertragungsvorriehtungen so verbunden ist, daB sieh jede feinste 
Muskelbewegung, j.eele kleinste Xnderung del' Fingerhaltung auf einer 
rotierenden, beruBten Trommel aufzeiehnen muB. Recht genau ist die 
Methode dadurch geworden, daB Sommer fiir die drei Ausdehnungen 
des Raumes gesonderte Dbertragungsmoglichkeiten gesehaffen hat. 
Dabei hat sieh herausgestellt, daB aueh ruhige Mensehen ihre Finger 
selten ganz still halten, daB abel' diese leiehten Sehwankungen in leb
haftere iibergehen, sobald wir gemiitlieh erregt odeI' aueh nul' in
tellektuell starker in Anspru.eh genommen werden. - A II e rs und 
Sehaminsky haben iibrigens aueh da, wo es noeh nieht zu einer 

1 Vgl. S. 126. 
2 Nach dem Vorgang von Mosso (mit dem sog. Ergographen). 
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registrierbaren Bewegung kommt, wenigstens Aktionsstr6me III den 
beteiligtell Muskeln feststellen k6nnen. 

Diese Beobaehtungen sind deshalb ,vichtig, weil sie - im Verein 
mit den Erscheinungen del' Suggestibilitat, von denen wir fruher ge
sprochen haben (S. 138) - manche Tatsachen aufklal'en k6nnen, die 
von Zeit zu Zeit die Offentliehkeit beunruhigen und zu allerhand un
klaren Vorstellungen fillren. 1ch meine einen Teil del' unter dem 
Schlagwort del' Telepa thie zusammengefaBten Erseheinungen, deren 
Erklarung bis VOl' nieht allzu langer Zeit unmoglieh zu sein sehien 
und an deren Vorkommen trotzdem kein Zweifel besteht. 

Wir aIle haben ein Kunststiick gesehen odeI' selbst als Versuchs
person !nitgema,eht, bei dem del' Versuehsleiter aus einem offenen Spiel 
Karten eine herausgreift, die sieh ein anderer vorher gemerkt hat. Es 
gibt Mensehen, die dieses Kunststiick !nit groBer Sieherheit auszu
fiihren verstehen - freilieh zuweilen !niBlingt es aueh ilmen, und ge
rade diesc MiBerfolge sind wiehtig. Del' Versueh beruht namlieh dar
auf, daB del' Experimentator den Gesiehtsausdruek und die Finger
bewegungen beaehtet, die bei seinem Gegeniiber dann auftreten, wenn 
die Finger des Untersuchers in die Nahe del' gemerkten Karte ge
langen. Sommer hat diese Fingerbewegungen - seinen Versuehs
personen wurden, nachdem sie sieh eine Farbe gemerkt hatten, nach
einander Karten !nit versehiedenen und darunter aueh eine mit der 
gemerkten Farbe gezeigt - sogar !nit seiner objektiven Methode auf
zeiehnen konnen. 

Ein anderer, ahnlicher Versuch ist auf die gleiehe Weise aufgeklart 
worden, jene Art des "Gedankenlesens" namlich, "bei welcher 
man" (ieh gebrauehe Sommers eigene Worte) "unter Beriihrung 
!nit del' Hand eines Mensehen, del' die Lage eines verdeekten Gegen
standes kennt, diesen findet"; auch diesel' Versuch beruht darauf, "daB 
man die feineren Bewegungen des Zurii.ckziehens und Greifens, welehe 
dic Versuchsperson in bezug auf den verdeekten Gegenstand macht, 
filllt und dementspreehend seine eigenen Tastbewegungen einriehtet". 

SchlieBlieh moehte ich noeh eines Versuches gedenken, dessen Ge
lingen das Vorkommen iibersinnli,cher F ahigkeiten seheinbar besonders 
zwingend beweist. I.eh meine das "G e dan ken I e sen" im engeren 
Sinn. Man hort von Zeit zu Zeit von Mensehpu, die angeblich die 
innersten Gedanken anderer Leute erraten, die Worte, Zahlen, Namen 
und ganze Satze, an welehe ein anderer denkt, diesem aus dem Gesieht 
ablesen sollen. Man beaehte, daB dieses "Lebhaft-daran-Denken" fiir 
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das Gelingen des Yersuches notwendig ist; wir werden gleich sehen, 
daB un5 diese Feststellung der Erklarung yon manchen Fallen dieser 
Art naherbringen kann. Eine Brucke zum Yerstanclnis haben wir be
reits vorhin geschlagen. 

Es erscheint ja zunachst wenig glaubhaft, wenn ich sage: dieses 
Gedankenlesen ist - haufig wenigstens - ein Horen und ein Sehen, 
ist das Horen einer Flustersprache und das Ablesen von Worten aus 
Lippenbewegungen. Und doch haben L e h man n und Han sen diesen 
Zusammenhang fur manche Fiille sicher bewiesen. Ob er in allen be
stehl, will ich dahingestellt sein lassen. Die meisten Menschen erleben 
gewisse Empfindungen im Kehlkopf und in der Zunge, wenn sie sich 
auf einen Namen, auf eine Zahl besinnen und sie schlieBlich finden; 
und zuweilen iritt dieses vVort sogar horbar auf ihre Lippen. Wir 
haben davon schon fruher gesprochen; ,Vir denken zumeist in Worten, 
und deshalb sind unsere Sprachbewegungen bei jedem Denken zum 
YIarschieren bereit; wenn es auch nicht zu laut horbaren vVorten 
kommt. eine gewisse Erregung unserer motorischen Sprache besteht 
darum doch. Manche Menschen schreiben ubrigens gelegentlich auch 
die Buchstaben eines Wortes, das sie gerade lebhaft beschaftigt, in 
gewohnlicher oder in Kurzschrift mit der Hand oder mit dem FuB in 
die Luft. 

GewiB, in der Regel horen und sehen wir von alledem nichts. Er
innern wir Ul1S aber an die Verfeinerung der Sinnesorgane, die unter 
gewissen abnormen Verhaltnissen einzutreten, an die gesteigerte Fahig
keit, mit den Augen zu beobachterr, die bei Schwerhorigen, und an das 
zunehmende Horvermogen, das bei Blinden ausgebildet zu werden 
pflegt. Schwerhorige lesen oft ganze Satze von unseren Lippen, ob
wohl sic schon langst nicht mehr horen. Eine solche verfeinerte Aus
bildung ihrer Sinnesorgane besitzen viele berufsmaBige "Gedanken
leser" auch: sie verstehen die F I ii s te r s p r a c h e 1, die bei diesen 
Versuchen auch bei festgeschlossenen Lippen moglich ist, und beob
achten die Ausdrucksbewegungen, die diese Flustersprache begleiten. 
DaB ihnen auBerdem eine besonders gute K 0 m bin a t ion s gab e , 
eine groBe Fiihigkeit zum Raten eigen sein muB, versteht sich von 

1 Lehmann und Hansen haben zwei Hohlspiegel benutzt, von denen 
sich einer mit seinem Brennpunkt am Ohr der einen, der andere mit seinem 
Brennpunkt am ~Iunde der anderen Versuchsperson befunden hat. Auf diese 
Weise konnten sie das schwache Fliistern verstehen, das 33% der Versuchs
personen auch bei groBter Anstrengung (beim Denken an eine Zahl z. B.) 
nicht unterdriicken konnten. 
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seIbst, ebenso wie es nur natiirlich ist, daB ihre Kunst von Zeit zu 
Zeit versagt. Sie versagt Menschen gegenuber, die besonders ruhig 
sind, sich sehr in der Gewalt haben, ihre Gefiihle und Gedanken naeh 
auBen nieht hervortreten lassen. 

1m ubrigen hatten diese Gedankenleser, die sieh iiber den wahren 
Grund ihrer Fahigkeiten h1iufig seIbst nicht recht klar sind, heute aIle 
Ursache, von dem SeIbstbewuBtsein, das sie gewohnlich zur Schau 
tragen, etwas abzulassen. Sie haben namlieh die Eigensehaften, auf 
die sie so stolz sind, mit manchen Tieren gemein. 

Der eine oder andere meiner Leser wird sich noeh der Geschiehte 
vom "klugen Hans" entsinnen. Die Geschichte klingt recht anekdoten
haft, und doch geht sie uns an. Der "kluge Hans" war ein Pferd, das 
ein bekannter Tierdresseur angeblich so weit gebraeht hatre, daB es 
rechnen sowie sein eigenes Alter, das Alter seines Herrn und vieles 
andere behalten und auf Fragen angeben konnte. Spater haben die so
genannten EIberfelder Pferde und die Schimpansin Basso aus dem 
Frankfurter Zoologischen Garten. den "klUgen Hans" beinahe noch 
iibertroffen. An der Erkliirung jedoch hat sich gar niehts geandert. 
Bleiben wir also beim "klugen Hans". Ihm und seinem Herrn ist 
seinerzeit von wissenschaftlicher Seite bestiitigt worden, daB sie bei 
ihren Vorfiihrungen keinen Trick angewandt hatten. Fur den Herrn 
hat das gestimmt; fiir das Tier doch nicht so ganz. Wie Stumpf und 
P fun g s t naehgewiesen haben, hat der kluge Hans niimlich die Aus
drucksbewegungen seines Gegeniibers ·beaehtet. Sprechen konnte ja 
aueh dieses Pferd nicht, es blieb ihm also nur ubrig, sich dureh 
Stampfen mit seinen Hufen verstiindlich zu machen, wenn geziihlt oder 
eine Rechenaufgabe geMst werden sollte. HieB eine solche Aufgabe 
3 mal 9, so stampfte der kluge Hans .2 7mal, und wenn er dann bei 
seinem Gegenuber eine leichte Kopfbewegung, ein geringfugiges Zucken 
der Augenlider bemerkte, so war er klug genug, nicht weiterzustampfen. 
Sobald man ihm Scheuklappen anlegte odeI' eine spanische Wand vor 
ihn stellte, war es mit dem Reehnen vorOOi; dann hatte er aueh den 
Geburtstag seines Herrn rund die Dauer seines eigenen Lebens vergessen. 

Pfungst hat die Ausdrucksbewegungen, die dem "klugen Hans" 
als Zeichen dienten, nicht nur mit objektiven Methoden aufgezeiehnet, 
sondern sich so zu eigen gemacht, daB er sie auch ohne Apparate 00-
obachtell, ja daB er sie an sich seIber willkurlich herstellen konnte. 
So ist es ihm gelungen, einmal das rechnende Pferd zu tiiuschen, es 
falsch rechnen zu lassen, dann namlich, wenn er seine Zeichen falsch 

Bumke, Seele. 2. Aul!. 18 
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gab, und zweitens, den klugen Hans nachzuahmen. P fun g s that sich 
gleiche Aufgaben stellen lassen und sie in der gleichen Weise gelost. 
Er forderte z. B. sein Gegenuber auf, sich eine Zahl vorzustellen, und 
klopfte nun so lange auf den Tisch, bis bei dem anderen die Aus
drucksbewegungen auItraten, auf die er gewartet hatte; dann horte er 
auf, und fast immer hat die so angegebene Zahl gestimmt. 

(Ganz kurz mochte ich noch auf Untersuchungen eingehen, die 
Veraguth und Muller im Anschlu8 an Untersuchungen von Tar
chanoff angestellt und die zur Einfuhrung einer unter dem Namen 
des psychogalvanischen Reflexphanomens bekannt gewor
denen Methode gefiihrt haben. Diese beruht darauf, da8 der Leitungs
widerstand, welchen der menschliche Korper einem durch ibn ge
leiteten galvanischen Strom entgegensetzt, nicht gleichbleibt, sondern 
Schwankungen zeigt, die u. a. auch von seelischen Einflussen abhangen 
und die mit geeigneten Vorrichtungen gemessen werden konnen. Wor
auf diese Schwankungen beruhen, steht noch nicht fest; moglicher
weise hangen sie von der mehr oder minder starken Tatigkeit der Haut
drusen ab; denn wir wissen ja, einmal, da8 eine durchfeuchtete Haut 
den elektrischen Strom besser leitet als eine trockene, und ferner, da8 
seelische Erregungen die Tatigkeit unserer Schweilldriisen - ich er
innere an die na8kalten Hande der Angst - beeinflussen konnen. 
Vera gu th stellt seine Versuche so an, da8 er die Person, die er be
obachten will, in einen galvanischen Stvomkreis einschlie8t und an einem 
Spiegelgalvanometer die Schwankungen der Stvomstarke unmittelbar 
abliest. In diesen auf elektrischem Wege gewonnenen Kurven besitzen 
wir einen ungemein feinen Gradmesser fur das mehr oder minder voll
kommene Gleiehgewicht des gemutlichen Zustandes eines Menschen.) 

Zum Schlu8 wollen wir noch die Frage aufwerfen, wie die Aus
drucksbewegungen entstanden und auf welche Weise sie mit seelischen 
Vorgangen verbunden sein mogen. Darwin hatte gemeint, sie stell ten 
Reste urspriinglich zweckma8iger Handlungen dar, die beim Kultur
menschen we urspriingliche Bedeutung eingebu8t, sich aber in Hal
tung, Mimik, Gesten usw. zum Teil erhalten hatten. Es ist das eine 
jener Behauptungen, die nicht bewiesen, aber auch Dieht leicht wider
legt werden konnen; immerhin hat Theodor Meynert in einem 
1887 gehaltenen Vortrage 1 sehr beachtliche Grunde gegen diese An
schauung zusammengetragen. 

1 Mechanik der Physiognomik. 60. Naturforscher-Versammlung, Wiesbaden. 
Sammlg. v. popul1!.rwissenschaftl.Vortragen.Wien u. Leipzig :W. Braumiiller1892. 
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Sind also die korperliehen Erseheinungen den Gemuts
bewegungen gleieh- odeI' untergeordnet? Es hat eine Zeit ge
geben, in del' man noeh ein Drittes fiir moglieh gehalten hat; als 
durch die materialistisehe Hoehflut aueh das psyehologisehe Arbeits
feld iibersehwemmt worden war, hat James erklart: "Wir weinen 
nieht, weil wir traurig sind, sondel'll wir sind traurig, weil wir weinen.' , 
Und C. Lan g e hat von einer urn ihr totes Kind trauel'llden Mutter 
gemeint, in Wahrheit fiihle sie niehts als "die Mudigkeit und Schlaff
heit ihrer Muskeln, die KaIte ihrer blutleeren Haut und den Mangel 
ihres Gehirns an Kraft zu klarem und schnellem Denken". Die Ge
miitsbewegungen sollten also die Folge und ihre korperliehen AuBe
rung en das Urspriingliehe' sein. 

Es ist klar, wie eng sieh diese Auffassung mit denen von Paw low 
und Bee h t ere w sowie mit denen del' Behavioristen beriihrt. Wenn 
C. Lan g e zugibt, daB ~ine geladene Pistole keinen anderen Sinnes
einclruek bewirken kalm als eine ungeladene und ein Loffel, mit dem 
ein Kind eine bittere Arznei bekommen hat, keinen anderen als irgend
ein Loffel sonst, so sollte man meinen, er miiBte, wenn Pistole und 
Loffel trotzdem je naeh den Umsmnden sehr verschiedene Wirkungen 
haben, den Untersehied im Seelischen suehen; er sueht ihn aber in 
Hirnzentren lmd Bahnen sowie in Irradiationen, dureh die ge"visse 
Zellgruppen fUr bestinmIte Reize empfanglieher wiirden. Das ist im 
Prinzip del' bedingte Reflex. Wieder wird das BewuBtsein zum Zu
schauer, del' das ganze - rein korperliehe - Getriebe aus durehaus 
unaufgeklarten Grunden mitansehen und aus noeh weniger erfind
lichen Grunden gelegentlieh unter ihm leiden, del' aber beileibe nieht 
mitreden darf und von dem deshalb aueh niemand' begreift, warum er 
eigentlich da sein kann oder muB und jedenfalls ist. 

Sherrington hat die James-Langesehe Theorie experimentell 
naehzuprufen versueht. Er hat bei versehiedenen Tieren das Riieken
mark hoch oben durehtrennt und auBerdem die vegetativen Fasern des 
Vagus durchsehnitten. Danaeh hatten die Tiere, die von ihrem Korper 
nun so gut wie nichts mehr wahrnehmen konnten, aueh keine Gemiits
bewegungen mehr haben diirfen. Sie hatten sie aber; sie haben nach 
wie VOl' Wut, Ekel und Freude gezeigt. 

Aber ieh glaube, es hatte diesel' Versuehe gar nieht bedurft. Was 
ware denn bewiesen gewesen, hatten sie ein negatives Ergebnis gehabt? 
Ieh glaube, daB man das Problem von einer anderen Seite angehen 
muB. Wir haben gesehen: Korper und Seele gehoren zusammen, so 

18* 
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wie Seele und damit BewuBtsein zum Leben gehoren; sie gehoren zu
sammen, es ist also Unsinn zu fragen, wie eines aus dem andern ent
steht. "So ist es also falsch zu sagen", schreibt C. G. C a I' us, "die 
Trimer wir k t einen langsameren Herzschlag, ein Bleichen del' Haut 
durch Zuriickziehen del' Blutstromung aus den feinsten Netzen del' 
Oberflache .,. ein langsameres Atmen usw., sondeI'll es soIl heillen: 
die Trauer ist teilweise eben aUes clieses sellist ... " 

Fiir diese Gnmdeinstellung versteht sich abel' auch das von selbst, 
daB sich Gemiitsbewegungen und Stimmungen sowohl von del' korper
lichen wie von del' seelischen Seite her heeinflussen lassen. C. Lan g'e 
erinnel't daran, daB del' "vVein des Menschen Herz erfreut" und daB 
er u. U. angstliche Spannungen beseitigt; nun, hellte stellt die che
mischo Industrie dauernd neue Arzneimittel her, die beinahe ebenso 
gut wie del' AlkohoI auch auf schlechte Stimmungen wirken. Auch das • 
ist richtig, daB manche Krankheiten traurige und heitere Verstin1-
mungen bedingen, und zwar zum Teil solche, die (wie die manisch
depressiven) ilue letzte Ursache in einem abnormen StoffwechseI haben, 
zum Teil aberauch Krankheiten, die (wie gmvisse Gesch wiilste) das 
Gehirn direkt in Mitleidenschaft ziehen. 

Dbrigens gillt es Untersuchungen von H. Bel' ge 1', die die von 
Lan g e und Jam e s angeschnittene Frage noch etwas weiterfiihren. 
Bel' gel' hat Menschen untersucht, denen, infolge einer Verletzung 
etwa, ein Teil del' knochernen Schadeldecke hatte entfernt werden 
miissen, Kranke also, deren Gehirn an del' betreffenden Stelle nur 
noch die Kopfhaut bedeckte. Man kann bei solchen Menschen fiihlen, 
wie das Gehirn unter diesel' Hautdeck,e pulsiert; denn selbstverstand
lich spieIen sich hier ahnliche Vorgange aIs Wirkungen des Blllt
druckes und del' Herztatigkeit ab wie im iihrigen Korper. Diese Tat
sache hat Berger benutzt, um Plethysmogramme vom Gehirn selbst 
ahzunehmen, und er hat clies,e V oIumkllrven dann mit denen verglichen, 
die sich gleichzeitig durch die plethysmogTaphische Untersuchung eines 
Armes ergeben. 

Dabei hat sich zunachst hcrausgestellt, daB die Volumschwankungen 
des Gehirns denen, die am uhrigen Korper heohachtet werden, zeitlich 
vorangehen, und ferneI'. dag sie andel'S verlallfen als jene. 
Ein Lustzustand geht in del' Regel mil einer Zunahme des Hirn
volumens und del' Hohe seiner pulsatorischen Schwankungen einher; 
dafiir werden die einzelnen Pulss,chlage langeI'. Bei Unlust dagegen 
geht die Pulsationshohe des Gehirns zuweilen bis auf weniger aIs die 
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HaUte zuruck; haufiger nimmt sie ebenso wie das Gehiz:nvolumen auch 
hierbei mehr oder weniger zu. Auch geistige Arbeit geht mit einer Zu
nahma des Hirnvolumens und seiner Pulsationshohe einher. 

Der Nachweis, daB die Schwankungen der Blutfulle im Gehirn 
fruher eintreten als die entsprechenden Volumanderungen an den 
GliedmaBen des Korpers, legt einen Gedanken nahe, dessen Erorterung 
durch geliiufige Anschauungen uber den Zusammenhang zwischen 
physischem und seelischem Geschehen zunachst gerechtfertigt er
scheinen konnte: stellen diese Volumanderungen nicht wenigstens 
einen, einen auBerlich sichtbaren, Teil der korperlichen Par
allelprozesse des Psychischen dar? 

Berger hat gezeigt, daB diese Fraga verneint werden muB; er hat 
bewiesen, daB auch diese korperlichen Veranderungen im Gehirn selbst, 
wernl sie auch fruher eintreten al~ im ubrigen Korper, doch sekun
dar und den seelischen Vorgangen, den gemutlichen Schwankungen 
und den intellektuellen Leistungen, untergeordnet sind. 

Dagegen scheinen die elektrischen Vorgange, die B ergerl 
an cler Hirnrinde festgestellt hat, unmittelbare Beziehungen zu ihrer 
Tatigkeit zu besitzen. Be r g e r hat in den von ihm gewonnenen Elek
trenzephalogrammen einmal etwas groBere Ausschlage beobachtet, die 
er als "Alphawellen" bezeichnet, und zweitens kleinere Wellen, die 
den groBeren aufgesetzt sind. Von der ersten Gruppe meint Be r g e r , 
daB sie in der Tat "elektrische Begleiterscheinungen derjenigen mate
riellen Rindenvorgange sind, die man auch als psychophysische be
zeichnet hat, da sie unter Umstfulden mit BewuBtseinserscheinungen 
einhergehen kOnnen". Er fugt hinzu: "Somit wiirde das Elektren
zephalogramm cine unmittelbare Begleiterscheinung der stfuldig 
abIaufenden automatischen Rindenvorgange selbst darstellenl" Ber
ger hat sogar gefunden, daB bei jeder geistigen Arbeit ein erheblicher 
Abfall der elektrischen Spannung erfolgt. DaB mit diesen Feststellun
gen noch nichts uber die eigentlichen physiologischen Begleitvorgange 
des See Ii s c hen ausgesagt worden ist, versteht sich fur unsere Be
trachtungsweise von selbst. 

1 Nach Vorarbeiten von Caton, Danilawski, Freischl, v. Marxone 
und Prawdicz-Meminski. 
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Intelligenz, Charakter, Temperament. 

Das letzte Ziel jeder psychologischen Arbeit ist die Darstellung der 
Personlichkeit. Alles, was in den vorstehenden Abschnitten er5rtert 
worden ist, kann, lediglich als Vorarbeit fiir diese Darstellung gelten, 
als ein imrner erneuter Versuch, die Struktur der menschlichen Seele 
dadurch aufzuhelIen, daB man ihre Erlebnisse in ihren mannigfaltigen 
Gestaltungen, ihren innigen Vedlechtllilgen und in ihren Beziehungen 
sowohl zur AuBenwelt wie zum eigenen Korper so gut wie moglich 
studiert und aus ihnen auf die ihren Urgrund bildende Psyche zuriick
schlieBt. 

Es kennzeichnet die Abhangigkeit aller Einzelforschungen von den 
jeweiligen allgemeinen Zeitstr5mungen gut, daB die Psychologie in der 
zweiten Halfte des letzten J ahrhunderts auBer den Verbindungen des 
Menschen nach auBen, den Wahrnehmungen also und den Ausdrucks
bewegungen, beinahe ausschlieBlich seine in tell e k t u e 11 e n Lei
stungen berucksichtigt hat. Dabei ist nich~ nur das iibersehen oder 
wenigstens vernachlassigt worden, daB Triebe, Gefiihle, Willens
regungen, Temperament und Charakter fiir die Gestaltung einer Per
sonlichkeit wichtiger sind als der bloBe Verstand, sondern zuweilen 
sogar das, daB es nicht einmal e i n e Intelligenz gibt, die sich yom 
Genie bis zum ldioten nur in verschiedenen Graden iiber die Kopfe 
verteilt. J ede geistige Leistung baut sich auf den verschiedensten VoI'
aussetzungen auf, und selbst wo das EI'gebnis bei zwei verschiedenen 
Menschen einmal gleich groB zu sein scheint, brauchen sich die Vor
aussetzungen noch nicht aIle zu gleichen. AuBer yom U r t e i 1 hangen 
unsere Leistungen von der Schade der Auf f ass un g, der Auf
mer k sam k e it, yom Mer k - und {) bun g s ve r m 0 g en, der 
s pr a chlic hen G e wan d th ei t und schlieBlich auch von der g e i
stigen Frische und Spannkraft oder anders ausgedruckt VOIl 

der mehr odeI' mindel' groBen E r m ii db ark e i t ab. Da sich in dieser 
Reihe (in der von Phantasie und schOpferischen Einfallen noch nicht 
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einmal die Rede ist) abel' auch die Aufmerksamkeit findet, so liiBt sieh 
die Intelligenz so gar yom G e f u h lund ihr Versagen aueh yon gemut
lichen Einfliissen nieht trennen. Ohne Interesse, also ohne Gefiihl 
konnen wir niehts auffassen, beurteilen, merken, behalten; dureh einen 
Affekt abel', also dureh ein z u s t a I' k e s Gefuhl, werden unsere Sinne, 
unsere Erinnerungen und unser Urteil getrubt. 

SchOll diese Anteile aus den gegensatzliehen Begriffen del' Klugheit 
und Dummheit. auszuseheiden, ist praktiseh unmoglieh. Abel' wir 
durfen dabei noeh gar nieht steheubleiben. Es gibt seelisehe Fiihig
keiten, die gut ausgebildet sein konnen, ohne daB man deshalb be
sonders kIug zu sein braueht, die also fur sieh jedenfalIs "die" In
telligenz nieht ausmaehen konnen, die abel' doeh nieht feWen dUrfen. 
wenn einer nieht dumm werden soli. Hierher gehoren z. B. die Spraehe 
und das Gedaehtnis, auf deren Beziehungen zum Verstand ieh gleieh 
niiher eingehen werde; hierher gelioren abel' aueh die gemutliehen 
Eigensehaften, die zu den "rein" intelIektuelien hinzub"eten mussen. 
Aueh von diesen Eigensehaften werden ~ spreehen. Vorher abel' wol
len wir fragen, was denn ubrigbleiben wurde, wenn sieh die Intelligenz 
rein darstelien lieBe. Die Antwort heiBt: diesel' Rest wiirde in dem 
Urteilsvermogen, die Dummheit also in del' Urteilssehwaehe bestehen. 

iT rteil ist das Verstiindnis fur den Zusammeuhang del' Dinge, und 
seine hoehste Leistung ist del' Blick fur das Wesentliehe, den das 
Genie VOl' anderen Mensehen voraushat. Abel' das Urteil ist, wie gut 
es aueh beim einzeInen entwiekelt sein mag, immer nul' eine Fahigkeit, 
tiber die keiner zu allen Zeiten im gleiehen MaBe verfugt. "Del' wei
seste Mann", schreibt Lord Chesterfield 1, "verfahrt zuweilen 
sehwaehsinnig", und er maeht diese Bemerkung gleieh wahl', indem 
er fortfiihrt: "und del' sehwaehsinnigste zuweilen weislieh". SpateI' 
hat F I a u bert 2 viele Dummheiten groBer und bedeutender Manner 
zusammengestelit. Die Sammlung ist so umfangreieh geworden, daB 
sie sieh niemals als Gauzes hat veroffentliehen lass,en. Was jedoeh von 
ihr vorliegt, wurde (wenn wir es sonst nieht wiiBten) fur den Nach
weis genugen, daB aueh kluge Mensehen zuzeiten sehr dumme Sachen 
sagen und tun. Es ware faIseh, sie deshalb fUr Esel zu halten; wenn 
sich die IntelIigenz eines Menschen tiberhaupt absehatzen lieBe, so 
wiirde man zunaehst wissen miissen, nieht ob, sondern wie oft er 
riehtige odeI' falsehe Sehlusse zieht, treffende odeI' abwegige Be-

l Briefe an seinen Sohn. Munchen u. Leipzig: G. Muller 1912, S. 167. 
2 In memoriam Gustave Flaubert. Leipzig: Kurt Wolff-Verlag. 
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merkungen macht, wertvolle oder wertlose Meinungen auBert. Ge
niigen abel' wiirde das nicht; denn es gillt sehr verschiedene Formen 
der Intelligenz. Der eine urteilt schnell und macht gelegentlich Feh
ler, ist abel' im ganzen gerade diesel' Formel wegen ein tiichtiger Ked; 
der andere laBt sich Zeit, irrt sich selten und dringt mit seinem Yer
stande viel tiefer; soll er abel' schnell entscheiden und handeln, so 
kann er auf einmal begriffsstutzig sein. Dazu gibt es nicht bloB rein 
theoretische und rein praktische Begabungen, sondern ganz besondere 
Anlagen, deren Entwicklung nur in bestimmten Berufen gelingt. Es 
ist z. B. bekannt, wie toricht sich zuweilen 1 selbst groBe Gelehrte in 
allen politischen Dingen verhalten; wir aIle mochten wohl Mom m
sen s uncl Vir c how s politische Tatigkeit 2 aus der Erinnerung an ihr 
Leben ausgemerzt sehen; wer sie nach diesen "Leistungen" beurteilt, 
winl ihrer Bedeutung gewiB nicht gerecht. Nun konnen praktisch tiitige 
Menschen, Landwirte also, Kaufleute, Industrielle, Offiziere usw., iiber 
die Wissenschaft auch recht torichte Meinungen haben. Abel' wie steht 
es denn mit den Gelehrten untereinander? Ich weiB clariiber ziemlich 
Bescheid: beriihmte Mediziner haben mir gegeniiber aIle Philosophie 
fiir dummes Geschwatz und groBe Philosophen die Chemie fiir eine 
gehobene Kochkunst erkliirt. Wenn das in diesen Schichten geschieht, 
so werden wir uns iiber die Menge nicht aufregen diirfen. Sie kann ja 

1 Ich konnte auch sagen zumeist. In der Paulskirche haben, glaube ich, 
auch ziemlich viel Professoren gesessen. Auch jener Geffcken, der aus
gerechnet im Jahre 1888 Ausziige aus dem Kriegstagebuch des Kronprinzen 
Friedrich veroffentlicht hat, ist ein Professor gewesen. Die damaligen deut
schen Bundesftirsten, deren Reichstreue sich nach einem doppelten Thron
wechsel bewilhren sollte, haben durch diese VerOffentlichung erfahren, der 
spiltere Kaiser Friedrich hiltte nach dem Siege iiber Frankreich 1871 iiber 
sie herfallen und sie vergewaltigen wollen. - Man kann nicht gut noch in
stinktloser sein. 

a VgI. Fiirst Miinster (an Fiirst ChI. Hohenlohe. Denkwiirdigkeiten 
der Reichskanzlerzeit. Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlagsanstalt 1931, S. 495): 
"Professoren sind, wie die Erfahrung aller Zeiten und aller Lander gezeigt hat, 
was Politik und Diplomatie betrifft, vollstandig unbrauchbar, haben bis jetzt 
nur dummes Zeug gemacht und werden, wenn man sie 10slaBt, auch ferner 
es tun." Ich fiirchte, Fiirst Miinster hat recht. Ich habe so lange unter 
Professoren gelebt und so viele Lebensgeschichten groBer Staatsmanner ge
lesen, daB ich sagen darf: nicht bloB die Aufgaben, sondern auch die von 
Geburt an vorhandenen Anlagen sind in beiden Filllen von Grund auf ver
schieden. Das soll nicht heiJ3en, daB eine wissenschaftliche Aufgabe nicht 
einmal auch durch einen groBen Staatsmann in Zeiten der MuBe gelOst werden 
konnte; wohl aber sollten sich Gelehrte wenn irgend moglich nicht mit der 
praktischen Behandlung politischer Fragen befassen. Schon die sind ja selten, 
die ein groBes Institut gut zu leiten verstehen. 
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noch weniger wissen, daB Dinge, die auBerhalb ihres Gesichtskreises 
liegen, nicht notwendig iiberfliissig und albern sein miissen. Aber auch 
wenn sich Menschen scheinbar innerhalb ihrer eigenen Grenzen be
wegen, heillt es mit dem Urteil iiber ihre Intelligenz vorsichtig sein; 
es spielen dabei oft recht zufiillige Umstiinde mit; viele geIten als 
dumm und beschrankt, die nur auf falsche Gleise geraten, und manche 
bleiben hinter dem Durchschnitt zuriick, weil ihre eigentlichen Be
gabungen niemals geweckt worden sind. 

Dabei ist es ganz faIsch, bei der Beurteilung der Intelligenz den 
Besitz an Kenntnissen als MaBstab zu nehmen. Wenn wir iiber uns 
selbst urteilen, tun wir das ja auch beinahe niemals. "Jedermann", 
sagt La Rochefoucaul.d, "beklagt sich iiber sein Gediichtnis, nie
mand iiber seinen Verstand." In der Tat geben wir nicht nur die Feh
ler unseres Erinnerungsvermogens, sondern auch die unserer Sinne 
eher und leichteren Herzens zu als die Mangel unseres Urteils (oder 
gar unseres Charakters). Immerhin wird das bloBe Wissen, und zwar 
nicht bloB auf der Schule, doch immer noch iiberschiitzt. Ieh habe 
einmal einen "Privatgelehrten" behandelt, der das Abiturium bestanden 
und als cando phil. jahrelang Privatstunden gegeben hatte, bis er eines 
Tages ganz torichte Diebstiihle beging. Der Mann sehrieb lange Ein
gab en fast fehlerlos auf Deutsch, Franzosiseh, Lateinisch und Grie
chisch, aber der InhaIt seiner Sehreibereien war jedesmal albern und 
dumm. Umgekehrt ist es iibrigens genau so: wenn einer nichts weiB, 
so braucht er noeh lange nicht tOricht zu sein. Eine .zigeunerin (die 
ich auf ihre Verantwortlichkeit begutachten muBte) konnte weder lesen 
noeh schreiben, ja sie wuBte von dem, was wir auf der Schule lernen, 
schlechterdings nichts, aber sie war eine grundgeseheite, man kann 
auch sagen gerissene Frau. Viele "Defekte", die friiher als ein Beweis 
des Schwaehsinns gegolten haben, sind aber auch unter Nicht-Analpha
beten normal. Vielleicht ist der geistige Besitz bei den "Ungebildeten" 
im Durchschnitt nicht ganz so gering, wie es Rod e n w a I d vor J ahren 
einmal bei 174 Rekruten festgestellt hat; immerhin wird man bei 
vielen Menschen doch einen "volligen Mangel an sozialer Orientierung 
und eine giinzliche Unkenntnis der politischen und sozialen Rechte" 
voraussetzen miissen 1. 

1 Das, was von Rodenwalds Soldaten wirklich alle gekonnt hahen, ist 
das Zahlen von 1-20 gewesen, das Aufzahlen der Monate, der nachsten Bahn
stationen vom Heimatdorf, die Benennungen der Himmelsrichtungen, die 
Lange der Monate, der Name des Kaisers, der Hauptstadt von Deutschland. 
Selbst die Jahreszeiten haben von 17~ nur 16~ gewuBt. 
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Rod.e n wa I d hat ausdriicklich betont, U nterhaltungen iiber den 
Be r u f der untersuchten Personen hiitten bessere Ergebnisse auch nicht 
gehabt. Die Feststellung ist notwendig gewesen; denn es ist klar, daB 
ein Bauer andere Dinge wissen und iiber andere Dinge zutreffend ur
teilen wird als ein Kaufmann der GroBstadt, und daB Irrtiimer, die 
einem Schreibtischarheiter vielleicht unterlaufen mogen, bei einem 
praktiseh tiitig.en Mensehen hedenklich sein wiirden. 

Die bisher erorterten Schwierigkeiten werden nun dadurch noch 
groBer, daB zahlreiehe Begriffe und Urteile nur seheinbar erworben 
werden, weil man sie von der Spraehe in bestimmten Ausdriieken, ge
brauehliehen Redewendungen, Spriehwortern usw. fertig geliefert be
kommt. Jeder Mensch, und zwar der kluge im Durehsehnitt noeh mehr 
als der unhegahte, arbeitet mit Urteilen, die sieh in irgendeiner sprach
lichen Form nied,ergeschlagen haben und die er nun rein' gedaehtnis
miiBig, ohne neu~ Urteilsleistung, als Glieder neuer Gedankenreihen. 
und als die Voraussetzungen weitergehender SchluBfolgerungen ver-

· wendet. Ohne diese Einriehtung wiirden ,vir gerade zu den hoehsten 
geistigen Leistungen zum mindesten viel mehr Zeit aufwenden miissen. 

· Abel' sie enthii.1t auch eine Ge1.a b r; weil sie in diese feste Form ein
gegangen sind, werden solche Urteile schwer wieder gepriift, und so 
bauen sich auf ihnen leicht spatere Irrtiimer auf. Noch schlimmer ist 
es natiirlich, wenn Schliisse nicht selbst gezogen, sondern von anderen 
iibernommen worden sind. Wir aIle tragen Vorurteile mit uns herum, 
die wir aufgehen wiirden, vrenn wir nur einmal griindlich liber sie 
nachdenken wollten. 

Natiirlich ist dieser Fehler bei dummen Menschen haufiger als bei 
klugen. Es gibt angeboren Schwachsinnige, die lebhaft sind und be
sonders liber eine erhebliche sprachliche Gewandtheit verfiigen; nach 
Art altkluger Kinder plappern sie cine Menge fertiger Meinungen nacho 
ohne daB sich in jedem Augenblick nachweisen lieBe, daB sie sie im 
Grunde gar nieht verstehen. Auch ihre Lebensfiihrung gibt dann zu
niichst kein zutreffendes Bild; unter der Wirkung der Familientradi
tion bleiben sie lange unauffiillig, und erst wenn sie in neue Ver
hiiltnisse kommen, stellt sich ihre Dummheit richtig heraus. Nament
lich in den hOheren Gesellschaftskreisen werden Mangel des Urteils, 
wenn sie nur mit solchen des Gediichtnisses und damit der iiuBeren 
Erziehbarkeit nicht zusammenfallen, oft lange durch gute Formen und 

· sprachliche Gewandtheit verdeckt. 
Man wird aus solchen Erfahrungen folgern miissen, daB sich die 
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Intelligenz (solange sie sich nieht dem Nullpunkt nahert) experimentell 
(etwa durcll die bekannten Bin e t sehen Tests) niemals wirklieh ab
sehatzell laBt; wir werden sie haufig nach den Erfolgen im Leben be
urteilen miissen, und da wir aueh das nieht in jedem Augenbliek 
konnen, miissen wir uns gelegentlieh irren. Schon maneher hat so 
lange als "hirnverbrannt" oder als hlode gegolten, bis sieh eine seiner 
urspriinglich verlaehten Erfindungen durehgesetzt hat ( ebenso wie 
umgekehrt manehe Leistung angestaunt wird, obwohl ihr beriihmter 
Urheber inzwischen vergreist odeI' dureh Eitelkeit verdummt worden 
ist). LaBt sieh jedoeh eine groBere Stl'eeke eines Lebens iihersehen, 
so wird man meistens wenigstens das sagen konnen, ob einer lebens
tiichtig ist odeI' nieht. 

1m ersten FaIle ist er natiirlieh nieht dumm. Das heiBt abel' nieht, 
daB die soziale Leistungsf1i.higkeit eines Mensehen nieht noeh von ganz 
anderen Bedingungen abhinge als von "rein" intellektuellen. Und da
mit sind wir an dem Punkt, an dem eine rationalistisch eingestellte 
PsycllOlogie immer geseheitert ist und immer wieder wird scheitern 
miissen: es gibt ebensowenig eine isolierte Intelligenz wie eine ein
fache Empfindung, ein reines Gefiihl odeI' einen bloB en (nieht gefuhls
betonten) Gedanken. Anders gesagt: del' B,e g ri ff de I' In te II i ge n z 
laBt sieh von dem del' Personlichkeit (nnd damit von 
denen des Temperaments und Charakters)nieht trennen. 

Wieder tritt uns die ganze Gesehlossenheit und Einheitlichkeit der 
menschliehen Seele entgegen, eine Einheit, an del' trotz aIler Wider
spruehe, die wir in jeder Psyche antreffen werden, nieht bloB die 
Bemiihungen del' Elementenpsyehologie, sondern iiberhaupt aIle Ver
suehe, das 'Vesen eines Mensehen andel'S als kiinstleriseh. d. h. nieht 
als Ganzes zu fassen, stets wirkungslos abgeprallt sind. Nieht ein-' 
mal die Trennung von Korper und Geist laBt diese Einheitliehkeit 
und Gesehlossenheit zu; jedes psyehisehe setzt ein physisehes Ge
sehehen voraus; jeder seelisehen Eigenart entsprieht ein bestimmtes 
Verhalten im Korperbau sowohl, wie in seiner Funktion; und jedes 
lehgefiihl sehlieBt das Gefiihl des eigenen Korpers mit ein. Man 
kann aus Bismareks PersOnliehkeit die hohe Gestalt und das "Be
wuBtsein tadelfreier Korperformen" ebensowenig herausdenken wie 
aus del' Wilhelms II. das Wissen um einen verstummelten Arm; 
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und zum jungen Go e th e gehort die sieghafte Mannlichkeit ebenso 
wie zu Menzel der zwergenhafte Korper und der sexuelle Defektl. 

1m Seelischen selbst aber Grenzlinien ziehen haben auch die geist
reichsten Leute niemals gekonnt. GewiB, gegen PIa tos Unterschei
dung von Begierde, Gefiihl und Erkenntnis wird sich nichts einwenden 
lassen; aber daB die Begierde in den Lenden, das Gefiihl im Herzen 
und die Erkenntnis im Kopfe saBe, hat Pia to bestimmt nicht wort
lich gemeint; die Erkenntnis ist ja "das Auge der Begierde und kann 
zum Steuermann der Seele werden", und zum Handeln ist erforderlich, 
"daB die Begierde, obwohl vom Gefiihl durchwarmt, von der Ver
nunft geleitet sei". Auch P I a to hat an verschiedene Aspekte, nicht an 
verschiedene Teile der Seele gedacht. 

Wir werden also mit Klages und H. F. Hoffmann ruhig von 
"Vitaltrieben" ("die zur Befriedigung allgemeinster, elementarer, 
primitiver Lebensbediirfnisse dienen"), "s t reb end enG e f ii hie n" 
("die bei dem natiirlich aufgebauten Menschen eine gewisse Bandigung 
des Animalischen bewirken") und vom ,,,Geis(' ("der Schicht des 
bewuBten Wollens, des rationalen Denkens, der Selbstbeherrschung 
und der bewui~ten idealen Pflichterfiillung") sprechen, ja wir werden 
sogar zugeb~n diirfen, daB die elementaren Triebe, die sehr niedere 
Tiere ebenso haben wie wir, korperlich tie fer und urspriinglicher ver
ankert sein werden als geistige Interessen und ethische Ziele; wir wer
den deshalb zuweilen auch sagen, manche Triebe brachen plOtzlich 
unbeherrscht "aus den Tiefen der Seele" hervor; mit einem Wort: 
wir werden H. F. Hoffmanns ,,§chichtentheorie" 2 so lange iiber
nehmen, wie sie nichts sein will als eines von den Bildern, ohne die 
sich das Psychische nun einmal nicht ausdriicken laBt und die sich 
immer erst dann als gefahrlich erweisen, wenn man hinter ihnen nach 
realen, korperlichen Entsprechungen sucht. Die Bedenken, die sich in 
dieser Hinsicht gegen gewisse moderne Fassungen der Lokalisations-

1 "Lich tenbergs Wohlgefallen an Karikaturen", sagt Goethe zu Riemer 
(Goethes Gesprii.Che. Leipzig: Biedermann I, 409), "riihrt von seiner ungliick
lichen korperlichen Konstitution mit her, daB es ihn erfreut, etwas noch unter 
sich zu erblicken." Natiirlich ist das nicht die einzige und notwendige Folge, 
die einer einer ungliicklichen Korperlichkeit geben kann. Goethe fahrt des
halb auch fort: "Es war keine konstruktive Natur ... nur auf Entdeckung 
des Mangelhaften gestellt." 

2 "Jede hiihere Schicht ist einer tieferen iibergelagert und gibt ihr Ziigelung, 
lebt aber mit von ihrer Kraft. Hohere Schichten iibernehmen Funktionen der 
tieferen, die bei niederen Formen des Lebens, d. h. bei primitiven Organismen 
den tieferen Schichten allein zukommen" (H. F. Hoffmann). 
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lehre erhebe:n, habe ich friihier (S. 245) auseinandergesetzt; hier sei 
nur das eine noch einmal gesagt: das Ieh zerlegen, so wie die Anatomie 
einen Korper zerlegt, es erklaren, wie die Physiologie wenigstens 
manche Korperfunktionen erklart, es verstehen, wie man eine AuBe
rung eines Mensehen, eine Gebarde, ein Wort oder wie man ein Ge
dieht und ein Bild zuweilen versteht - dies alles kOnnen wir nieht. 

Go e th e hat gemeint, daB sogar das yvwlh aeav-c6v immer nur ein 
frommer Wunsch bleiben wiirde, daB uns also nieht einmal das ge
gebell ware, uns seIber kennenzulernen 1. Er hat freilich hinzugefiigt: 
die anderen kennten 'uns besser. Aber aueh das darf man nur cum 
grano salis verstehen. "Was weiB ein Mensch yom andern" - hat 
nieht aueh das Go e th e gesagt 2? Es ist sieherlieh niitzlich, sich auch 
im Spiegel der anderen zu sehen - "Man muB auf seine Feinde ach
ten; denn diese bemerken zuerst unsere Fehler", hat Antisthenes 3 

lange vor Goethe gemeint -; gewiB ware es gut, wenn wir aueh das 
beriicksiehtigen konnten, was die anderen iiber uns denken. Aber wenn 
wir das, was wir und n u r wi r von UlIS wi sse n, dafiir hergeben 
miiBten, so stande es urn ,unsere SeIbsterkenntnis aueh nieht sehr gut. 
Und wenn' wir beides hatten, unser Wissen urn und das Wissen der 
anderen von uns, kennten wir uns dann? Sieherlieh nieht. Aueh der 
einfaehste und offenste Mensch birgt fiir sieh und die anderen un
durchdringliehe Ratsel in sich. 

Miissen wir also fiir immer entsagen? Bis zu einem gewissen Grade 
werden wir es tun miissen, und wir konnen es deshaIb etwas leiehteren 
Herzens tun, weil sieh ein groBer Teil aller Literatur in Romanen, 
Gediehten und Dramen, in Geschichtswerken, Briefen, Selbstdarstellun
gen und vielen Biographien beinahe aussehlieBlieh darum bemiiht, uns 
das seelische Wesen ganzer gesehlossener Personliehkeiten plastisch 
und lebendig vor Augen zu fiihren. Freilich maeht uns aueh diese 
kiinstlerische Erfassung - ,vir haben friiher davon gesproehen -
psyehologiseh nieht satt. Es bleibt immer die Frage, was nun Diehtung 
ist und was wahr, oder anders gesagt: ob nicht der Kiinstler allzuviel 
von seinem eigenen Ieh hineingelegt hat in die von ihm dargestellte 
Gestalt. So wird die Wissenschaft mer doeh nieht ganz zuriiektreten 

1 Vgl. Stendhal (Das Lebell eines Sonderlings. Inselverlag 1921, S. 60): 
"Was war ich also? Ich werde es nie wissen." Dnd (S. 596): "Alles kann man 
erkennen, nur sich selbst nicht." 

2 Ich weill es wirklich nicht, aber D. v. Liliencron gibt es an. 
S Zit. nach L. Klages, Vorschule der Charakterkunde. J. A. Barth 1937. 
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kOnnen. Sie wU'd geWisse kiinstlerisehe Mittel der DarstelIwlg, wo es 
irgend geht, mit iibernehmen, ja sie wird nieht einmal die Phantasie 
bei ihrer Arbeit ausschalten diirfen. Es sei die Aufgabe des Biographen, 
sagt Erich Marcks im "Coligny", "iiber das auBerlich Sichtbare 
1mbedenklich hinauszugehen lmd das farbige Bild, in dem die Person
liehkeit dem Verfasser ja innerlich doch erscheinen muB, ganz und 
ohne RiickhaIt auch wiederzugeben". Abel', fiigt er hinzu: er darf 
nieht versaumen, "sich und den andern die Grenzen allezeit sichtbar 
zu halten, an denen das vVissen aufhort und das Begreifen beginnt". 
Damit sind nicht nur die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft, 
sondern ist aueh das festgelegt worden, daB die Arbeit der Psychologie 
slureh diese Grenzen zwar geteilt, abel' nieht eingeschrankt werden 
kann. 

Unter den in den letzten Jahrzehnten unternommenen Versuchen, 
iiber eine solche Darstellung einzelner Personlichkeiten hinauszugehen 
und die Grundziige mensehlicher Charaktere in viel alIgemeinerer Form 
herauszuarbeiten, sind natiirlieh an erster Stelle die Arbeiten von 
L u d wig K la g e s zu nennen. Auf sie naher eingehen abel' werde ieh 
nieht. Bei alIer Hochaehtung vor einer groBen geistigen Leistung und 
bei aller Dankbarkeit fiir manche Anregung im einzelnen muB ich doeh 
feststelIen: die Betraehtungsweise von K I a ge s steht del' meinen zu 
fern, als daB ich, ohne ihm Unrecht zu tun, versuchen durfte, seine 
Meinungen wiederzugeben. In der Hauptsaehe wird illir das Ver
standnis seiner Arbeiten wohl durch die fiir mich unbegreifliehe Auf
fassung unmoglich gemacht, "daB Leib und Seele untrennbar zu
sammengehorige Pole del' Lebenszelle sind, in die von au 15 e n her 
del' Geist, einem Keil vergleichbar, sich einsehiebt, mit 
dem B estreben, sie un terein and er zu en tzweien 1, also den 
Leib zu entseelen, die Seele zu entleiben und dergestalt aIles ilim er
reiehbare Leben zu toten". Ieh brauehe nieht zu sagen, daB sich diese 
Meinung mit meinen Grundauffassungen von Leben und Seele nicht 
vereinigell laBt. Abel' mil' scheint, daB K I a ge s auch sonst dem Men
sehen (und dem Leben) gegeniiber ganz andel'S eingestellt ist als ieh 
selbst, daB seine Augen also andel'S sehen als ieh. 

AIle Entwiirfe einer eigentliehen Pers6nlichkeitsforschung, die sieh 
nieht an K I age s anlehnen, ordnen sich in zwei natiirliche Gruppen. 

1 Von mir gesperrt. 



Psychophysische Konstitutionstypen. 

Die eine bildet die verstehende Ps,}"'chologie. wie sie von Dilthey be
griindet und von S p ran gel' in seinen "Lebensformen", von J asp e r s 
in der "Psychologie der Weltanschauungen" und von Scheler im 
.. ,Formalismus in der Ethik" aus- und fortgefiihrt worden ist; von ihl' 
wird der Mensch nach seiner E ins tell u n g zu den Werten des Lebens 
betrachtet, zu Sinneinheiten, zu kulturellen, asthetischen, ethischen, 
religiosen und wissenschaftlichen sowie zu politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Ideen. Dag sich ein Weltbild nicht gewinnen und Lebens
formen nicht finden lassen, wenn nicht bestimmte personliche, in
tellektuelle, gemiitliche, charakterologische Anlagen dazu die Moglich
keit gehen, daB also nicht jeder zu jeder Einstellung zu den Werten 
des Lebens gelangen, odeI' andel'S ausgedriickt, daB das, was man in 
solchen Zusammenhangen den objektiven Geist nennen mag, nicht bei 
allen Menschen in allen F ormen offenbar werden kann, wird dabei 
natiirlich nicht iibersehen. Nur werden diese konstitutionellen Fak
toren von der verstehenden Psychologie nicht zu Richtlinien fiir die 
Aufstellung ihrer Idealtypen gemacht. 

Den umgekehrten Weg haben die Konstitution~psycholo.geuim Sinne 
von Jaensch und Kretschmer gewahlt. Auch sie iibersehen die 
Moglichkeit einer der ihren entgegengesetzten Betrachtungsweise nicht, 
aber sie gehen nicht von den im Leben erworbenen Einstellungen, son
dern von den ererbten Anlagen aus und stenen in der Dberzeugtmg, 
dag Leib und Seele untreunbar zusammengehoren, nicht mehr bloB 
physische oder bloB psychische, sondern p s y c hop h Y sis c h e K 0 n -
stitutionstypen auf, die durch korperliche und seelische Eigen
schaften gekennzeichnet sind. 

Ich werde hier also einige Bemerlmngen iiber die Vererbung seeIi
scher Eigenschaften einschalten miissen. Aber vorher wollen wir fra
gen, ob denn alles, was wir seelisch werden und sind, auch wirklich 
ererbt wOl'den ist. Dag die Grundziige der Einzelpersonlichkeit schon 
bei ihrer Zeugung festgelegt werden, steht allerdings fest. Aber zwi
schen dem Erscheinen von Werthers Leiden und den Freiheitskriegen 
haben immerhin nur vierzig Jahre gelegen; Korners Geschiecht muB 
also von dem empfindsamen vorher gezeugt worden sein. .:\.hnliches 
haben wir in unsern Tagen erlebt. Urn die Jahrhundertwende haben 
viele an eine zunehmende Erschlaffung bei uns und bei anderen VoI
kern gegiaubt; I9I4 hat man davon Gott sei Dank gar nichts gemerkt; 
schon eher nach I 9 I 8; abel' dann hat eine Erziehung eingesetzt, deren 
heute'sichtbare vVirkungen, mit den Erscheinungen der Wertherepoche 
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verglichen, wohl geeignet sein konnten, uns an der Alleinherrschaft 
der Vererbungsgesetze irrezumachen . 

. Die Losung des Riitsels klingt paradox: es ist leichter, eine Gene
ration, eine Jugend, ein ganzes Yolk zu erziehen (oder auch zu ver
derben), als an den Grundzugen der einzelnen Personlichkeit etwas zu 
andern. Es hiingt das mit den Gesetzen del' Massenseele zusammen, die 
ja fruher 1 schon gestreift worden sind. In ihr treten viele personliche 
Eigenschaften zuruck; es kommt auf sie beinahe gar nicht mehr an; 
dafur werden bestimmte Charakterzuge, die naturlich als Anlage in dem 
betreHenden Geschlecht, Yolk usw. und damit auch in jedem seiner An
gehorigen vorhandell sein mussen, herausgearbeitet, gepflegt und betont; 
so entsteht die Physiognomie einer Zeit, cineI' Generation. Sieht man 
sich abel' den einzelnen an, so hat er doch alles von seinen Almen ererbt. 

SoIl man deshalb auf jede individueIle Erziehung verzichten? 
Sicherlich nicht. Nicht einmal dann, wenn man unter Erziehung mehr 
versteht als die blotSe Dressm, die man ja auch einem Hunde zuteil 
werden liitSt. Naturlich kann man einem Menschen mehr beibringen 
als wio er zur 'fiir herein- und herauskommt, mit Messer und Gabel 
itSt usw. Nm eines kann man ihm nicht beibringen, das niimlich, was 
nicht schon in ihm als Anlage liegt. M i c h e 1 a n gel 0 hat, glaube ich. 
einmal gesagt, alles. was del' Bildhauer schufe, stecke vorher im 
Marmor schon drin. Das gilt fur die Bildung eines Menschen noch 
mehr. Sobald er seine Erziehung selbst ubernimmt, gibt man ihm am 
besten den Rat: "W erde, der du bist" , oder auch: "Habe den Mut, 
du selbeI' zu sein 2 • " V orher aber werden sich EItel'll und Erzieher 
klarmachen mussen, daB auch sie nul' herausholen, abel' nichts hinein
legen kOnnen. Ge,viB, man hat Erziehungsromane und piidagogische 
Bucher geschrieben. Abgesehen davon, datS die meisten schrecklich 
langweilig sind, kranken sie gewohnlich an del' Idee 3 , daB, wenn del' 
Mensch nul' einsiihe, ,vie man sein musse, er ganz von selbst gut und 

1 Vgl. S. 14.8-" 
2 Vgl. Ange'l us Silesi us: "Mensch, alles, was du willst, ist schon zuvor 

in dir; es lieget nur an dem, daB du's nicht wirkst herfUr." 
3 Die Meinung, daB Gliick sowohl wie Tugend des Menschen allein von 

seinem Verstande abhingen, hat zu den meisten Zeiten bestanden. So schreibt 
Seneca (Vom gliickseligen Leben. Leipzig: Kroner)": "Ein gliickseliges Leben 
ist also ein solches, das auf einem richtigen und sicheren Urteil ruht und un
veranderlich ist." Und viel spater sagt La Bruyere (Die Charaktere. Deutsch 
von Karl Eitner. Hildburghausen: Bibliogr. lnst. '1870): "Es ist schwer 
glaublich, daB ein sehr schlechter Mensch hinreichenden Verstand besitzt. 
Ein grader und durchdringender Geist fiihrt zum Regelrechten, zur Recht-
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damit auch gliicklich sein wiirde1 • Trotzdem haben diese Schriften 
vielleicht zuweilen geniitzt - niimlich denen, auf deren Anlagen die 
in ihnen vertretenen Grundsiitze abgestimmt waren. 

Sehen wir uns doch die Geschwister an, die im gleichen Nest groB, 
von denselben Eltern erzogen, denselben Lehrern unterrichtet, den
selben giinstigen oder ungiinstigen Schicksalswinden durch ihre Kind
heit getrieben werden. Manche iihneln sich, und diese Ahnlichkeit 
hleibt, auch wenn ihre Wege sich iiuBerlich trennen, bis ins hohe Alter 
hinein. Andere aber sind von Geburt an verschieden; ein GroBvater 
hat dem einen diesen, eine GroBmutter dem andern jenen Charakter 
vererbt. Durch Dressur laBt sich manches - Unordnung z. B. - po
lieren: die Unterschiede des Charakters bleiben bestehen. Dieser Vater 
oder jene Mutter, sagt man, hiitten ihre Grundsiitze an ihre Kinder 
weitergegeben. Gewill haben sie das: sie haben die Fiihigkeit, nach 
,diesen Grundsiitzen zu leben, auf ihre Kinder vererbt; dann haben sie 
vor ihren Augen nach diesen Grundsiitzen gelebt; mehr kann, glaube 
ich, die beste Erziehung nicht tun. 

Das soll nicht heiBen, daB durch eine schlechte Erziehung nicht 
manche Anlagen verkiimmert und unterdriickt werden konnen und daB 
mancher sich nicht bloB wohler fiihlen, sondern auch mehr leisten 
wiirde, wenn sein Selbstgefiihl nicht in der Kindheit geknickt worden 
ware. Sehr gute Anlagen aber und starke Personlichkeiten setzen sich 
auch unter den ungiinstigsten Umstiinden durch. Stendhal ist trotz 
seiner Tante Seraphie zuniichst ein Kerl und dann ein hervorragender 
Schriftsteller, S c hub e r t ist trotz seines Vaters ein genialer Ton
~chter geworden, und Moltke, der mit 28 Jahren geschrieben hat: 
"Da ich keine Erziehung, sondern nur Priigel erhalten habe, so habe 
ich bei mir keinen Charakter ausbilden konnen"2, - Moltke hat aus 
sich "einen wahrhaft klassischen Charakter" 3 gemacht. 

schaffenheit und zur Tugend. Demjenigen, welcher im Schlechten wie im 
Falschen eigensinnig beharrt, mangelt Verstand und Scharfsinn." 

1 "Wie verehrungswiirdig ist der Mann", spottet Goethe tiber Wielands 
Goldenen Spiegel, "der bei seiner so groBen Weltkenntnis noch immer soviel 
an EinfiuB glaubt." 

2 In einem Briefe an seine Braut heiBt es: "Die langjahrige Unterdriickung, 
in der ich aufgewachsen, hat meinem Charakter unheilbare Wunden ge
schlagen, mein Gemiit niedergedriickt, den guten, edlen Stolz geknickt. Spilt 
erst habe ich angefangen, aus mir selbst wieder aufzubauen, was umgerissen 
war." (Gesammelte Schriften. Berlin: E. Mittler & Sohn 1892). 

3 General v. Verdy, zit. nach Fiihrertum. 26 Lebensbilder von Feldherren 
.aller Zeiten. Berlin: E. S. Mittler & Sohn 1937. 

Bumke, Seele. 2. Aull. 19 
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Und we Erziehung dUTCh das Leben? DaB sie nicht ohne Ein£luB 
bleibt, sehen wir haufig genug; daB sie aber Eigenschaften in einen 
Menschen hineintragen konnte, die nicht in ihm angelegt waren, das 
sehell wir nie. "Wenn du vernimmst, daB ein Berg versetzt worden 
ist, so glaube es; aber wenn du horst, daB ein Mensch seinen Cha
rakter geandert hat, so glaube es nicht", sagt ein arabischer Spruch 1. 

WeI', alt geworden, nach 40 oder 50 Jahren Bekannten aus seiner 
Jugend begegnet, wird zuweilen erschrecken, wie unver1inderl sie sind 2. 

Aber kann nicht einer, der weichherzig iat, nach Enttauschungen hart
herzig werden? Es sieht Bur so aus: entweder ist er im Anfang nicht 
weich gewesen odeI', wenn doch, stellt er sich nachher, zum Selbst
schutz, nUT hart - ahnlich wie sich mancher in der Jugend als liebens
wiirdig und rUcksichtsvoll gibt, bis er, am Ziel, glaubt, das nicht mehr 
notig zu haben. Und so ist es beinahe immer; was sich an uus andert, 
andert (abgesehen von dem sogenannten "Erscheinungswechsel" 3) vi~I 

weniger das auBere Schicksal als die Enhvicklung, das Reifen also 
und spater das Altern, in uns. Dabei scheint es dann zuweilen, als 
seien manche Menschen eigentlich Bur fUr ein bestimmtes Alter be
stimmt, dem ihre Anlagen am meisten entsprechen. Das kann iin Friih
ling sein, im Sommer odeI' im Herbst; vorher ist der eine noch nicht 
hineingewachsen in die eigene Art, und nachher schlottert sie urn den 
andem schon wie ein zu weit gewordenes Kleid. Man muB dabei nicht 
etwa an Pubertatsstiirme clenken (in ihnen erscheint mancher als ein 
zukiinftiges Genie, del' sich schlieBlich als langweiliger SpieBer, und 
manch anderer als ein geborener Lump, der sich spateI' als ein tadel
loser Charakter entpuppt), auch nicht an Shakespeares Prinz 
Heinz, del' mit einem Schlage zu einem richtigen Konige wird; selbst 
die Abnahme del' seelischen Spannkraft im Alter lasse ich auBer Be
tracht; auch auBerhalb dieser Grenzen gibt es Menschen, die nur mit 
20, 40 odeI' mit 60 ihr eigentliches Temperament und ihren ganzen 
Charakter entfalten. Die Behauptung, claB die Grundziige jeder Per-

l Arabische Spruchweisheit. Zit. nach Graf Hermann Keyserling, Das 
Reisetagebuch eines Philosophen. Darmstadt: Otto Reichl I, 2~2. 1920. 

2 Vg1. Stendhal (1. c.), der 1835 von mehreren bekannten Leuten Gutes 
und Bases erzahlt und hinzufUgt: "Alles das lieE sich bereits recht gut er
kennen, als diese Herren 15 Jahre alt waren." Vg1. auch .§.E[l2Jl~nhauer: 
"Der Charakter des Menschen ist konstant; er bleibt derselbe das ganze Leben 
hindurch. Unter der veranderlichen Hiille seiner Jahre, seiner Verhaltnisse, 
selbst seiner Kenntnisse und Ansichten steckt wie ein Krebs in seiner Schale 
der identische und eigentliche Mensch ganz unverandert, immer derselbe." 

3 Siehe S. 292. 
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sonlichkeit bereits bei del' Zeugung festgeIegt sind und schon in del' 
Kindheit erkannt werden kannen, erschiittert, wie eine einfache Ober
Iegung beweist, diese FeststeIlung nicht. 

Nach diesen Vorbemerkungen werden wir jetzt endlich auf die Ge
setze del' Vererbung eingehen konnen. Sie haben sich deshalb erst Yer
haltnismaBig spat feststellen lassen, weil seelische Eigenschaften ebenso 
wie korperliche nicht immer direkt yon den Eltern auf die Kinder 
iibertragen werden, sondern gelegentlich Generationen iiberspringen 
und sich erst in den EnkeJn wiederholen odeI' auch zu neuen Gruppen 
verbinden. Beides, die sogenannte "Iatente" Vererbung sowohl wie eine 
solche neue Gruppierung, ist nul' unter del' doppelten Voraussetzung 
denkbar: einmal, daB das Keimplasma yom iibrigen Korper del' Eltern 
bis zu einem gewissen Grade unabhangig ist (Wei sma n n hat des
halb die Lehre von del' Kontinuitat des Keimplasmas aufgestellt); so
wie ferner, daB die Keimzellen zahireiche Bausteine enthalten, die 
benutzt werden konnen, abel' nicht in jedem FaIle insgesamt benutzt 
werden miissen (darauf beruht die Moglichkeit del' von Men del be
griindeten Forschung). Es ist - Ieider - nicht wahr, daB sich auch 
im EinzeIleben erworbene Eigenschaften auf die Kinder vererben, wohl 
abel' lassen sich auch seelische Eigenschaften in erstaunlicher Gieich
formigkeit sowohl bei Eitern und Kindern wie bei G.eschwistern ver
folgen 1. I g03 hat Pea r son 2 bei 3000 Schulkindern festgestellt, daB 
sich Geschwister ebensooft seelisch ahnlich sind wie korperlich. Dann 
haben Schuster und Elderton 3 die Studienzeugnisse yon Vatern 
und SOhnen verglichen und wieder weitgehende Dbereinstimmungen 
gefunden. Endlich haben Tho r n d ike 4 in Amerika und W. Pet e I' S 

in Deutschland ziemlich direkte Beziehungen zwischen guten Schul
leistungen von Kindern, EItern und GroBeltern nachweis en kannen. 
Z u diesen statistischen kommen Einzeibeobachtungen. R. So m mer 
hat in Go e the s Ahnentafel einen Zusammenhang zw-ischen einzelnen 
Z iigen seines Genies und gewissen Eigenschaften seiner Vorfahren 

1 Vgl. Friedrich Rein6hl, Die Vererbung der geistigen Begabung. Leh
mann 1937 und W. Hartnacke, Seelenkunde yom Erbgedanken aus. Leh
mann 1940. 

2 Zit. nach Baur-Fischer-Lenz, "Menschliche Erblehre". 1. 
3 Zit. nach Baur-Fischer-Lenz, I. 
4 Zit. nach Baur-Fischer-Lenz. 1. 
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wahrscheinlich gemacht. Noch bekannter ist die Vererbung der musi
kalischen Begabung in der Familie B a c h und der mathematischen bei 
den Bernoullis. SchlieBlich hat die Zw-illingsforschung (die ubri
gens bis zu einem gewissen Grade schon von G a Ito n vorweggenom
men worden war) dieselben Ergebnisse in noch genauerer Weise be
statigt: eineiige 1 Zwillinge sind sich auch seelisch ahnlicher als zwei
eiige (N e w man, v. V e r s c hue r), und diese Ahnlichkeit zeigt sich 
auch dann, wenn sich beide in g"anz verschiedener Umwelt entwickeln. 
J. Lan g e hat das eindringlich in seiner Arbeit "Verbrechen als 
Scrucksal" gezeigt; bei eineiigen Zwillingen haben sich Art, Umfang 
und Zeit der verbrecherischen Betatigung oft uberraschend geglichen. 

Aber kehren wir noch einmal zur Entstehung jedes Menschen aus 
z wei Keimzellen zuriick. "Vir wissen, daB manche Eigenschaften da
durch entstehen, daB sie in den Keimen beider Eltern angelegt sind, 
und zwar gleichviel, ob sie sich in dies en selbst venvirklicht oder nur 
als ("rezessive") Erbanlagen in ihnen geschlummert haben. Andere 
aber kommen dadurch zustande, daB die Anlage des Vaters oder der 
Mutter uber die des anderen siegt, bei del' Vererbung durchschlagt 
oder, wie der Fachausdruck lautet: dominiert. Das gilt aber natiirlich 
nur fur die einzelne Anlage bzw. Eigenschaft. Da sich jedoch in jedem 
von uns sehr viele von ungezahlten Ahnen ererbte (k5rperliche und 
seelische) Eigenschaften vereinen, so k5nnen auch ebenso viele Kom
binationen der verscruedensten Anlagen entstehen. Danach ist es ZUlli 

mindesten nicht wahrscheinlich, daB sie sich imIller aIle so voll
kommen aneinander anpassen werden, daB eine harmonische Ver
schmelzung erfolgt. Ja Unstimmigkeiten dieser Art wurden vielleicht 
noch haufiger sein, wenn nicht zwischen manchen Eigenschaften Kor
relation en bestiinden, so daB sie sich nicht jede fur sich, sondern nur 
gekoppelt vererben. Immerhin gilt das doch nur begrenzt, so daB es 
zuweilen in der Tat recht widerspruchsvolle Verbindungen gibt. Es ist 
noch ein verhaltnismaBig giinstiger Fall, wenn sich dieser Widerstreit 
lediglich in dem sogenannten "Erscheinungswechsel" (H. H 0 f f
mann) auBert, das heiBt, wenn sich im Laufe des Lebens Eigen
schaften durchsetzen, die in der J ugend durch andere unterdriickt 
worden waren. FaIle dieser Art, in denen also ein Mensch in dieser 
oder jener Hinsicht zuerst dem einen Ahnen (der Mutter z. B.) und 
spater dem anderen ahnlicher ist, sind ja wohl jedem bekannt. Der 
eine ist heftig und aufgeregt in der Jugend (wie es sein Vater sein 

1 Also erbgleiche. 
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Leben lang war) und wird allmahlich ausgeglichen und beherrscht 
(wie die Mutter); ein anderer ist lange Zeit warmherzig, liebenswiirdig 
lmd frohlich, urn spater bitter und bissig zu werden - in beiden 
Fiillen ist es nicht odeI' jedenfalls nicht bloB das Leben, sondern sind 
es zum mindesten auch Erbanlagen, die diese Wandlung bedingen, 
Anlagen, die als solche natiirlich schon immer vorhanden, abel' bis zu 
irgendeinem Zeitpunkt durch andere verdeckt worden waren. DaB 
auBere Schicksale (Enttauschungen u. dgl.) ebenso wie korperliche 
Umstimmungen (z. B. in den Wechseljahren del' Frau) dabei haufig 
mitwirken werden, versteht sich von selbst; abel' sie wirken wirldich 
nur mit; auch hier tragen sie nichts Neues und nichts Fremdes in den 
Menschen hinein. Wenn eS dafUr noch eines Beweises bediirfte, so 
lieBe er sich aus analogen korperlichen Entwicldungen fiihren; auch 
korperlich gleicht mancher lange der Mutter (oder einem ihrer Ver
wandten), bis er mit zunehmendem Alter dem Vater (bzw. seiner Fa
milie) ahnlicher wird. 

Abel', wie gesagt, ein solcher "Erscheinungswechsel" bedeutet, wenn 
die Erbmasse erst emmal sehr widerstreitende Anlagen enthalt, immer 
noch die giinstigste Losung. Weit schlimmer ist es, wenn widerspruchs
volle Eigenschaften dauernd nebenemander bestehen und wenn del' 
Natur ihre harmonische Verschmelzung in kemem Alter gelingt. Ge
wiB wirken z. B. blaue Augen bei einem sonst dunklen Menschen zu
weilen als ein besonderer Reiz; in anderen Fallen abel' sieht schon 
der Korper so aus, als woIlten die einzelnen Teile zueinander nicht 
passen. Genau so ist es auf dem Gebiet des Seelischen auch: auch 
hier kann es zu reizvollen Kreuzungen kommen, haufiger abel' vvird 
eine Personlichkeit durch ungeniigende Amalgamierung zerrissen und 
schw-ierig gestaltet. Ich darf hier A. E. Hoc he 1 zitieren: die weiche, 
traumerische, tmbe gestimmte vaterliche Art, schreibt er von sich, 
und die helle, energische, kritikscharfe Natur del' Mutter hatten sich 
als grundsatzlich unversohnlich erw-iesen, und m ihm selbst hatten 
lebenslanglich dieselben Schwierigkeiten bestanden wie fmher zwi
schen den Eltern. "J eder diesel' Bestandteile in mil' wuBte Bescheid 
um den andern; mem Ich war bald del' erne, bald del' andere; es stand 
bis zu einem gewissen Grade in meinem Willen, weI' ich sem wollte ... 
Es ging nicht immer ohne ein Ringen z,,,-ischeu den widerstrebenden 
Elementen ab, dessen Ausgang nicht jedesmal von vornherem fest
stand; manchmalredete das erne dem andern auch nul' em 'Vort dar-

1 J ahresringe. Miinchen: Lehmann 1934. 
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ein, immerhin geniigend vernehmlieh, urn die Reinheit einer Stimmung 
zu storen." 

\Venige Mensehen werden ihre inneren Unstimmigkeiten so klar be
obaehten und noch wenigere sie so plastiseh darstellen konnen. Das 
heiBt aber nicht, daB nicht viele an ihnen litten. Natiirlich treten sie 
dann am schroffsten hervor, wenn sich sehr fremdartige Erbstrome 
nur widerstrebend vereinen - man lese z. B., was Montaigne 1, der 
Sohn eines Franzo~en und einer spanisehen Jiidin, von dem Zwiespalt 
seines Wesens erzahlt -; aber Mensehen, die sieh zu keiner Zeit ihres 
Lebens mit ihnen auseinandersetzen oder abfinden miiBten, hat es wohl 
niemals gegeben. Er miisse wissen, schreibt Lord C h est e r fie I d 2 

an seinen Sohn, daB "die Menschen aus Widerspriichen zu
sammengesetzt sind und keiner unveranderlieh selner 
herrsehenden Denkungsart gemaB handelt"3. 

Nun ist C h est e r fie I d ein greulicher Z yniker und (da er iiber 
den mensehliehen Charakter naeh seinem eigenen urteilt) ein groBer 
Mcnsehenverachter gewesen. Manehmal wird er dadureh zu offensieht
lichen Torheiten verfiihrt; die Behauptung z. B., L u th e r habe die 
Reformation "aus Geiz", namlich deshalb gemaeht, weil man nicht 
nur seinen eigenen Orden, "und folglieh ihn selbst", sondern auch 
die Dominikaner am Verdienste des AblaBhandels habe teilnehmen 
lassen, ist nieht bloB niedertraehtig, sondern aueh dumm. Aber was 
er iiber den Mensehen mit seinem Widersprueh 4 sag!, ist leider wahr. 

1 Die Essais. Leipzig: Kroner, S. 180. 
2 Munchen u. Leipzig: Georg Muller 1912, I, S.167. 
3 Von mir hervorgehoben. - Es ist ubrigens schon viel, wenn einer wenig

stens die Widerspruche zwischen seinen "Oberzeugungen und Handlungen 
kennt. So z. B. Sen.eca (Vom gluckseligen Leben. Leipzig: Kroner 1909, 
S. 140/15), der selbst darauf aufmerksam macht, wie wenig sein Leben seiner 
Philosophie entspricht. Er spril.che ja nicht davon, wie er lebte, meint er, 
sondern wie man leben soIl teo 

4 Vgl. Kardinal V. Retz [Die Denkwiirdigkeiten des Kardinals von Retz, 
herausgeg. von Benno Ruttenauer. Munchen: Gg. Muller Bd. I, S. 4, (1913)]: 
"Hier sei mir vergonnt, einige Betrachtungen uber die sonderbaren Wider
spruche des menschlichen Geistes anzustellen. Vielleieht schlug nie in einer 
Brust ein Herz, das an Gute das Herz meines Vaters ubertroffen hil.tte. Die 
Frommigkeit war ihm naturlieh. Dnd doch konnten weder Liebeshil.ndel 
noeh Duelle ihn von dem EntsehluB zuruekbringen, alles mogliche anzuwenden, 
um vielleieht die allerungeistliehste Seele, die je auf der Welt gewesen ist, 
der Kirehe zuzufUhren. Vorliebe fUr seinen Erstgeborenen und die Aussicht 
auf das Erzbistum von Paris, die unsere Familie hatte, braehten diese Wir
kung hervor. Er selbst ahnte diese Beweggrunde nieht, und ieh wollte fur 
ihn schworen, daB er sieh tief im Innersten des Herzens uber-
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GewiB muB man mcht alles, was etwa Dostol ewski yom russischen 
Menschen erzahlt, fiir allgemeingiiltig halten, ja, man wird sich nicht 
einmal aIle Russen so vorstellen diiden; trotzdem sehe man sich diese 
Gestalten doch einmal daraufhin an: sie sind roh un d weich, giitig 
un d gemein, aufopfernd un d selbstsiichtig, durchgeistigt un d sinn
lich, zynisch und fromm - alles durcheinander. Und wenn wir auch 
mcht alles dies in uns finden, viele Gegensatze finden wir auch, und 
wir finden sie bei den anderen mcht minder. R 0 u sse au stellt wun
dervolle Erziehungsgrundsatze auf und setzt seine Kinder in einem 
Findelhaus aus; ein groBer Philosoph wird immer \viecler ZUll Weibe 
getrieben, das er in seinen Biichern beschinlpft; ein anderer geillelt 
aIle menschlichen Schwachen bei ancleren und beklagt sic h, daB man 
ilin mcht geniigend zitiert; ein Gelehrter, der in seinen Schriften mit 
den erlauchtesten Geistern aller Zeiten verkehrt, lauft ebenso wie ein 
Dichter, cler wie kein anclerer die Eitelkeit, Hohlheit und Verlogenheit 
alles gesellschaftlichen Lebens clurchschaut, hinter lacherlichen kleinen 
Auszeichnungen her; und schlieBlich - vielleicht der erschiitterndste 
Fall -: der Schopfer cler Bunten Steine, der Stuclien und des Nach
sommers setzt einem glaubigen uncl nach harmonischem Ausgleich 
strebenden Leben ein schreckliches gewaltsames Ziel. - Dbrigens habe 
ich auch das memals bemerkt, daB die Dberzeugung, alle menschlichen 
Handlungen seien rein mecharnsch, etwa durch Reflexe bedingt, ge
wisse Forscher verhinclert hatte, stolz auf ihre eigenen Leistungen ocler 
argerlich iiber die Gesimmngen uncl Handlungen der anclern zu sein. 
Ja manche sind sechs Tage Materialisten, urn am siebenten bray in die 
Kirche zu gehen. 

\Vodurch werclen diese Wiclerspriiche moglich gemacht? Nun, ich 
habe schon gesagt, zunachst claclurch, claB in jeclem von uns zahllose 
Erbstrome zusammenflieBen, von denen es nicht einmal wahrschein
lich ist, claB sie keine Gegensatze enthalten. Auch in anclerer Hinsicht 
vollzieht sich die Legiernng clieser Erbmassen ja offenbar mcht stets 
ohne Rest. Die Natur entscheidet sich z. B. fiir das eine oder andere 
Geschlecht, fiihrt dies en EntschluB aber mcht iiberall durch; clas Er
gebms sind meist recht bedauernswerte Geschopfe, Manner, die einen 
SchuB weiblichen, oder Frauen, die einen Zusatz m1im1lichen Wesens 
Imt sich herumtragen miissen. Es ist wunderlich, hat mir einmal eine 

zeugt glaubte, nur die Furcht vor den Gefahren, worin der weltliche Stand 
meine Seele stiirzen wiirde, floDe ihm diesen uniiberwindlichen Widerwillen 
dagegen ein." (Der Sperrdruck von mir.) 
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Dame gesagt, ieh unterhalte mieh am besten mit Mfumel'll, abel' ieh 
bin noeh lieber mit reizvoIlen Frauen zusammen. Dazu werden wir 
schon dureh die Zivilisation in eine widerspruchsvoIle Lage gebracht; 
wir gehoren zur Natur und leben doch nicht in ihr; wir erkennen sitt
liche Verpflichtungen an, deren ErfiiIlung uns unsere Triebe er
schweren; nnd wir tragen Sehnsiichte in uns, die unter zivilisierten 
Lebensbedingungen nicht mem erfiillt werden k6nnen. Es ist kein 
Wunder, daB wir in uns widerspruchsvoll sind; es ist viel. wundel'
barer, daB es immer noch geschlossene und einheitliche Persanlieh
keiten gibt. 

Abel' warum wissen so wenige Menschen iiber diese vViderspriiche 
in sich selbeI' Bescheid? Hier darf ich VOl' aIlem an gewisse Eigentiim
lichkeiten unseres Gedachtnisses und unserer Gefiihle erinnern, mit 
denen wir uns friiher auseinandergesetzt haben. vVir vergessen das 
meiste, was wir erleben; am liebsten und am sichersten aber vergessen 
wir das, was uns unangenehm ist und Ul1sere Selbstachtnng start. Abel' 
gerade dann schwingen die Gefiihle 1 haufig noch fort und drangen 
uns WiInsehe, Befiirchtungen, Entschliisse und Dberzeugungen auf, 
die uns ohne scharfe SelbstkontroIle zunachst unbegreiflich erscheinen. 
Und aus denselben geheinmisvollen Quellen ungerer K6rperlichkeit, in 
denen aueh die Gefiihle vel'ankert liegen, werden dauernd Trieb
regungen wach, mit denen sich unser sittliches Wollen mehl' odeI' 
weniger erfolgreich herumschlagen muB, fiir die wir abel' logische 
Griinde wieder nicht angeben kannen; so entstehen Neigungen, die 
uns verachtlieh erscheinen, Vorstellungen, deren ,vir uns schiimen, und 
Gedanken, die wir als peinlich empfinden. Da das alles irgendwie unser 
Be,,'UBtsein beriihrt, miiBten sich diese Zusammenhiinge eigentlich 
aufdecken lassen; W-IT ziehen sie abel' nieht gel'll an das Licht; deshalb 
vermeiden ,vir beim Denken daran die sprachliche Form, urn uns dann 
spateI' einreden zu konnen, ,vir hatten dies odeI' jenes iiberhaupt nieht 
gedacht 2• 

Man weill, wie selten wirklich ehrliche Selbstbekemltnisse sind. 
Goethe hat niemals behauptet, die reine Wahrheit zu sagen, und 
doeh ist, was er sagt, wohl wahrer als manches, was andere als Wahr
heit ausgeben wollen. R 0 u s sea u s Bekenntnisse z. B. habe ich nie
mals fiir ehrlich gehalten. Feiner empfindende Naturen werden durch 
ein naturliches Schamgefiihl daran verhindert, die letzten Hiillen 

1 Vgl. S. ti6. 
2 Vgl. S. 205. 
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fallen zu lassen. "Es geht mir", schreibt S ten d haL "WIe emer an
stalldigen Frau, die sich zur Dirne macht. Aller Augenblicke muB ich 
die Scheu des anstandigen Mannes bekampfen, von sich selbeI' zu 
sprechen. " Zeigt sich also einer scheinbar vollkommen nackt, so ver
mute ich jedenfalls stets, daB er es nicht del' vVahrheit, sondern del' 
Wirkung wegen, aus Koketterie und nicht aus Ehrlichkeit tut 1. Den 
iiberzeugendsten Eindruck von Ehrlichkeit haben mir dagegen immel', 
von weniger bekannten 2 abgesehen, die Erinnerungen des Magisters 
Karl Ph iii ppM 0 ri t z 3 (die leider sehr friih abbrechen) sowie die 
von Stendha14 selbeI' gemacht. Ais geschmackvoller Mann hat uns 
diesel' wenigstens die letzten Intimitaten seiner erotischen Erlebnisse 5 

erspart (dies ist fiir das Liigen ein sehr hiiufiger Grund); auBer
dem abel' hat er ein so gesundes Selbstvertrauen besessen, daB er auf 
den Gedanken zu schwindeln odeI' zu kokettieren gar nicht gekommen 
sein wird. WeI' I835 erklm, er spiele in einer Lotterie, deren Haupt
treffer darin bestiinde, daB seine Biicher I935 noch odeI' wieder ge
druckt werden wiirden, ist gegen solche, fiir die Zeitgenossen be
stimmten Matzchen gefeit. (Immerhin, so widersprnchsvoll ist die 
menschliche Seele, das Kreuz del' Ehrenlegion hat er doch haben 
wollen.) 

Dbrigens kann del' Nervenarzt gelegentlich wirklich ehrliche Selbst
bekenntnisse, vollkommen wahre Beichten erleben, Beichten, die dann 
nicht einmal durch den Geschmack gemildert und abgeschwacht wer
den. Eill Arzt, del' nicht durch das Leben abgestumpft ist (und solange 
er helfen will, darf er nicht abgestumpft sein), wird dabei gewohnlich 
auch im eigenen Innern gepackt - iihnlich wie uns aIle ein lebenswahr 

1 Eine Ausnahme ist vielleicht del' Magister F. Ch. Laukhard (Leben und 
Schicksale. Stuttgart: Robert Lutz 1908) gewesen, del' sein Leben ziemlich 
schonungslos und doch wohl naiv und ehrlich erzahlt. Abel' abgesehen davon, 
daB diesel' Landsknecht wohl nicht zu den feiner empfindenden Naturen 
gehort, erfahren wir iiber sein Innenleben auch nicht eben viel; seine Er
innerungen haben mehr kulturhistorischen als psychologischen Wert. 

2 Zu den ehrlichen und von eitlen Farbungen freien gehoren die von N au
nyn (Erinnerungen, Gedanken und Meinungen. Miinchen: J. F. Bergmann 
1925). Abel' auch in ihnen steht iiber das Innenleben des Verfassers beinahe 
nichts. Dasselbe gilt fill' den "Armen Mann von Toggenburg" und fill' die 
bekannten Erinnerungen von Wilhelm v. Kiigelgen (Leipzig: Koehler). 

3 Anton Reiser, Ein autobiographischer Roman. Miinchen: Martin 
Morike 1912. 

4 Das Leben eines Sonderlings. Leipzig: Inselverlag 1921. 
5 Was er iiber seine sinnliche Liebe zu seiner Mutter erzahlt, hat sich VOl' 

seinem 7. Jahre ereignet. 



Die Personliehkeit. 

gespieltes Sh ak e s pea re sehes Drama oder Dos to jews ki s Romane 
ersehiittern. Was uns bei Dostojewski ergreift, ist ja nicht etwa 
das Kranke (das seinen Gestalten haufig durchaus unorganisch an
geklebt ist), sondern der Gesunde, der freilich anders aussieht als die 
blutlosen, papierenen Puppen, mit denen z. B. L e s s in g seine Dramen 
zu konstruieren versucht. Alles, was ",-IT bemiiht sind, nicht nur den 
anderen, sondern auch uns selbst zu verschweigen, aIle Untiefen der 
Seele, aIle dunklen Triebe und aIle bosen Gedanken werden hier ver
worren, traumhaft und dumpf und doch in schamloser Nacktheit ge
zeigt. Selbst der Hinweis auf ein UnterbewuBtsein, fiir das der Mensch 
nicht verantwortlich ist und dem zum Trotz er sich immer noch ein 
sehr moralisches OberbewuBtsein einbilden kann, selbst dieser trost
liche Hinweis fallt fort. So sehen ",,-IT uns so, wie wir sind, aber wir 
erfahren zugleich, daB wir nicht allein sind mit dem, was wir von 
uns so gern nicht wissen mochten und doch leider nur aIlzu gut wis
sen. "Ich bin selbst leidlich tugendhaft", sagt Hamlet; "derrnoch 
konnte ich mich solcher Dinge anklagen, daB es besser ware, meinc 
Mutter hatte mich nicht geboren." 

Nach alledem brauche ich nicht mehr zu sagen, daB gar keine Aus
sicht besteht, die menschliche Seele kennenzulernen. Es gibt ihn ja 
nicht einmal, den Menschen sehlechthin; es gibt nur unendlich zahl
reiche Spielarten der Spezies Mensch, in die hochstens dadurch eine 
ge,visse systematische Ordnung gebracht werden konnte, daB man 
Typen aufzusteIlen, d. h. in wichtigen Ziigen verschiedene Menschen 
mit moglichst scharfen Strichen zu umreiBen und einander so gegen
iiberzustellen versucht, daB wenigstens einige Farben dieses bunten 
seelischen Spektrums etwas heller hervol"treten werden. Bei del" unend
lichen FiiIle von Tonungen, die die Natur auf ihrer Palette erzeugt, 
wird jede von ihnen in die nachste iibergehen, es wird also (wie in der 
Botanik und Zoologie) durch lauter sich iiberschneidende Kreise eine 
verwirrende Vielheit von Bildern entstehen, die man nicht einteilen, 
sondern aus denen man hochstens das eine oder das andere zur Yor
laufigen Orientierung herausgreifen kann. Danach ist es klar, daB sich 
hier auch scharfe Begriffsbestimmungen nicht geben und durchfiihren 
lassen. J a cob Bur c k h a r d t1 hat einmal gemeint, die seien nicht 

1 Weltgesehiehtliehe Betraehtungen. Leipzig: Kroner, S.83: "Die Ge
sehichte ist ja iiberhaupt die unwissensehaftIiehste aller Wissensehaften, nur 
daB sie viel Wissenwiirdiges iiberliefert. Seharfe Begriffsbestimmungen ge
horen in die Logik, aber nieht in sie, wo alles sehwebend und in bestandigen 
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~inmal in der Geschichte, sondern nur in der Logik am Platze; nun, 
fur die Psyehologie gilt wohl noch mehr, daB ihre Begriffe "so flussig 
und offen wie moglich gefaBt" werden mussen. 

Wir habero. davon schon fruher (S. 19) gespl'Oooen. Dabei ist da
mals doch nur von einzelnen seelischen Erlebnissen die Rede gewesen; 
den Menschen als Gauzes zu betrachten und einzelne Typen auf- und 
~inander gegenuberzusteIlen, wird naturlieh noeh schwieriger sein. 
Nicht bloB die verschiedenen Menschen verhalten sich verschieden, 
sondern auch die Geschlechter, Altersklassen, Volksstamme und Ras
sen; ja selbst der einzelne zeigt Schwankungen seines gemutlichen 
Gleichgewichts, aueh bei ihm wechseln Zeiten heiterer Gemutslage, 
hoher Selbsteinschatzung und groBer Leistungsfahigkeit mit anderen 
ab, in denen das Selbstgefiihl ebenso wie Lebens- und Schaffensfreude 
daniederliegen. Und sehlieBlich. genugt es doch nicht, nur die Art der 
durchschnittlich vorkommenden Oberzeugungen, Einstellungen, 
Gefuhle wId Stinlmungen kennenzulernen; wir muBten noch die Leich
tigkeit, SchneIligkeit und Starke dazunehmen, mit der ein Tempera
ment auf AuBenreize ansprechen kann, und die Stetigkeit, mit der sich 
~in Charakter im Leben bewahrt. 

SchlieBlich muB ich noch einen Vorbehalt machen, der fur mich 
ebenso gilt wie fur K ret s e h mer und aIle anderen psychologisch 
denkenden Arzte; aIle diese DarsteIlungen sind urspriinglich an kran
ken oder doch an abnormen Menschen orientiert. Das ist natiirlich ein 
Nachteil, den man nicht deshalb gering einschatzen darf, weil ihm der 
Psychiater nun einmal nicht ausweichen kann. Aber es ist doeh auch 
ein Vorteil dabei. VieIleicht ist es gar nicht so schlecht, zunachst ein
mal die auffalligsten Vertreter eines Konstitutionskreises gesehen, 
durch lange Zeit beobaehtet und dann nicht nur mit ihren Familien
augehorigen, sondern auch mit anderen korperlich und seelisch iihn
lieh gestalteten Menschen verglichen zu haben; vieIleicht werden gerade 
dabei, beim allmahliehen Obergang vom Groben und Simlfalligen zu 
den letzten und feinsten Auslaufern einer Erseheinungsreihe unsere 
Augen ein wenig geseharft. Wer lernt denn so viele gesunde Men
schen auch nur mit annahernder Genauigkeit kennen; wer sieht in so 
viele Lebensbedingungen, in so viele Bernfe, in so viele Familienver-

Ubergangen und Mischungen existiert. Philosophische und historische Begriffe 
sind wesentlich verschiedener Art und verschiedenen Ursprungs; jene mussen 
so fest und geschlossen als moglich, diese so nussig und offen als moglich 
gefa/3t werden." 
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haltnisse hinein? Biographen und Geschichtsschreiber verfiigen gewiB 
oft iiber einen sehr reichlichen Stoffl, aus dem eine kiinstlerische 
Behandlung plastische und lebendige Bilder gestaltet. Aber es sind doch 
immer nur einige wenige hervorragende, bedeutende Menschen, die zu 
einer solchen Behandlung locken und die sie zulassen konnen. Dann 
bleibt das, was der Psycholog in seinem eigenen Umkreise sieht, Fa
milienangehOrige, Kollegen, Assistenten, Doktoranden, Studenten, Die
ner, und schlieBlich bleibt noch der Psycholog seIber. So kommt ja 
Klages zu dem einigermaBen bissigen Satz: "Ehe eine Menschen
kunde im GroBen erbliihen konnte, miiBten die Philosophen verlernt 
haben, sich der Eitelkeit, der Selbstsucht, des Neides, der Bosheit, der 
Todesfurcht und, der VergeBlichkeit zu scMmen." Und wenn sie es 
verlernt hiitten? Nun, dann kiime die Psychologie des theoretischen 
Menschen zustande, die ja Ed u a r d S p ran g e r in der Tat vorgelegt 
hat. Eine gewisse Einseitigkeit liiBt sich bei der Behandlung dieser 
Frage also iiberhaupt nicht vermeiden. Wer, unter welchen Gesichts
punkten auch immer, Typen aufzustellen versucht, wird stets van irgend
wie hervorstechenden Menschen ausgehen miissen, urn die sich die 
groBe, graue Masse gruppiert. Liegt es aber so, so ist nicht einzu
sehen, warum eine Psychologie nicht auch von den Erfahrungen aus
gehen soll, die der Arzt aus dem Umgang mit Kranken und Gesunden 
sowie - mit sich selbst ableiten kann. 

Mit diesen Vorbehalten will ich mit der Arbeit beginnen. Was ich 
vorlegen kann, ist ein vorliiufiger, roher Entwurf. Manches davon habe 
ich schon vor Kretschmers Buch iiber Korperbau und Charakter 
in meinen Freiburger Dozentenjahren vorgetragen und spiiter in einem 
kleinen Buche 2 niedergelegt; dann hat Kretschmer mir wie uns 
allen neue und wertvolle Anregungen gegeben; auch sonst habe ich 
natiirlich "schrecklich viel gelesen"; aber in der Hauptsache habe ich 
doch im Leben zu sehen und yom Leben zu lernen versucht. lch kann 
mich deshalb auch nicht streng an K ret s c h mer s Einteilungen hal-

1 Wie kritisch er gesichtet werden muB, lehren die "Denkwurdigkeiten del' 
Markgrafin von Bayreuth". Niemand glaubt heute mehr, daB Friedrich Wil
helm I., "dieser groBe Konig", wie Friedrich del' GroBe ihn nennt, so gewesen 
sein konnte, wie er von seiner Tochter dargestellt wird. 

a Psychologische Vorlesungen fur Horer aller Fakultaten. 1. Aufl. 1919, 
2. Aufl. 1923. Munchen: Bergmann. 
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ten; da es Oberschneidungen gibt, werden sich die menschlichen Tem
peramente in kein Schema hineinpressen lassen. So mag es geniigen, 
zunachst K ret s c h mel'S Korperbauformen kurz zu skizzieren lIDd 
bei del' psychologischen Darstellung gelegentlich auf sie zu verweisen. 
Es kommt mir dabei nur auf das Grundsatzliche an: wiT wissen heute, 
daB es psychophysische Konstitutionstypen gibt; wir wissen abel' auch, 
daB die Vererbung nicht bloB Legierungen, seelische un d korperliche 
Dbergangsformen erzeugt, sondern dag sie zuweilen auch die Be
ziehungen zwischen Korperbau und Temperament scheinbar zerreigt; 
in solchen Fallen hat dann die eine Anlage mehr den K6rper odeI' 
richtiger das, was wir vom K6rper zu sehen bekommen, die andere 
mehr die Struktur del' Seele bestimmt. 

Kretschmerl unterscheidet den pyknischen, den lepto
somen (asthenischen) und den athletischen Typ. Del' erste ist 
gekennzeichnet durch seine Rundung und Ausgeglichenheit. die sich 
sowohl in del' guten Plastik von Kopf und Gesicht und in del' guten 
Formung von Rumpf und Extremitaten als auch in den gliicklichen 
Verhaltnissen del' einzelnen Teile zueinander ausspricht. Del' pylrnische 
Typus ist im ganzen ebenmaBig, neigt abel' etwas zur Fiille, hat voIles, 
weiches Haar und, wenn Haarausfall eintritt, eine glatte, spiegelblanke 
Glatze. Das Gesicht ist frisch und gerotet; im Alter treten die klein
sten HautgefaBe etwas erweitert hervor. Die Hande sind weich, breit, 
kurz und dabei meist gleichmaBig warm und normal gefarbt. 

Die Leptosomen dagegen sind schmal und diinn, von geringer, 
schlaffer Muskulatur, zarten Gelenken und Knochen. Ihr Schadel ist 
hoch, schmal, steil; del' GesichtsumriB eiformig; die Haut blaB. Die 
GefaBe del' Haut sind spastisch zusammengezogen, ebenso die sicht
baren Arterien. Das Haar ist borstig, die Hande sind blaugefarbt, 
feucht und kalt. 

Del' At hIe t ike I' endlich ist durch seinen starken oder gar plum
pen Knochenbau und die kraftig entwickelte Muskulatur ausgezeichnet. 
Sein Schadel ist wnchtig, hoch und derb. 

Durch die Aufstellung diesel' Korperbauformen hat Kretschmer 

1 Auf die von den Briidern Jaenseh aufgestellten Typen gehe ieh nieht 
ein. In ihnen werden (vgl. W. J ae ns eh, Grundziige einer Physiologie und 
Klinik der psychophysisehen Persiinliehkeit. Berlin: Julius Springer 1920) mit 
voller Absicht nicht die hiiehsten geistigen Aul3erungen, die Charakter
eigenschaften, sondern zunaehst nur gewisse elementare Funktionen zu er
fassen und in Beziehung zu bestimmten physiologischen Vorgangen zu setzen 
versucht. Mir kommt es hier aber auf die Struktur der Personliehkeit an. 
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den bis dahin ziemlieh unsieheren und versehwommenen Begriff der 
Konstitution auf eine vollkommen neue Grundlage gestellt. Aber wir 
werden bei seinen Feststellungen noeh nieht haltmaehen diirfen. Die 
naehste Aufgabe ware, aueh die korperliehen V 0 r g ii n g e bei den ver
sehiedenen psyehophysisehen Konstitutionen kennenzulernen. Die Vor
arbeiten dazu sind im Gange, sie haben aber erst zu vorliiufigen Er
gebnissen gefiihrt, die sich zudem ausschlieBlich auf kranke Men
schen beziehen. Hier haben sich Eigentiimlichkeiten des Stoffwechsels 
gezeigt, die eine gesetzmiiBige Zuordnung nicht nur zu bestimmten 
Korperbautypen, sondern auch zu gewissen abnormen (psychopathi
schen) Temperamenten erlauben. Auf die normale Psychologie w~rden 
sieh diese Untersuchungen erst in einer vielleicht fernen Zukunft aus
wirken konnen. 

Und jetzt die Tern per arne n t e. Ich beginne mit einer Schilderung, 
die AUiust Bieri, offenbar auf Grund sehr intimer Beobaehtungen, 
mitgeteilt hat. Sie ist leider nicht vollstandig, aber man wird, ohne zu 
irren, zu den in ihr hervorgehobenen Ziigen ein warmes, begeisternngs
fiihiges und giitiges Herz, einen durch und durch vornehmen Cha
rakter, eine in allen Lebenslagen aufrechte Haltung, eine groBe Selb
standigkeit im Urteil sowie eine ungewohnliche Originalitat hinzu
nehmen diirfen. 1m iibrigen gebe ich B i e r seIber das Wort: 

"Ich kenne einen Professor der Medizin, der gewohnlich yom friihen 
Morgen bis zum spiiten Abend im praktischen Bernfe tatig ist, daneben 
aber eine groBe Liebe fiir wissenschaftliche Betatigung hat, und sich 
mit Hand und FuB dagegen wehrt, im oden Spezialistentum zu ver
flachen und zu versauern. Will er seine Neigung befriedigen, so muE 
er oft die Nacht zu Hilfe nehmen und sieh trotz seiner korperlich und 
geistig anstrengenden und sehr verantwortungsvollen Tagesarbeit mit 
wenigen Stunden Schlaf begniigen. Interessiert er sieh leidenschaftlich 
fiir seine Arbeit, und vor allem hat er die richtige Stimmung, so er
miidet ihn das gar nicht, viel weniger als langweilige Sitzungen oder 
Gesellschaften von 1-2 Stunden, womit er auch reichlich gesegnet ist. 
Hat er aber nieht die richtige Stimmung, ist er z. B. niedergedriickt 
durch irgendwelehe MiBerfolge, oder hat er langweilige biirokratische 
Arbeit zu leisten, so ist es ihm ganz unmoglich, den groBten Teil einer 
oder meh:rerer Niichte hintereinander durchzuarbeiten; er ermiidet 
schnell, wenn er sich trotroem zur Arbeit zwingt, bringt nichts vor sieh, 
und man merkt bei ihm am folg·enden Tage die Abgespanntheit. 

1 Munch. med. Wschr. 1924 II, Nr.37, 1281. 
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Derselbe Professor arbeitet auch meist den ganzen Sonntag durch 
und macht schon seit Jahren keine Ferien mehr im Sinne einer Ruhe
pause. Aber er beschiHtigt sich dann vornehmlich mit ganz anderen 
Dingen, die nicht zu seinem engeren Fache gehoren, praktisch und 
wissenschaftlich, wobei er einen groBen Teil dieser Zeit im Freien 
zubringt. Dabei benutzt er aber auch einen Teil des Tages und den 
Abend zur Anfertigung seiner fachwissenschaftlichen Arbeiten. Das 
sind fill ihn weit erfreulichere Ferien und eine viel bessere Erholung 
aIs Faulenzen, obwohl er sich oft sehr erheblich anstrengt und Er
miidungsstoffe in Massen erzeugt und in sein BIut abgibt. Aber I. treibt 
er auch diese Allob:ia !nit leidenschaftlichem Interesse als Liebhaberei, 
und 2. beschaftigt er sich· wahrend der in Rede stehenden Zeit nur 
ZUlU geringen Teile !nit etwas anderem. Es ist aber bekannt, daB cler 
vVechsel in der Beschaftigung weitgehend vor Ermiidung schiitzt. Be
sondere ReizInittel, me Alkohol, Kaffee u. dgl., nimmt er nicht und 
hat auch kein Verlangen danach. Er braucht und kann auch wegen 
Zeitmangels nach groBtenteils durchwachten Nachten nicht mehr aIs 
hochstens 7 Stun den am darauffolgenden Tage schlafen. AHerdings ist 
der Schlaf dann besonders fest und tief." 

B i e r meint, manche Irreniirzte wiirden seinen Professor vielleicht 
fiir leicht manisch erkliiren. Ich glaube - ich kann im Interesse meiner 
Fachgenossen auch sagen: ich hoffe -, daB er sich irrt; hielte man 
solche Menschen fill krank (auch die Liselotte von der Pfalz und die 
Frau Rat wiirde man dann fiir krank halten miissen), so wiirden die 
"Gesunden" aus lauter vertrockneten Biirokraten bestehen. Wohl aber 
gehort der Professor einem Konstitutionskreise an, der in den reinen 
Fallen korperlich durch den pyknischen Habitus gekimnzeichnet ist 
und in des sen Zentrum (oder, wenn man sich die Zusammenhange 
z,vischen gesund und krank hier anders vorsteHen will, in dessen Peri
pherie) sich auch leicht manische, oder me man heute sagt, hyper
thy me Men s c hen befinclen. Es ist wohl am besten, deren Dar
steHung gleich folgen zu lassen. Hyperthyme nennen wIT jenc 
sonnigen und aktiven Naturen, die sich nach zehn fehlgeschlagenen 
Unternehmungen immer noch iiber die elfte freuen, die wenigstens 
nicht ganz miBgliickt ist, die sich in einem unversiegbaren KraftgefiihI 
aHes zutrauen, immer betriebsam, immer leistungsfiihig, immer ge
fii.llig und immer auch zu Scherz und Festen aufgelegt sind. Mit illrem 
unbeirrbaren OptiInismus, ihrer hinreiBenden Frohlichkeit und ihrer 
sprudelnden Laune stromen sie sehr vieI Warme und Helligkeit aus, 
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und da sie gewohnlich schnell auffassen und auch sonst - namentlich 
praktisch - klug, geschickt, energisch und anregbar sind, so leisten sie 
meistens auch viel und auf vielen Gebieten. Schwierigkeitell kennen sie 
nicht; an jede Aufgabe gehen sie mit gleichem Schwung und mit 
gleicher Tatkraft heran. Allerdings lassen sie sie - darin ,vie in 
manchem sonst unterscheiden sie sich von dem Bierschen Professor 
- auch ebenso leicht ,vieder liegen, wenn sie etwas anderes mehr 
interessiert, oder sie arbeiten oberflachlich und schlampig, weil sie die 
Dinge nie so ganz ernst llehmen konnen. Auch kritisch sind sie nicht 
oder gar taktvoll und wahlerisch in ihren Mitteln, und auBerdem be
sitzen sie einen Egoismus, der freilich in seiner Gradlinigkeit etwas 
Kindliches und deshalb Versohnendes hat. Dberhaupt gleichell all ihre 
Fehler ihre Vitalitat, ihr Humor, ihr Charme und ihre meist groBe 
Warmherzigkeit aus. Selbst ihre "goldenen Riicksichtslosigkeiten" und 
ihre poltrigen Zomausbriiche, die so schnell verpuffen, haben etwas 
Erfrischendes und Erwarmendes zugleich. Hyperthyme treten jeder
mann auf den FuB und stoBen, mit ihren Ansichten wie mit ihrer 
Lebensfiihrung, iiberall an, und doch ist es kaum moglich, Menschen, 
die so strahlend lacheln, sich so anmutig bewegen, so entziickend plau
dem, so ziindend offentlich reden, die jeder neue Gedanke begeistert 
und die zugleich andem so gem eine Freude be reiten, ernstlich bose 
zu sein. Wer sich einigen Humor bewahrt hat, schmunzelt mehr iiber 
sie, als daB er sich iiber sie argert. Auch sie selbst tragen iibrigens 
nicht leicht etwas nach; sie brausen schnell auf, sind aber ebenso 
schnell "wieder gut", und nach kurzer Zeit haben sie mit der Erregung 
auch ihren AniaB vergessen. 

So bleibt auch dieses Temperament im ganzen erfreulich; es bleibt 
auch sozial, weil sich leicht Hyperthyme, wo es darauf ankommt, zu
sammellzunehmen verstehen. Ein SchuB mehr freilich kann ihre Be
sitzer nicht nur unbequem, ungleich in ihren Leistungen und Ullzuver
lassig, sondem auch unsozial machen. Dalln werden sie schon durch 
ihre Geschwatzigkeit lastig; in alles mischen sie sich geschaftig hinein, 
iiberall reden sie mit, alles verstehen sie besser; jeder Widerspruch 
argert, jeder Widerstand reizt sie, und immer ,vieder haben sie Krach. 
Sie konnen niemand ausreden lassen, den SchluB sagen sie selbst und 
meinen nachher, er ware von dem anderen gesagt. Dazu tragen sie 
jedes Gerede herum; werden sie aber fiir bOsartige Zwischentrager er
klart, so sind sie ehrlich entriistet: an den Indiskretionen wie an den 
Entstellungen ist doch nur ihre Lebhaftigkeit schuld, fiir die doch s i e 
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nieht verantwortlieh sind. lVIeistens sehen sie aueh gar nieht ein, daB 
sie iiberhaupt etwas falseh gemaeht haben; sie sind von ihrer Vorziig
liehkeit durehaus iiberzeugt, und wenn es Sehwierigkeiten gibt, suehen 
sie die Schuld bei den andern. Sehwierigkeiten gibt es freilieh genug: 
dureh die Leiehtigkeit ihrer Produktion und ihr Selbstgefiihl werden 
sie zu liederliehen Arbeiten, unbewiesenen Behauptungen und zweifel
haften Gesehiiften, dureh die frohliehe Grundstimmung und den Man
gel an Hemmungen zu Aussehweifungen in Venere et Baeeho ver
filhrt - halt man ihnen etwas von alledem vor, so "ist doeh gar niehts 
dabei". Sie sind riieksiehtslos und von einem Egoismus, der in seiner 
Brntalitat nun niehts Kindliehes und deshalb aueh niehts Riihrendes 
mehr hat; dazu gehen ihnen im Dbermut wie im Zorn PfliehtbewuBt
sein ebenso wie Haltung und Wiirde verloren - trotzdem begreifen 
sie nieht, daB man sie nieht iiberall aehtet wld liebt. Dbrigens gehoren 
aueh manehe reizbare Krakeeler, gewisse zankisehe Hausdraehen und 
die meisten Querulanten hierher. Diese Falle liegen natiirlieh langst 
auf krankem Gebiet. 

Dasselbe gilt fiir die ausgesproehenen Vertreter des dem Hyper
thymen entgegengesetzten d y s thy men Temperaments. IInmerhin 
kommen aueh hier Verdiinnungen vor, die uoeh gesunde lVIensehen be
treffen. Aueh sie sind uns allen bekannt: fast immer ein wenig be
driiekt, gehemmt, beseheiden und still; dazu uaehgiebig, mitleidig und 
weich; sie haben aueh £iir die Note der anderen Verstandnis; ja sie 
Ieiden darunter, daB es iiberhaupt so viel Ungluek gibt auf der Welt. 
Sie lieben die lVIensehen, nur meinen sie, daB sie keiner mag; und sie 
haben ja aueh darin wenigstens recht, daB sie nieht aus sieh heraus
gehen, ihr warmes Herz kaum zeigen und mit anderen nur selten 
frohlieh sein konnen; so leben sie ais Einspanner, obwohl sie unier 
der Einsamkeit leiden. Bei manehen wird dieses Bild noeh dureh eine 
angstliehe Note gefarbt; die werden dann einen An£lug von sehleehtem 
Gewissen und eine Andeutung von Befiirehtungen und Sorgen ihr 
ganzes Leben nieht los. 

Dabei sind aueh die Dysthymen in der Regel klug und begabt; sie 
wissen das irgendwie aueh, aber da sie gleiehzeitig einsehen, daB sie 
sieh im Lebenskampf doeh nieht durehsetzen werden (oder nieht dureh
gesetzt haben), werden sie dureh diese Einsieht erst reeht traurig ge
maeht. Trotzdem bleiben sie, sooft sie aueh die Hyperthymen im stillen 
beneiden, meistens von jeder Verbitterwlg frei. Sie sind mit besehei
denen Stellen zufrieden, die sie mit vorbildlieher Gewissenhaftigkeit 

Bumke, Seele. 2. Auf!. 20 
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und Treue versehen, und sind dankbar, wenn man ihnen dabei em 
wenig Anerkennung und viel Vertrauen erweist. Haben sie aber Mill
erfolge, so suehen sie die Ursaehe dafiir (im Gegensatz zu den Mill
mutigen, von denen spater die Rede sein wll'd) immer nur in sieh 
selbst; sich machen sie Vorwiirfe, daB sie nicht anders sein, sich nicht 
freuen, begeistern und zum Handeln aufraffen konnen; ja manche sind 
iiberhaupt iiberall schuld; ihr Geschaft haben sie nicht richtig ge
fiihrt, die Kinder nicht richtig erzogen, einen kranken Freund nicht 
richtig betreut - selbst wenn einem, den sie eingeladen haben, auf 
dem Heimweg etwas passiert, quiilen sie sich, obwohl sie 'wissen, daB 
das unsinnig ist. Am meisten aber bedriickt sie, daB sie nicht so viel 
leisten, ,vie ihrer Begabung und ihrem PflichtbewuBtsein entspricht; 
sie leisten ja auch wirldich nicht viel; iiberall sehen sie Berge vor sich, 
und jeder EntschluB kostet sie unverhaltnismaBig viel Kraft; sie 
selbst aber meinen, sie allein triigen die Schuld. 

Was hyperthyme und dysthyme Gemiitsarten trotz aller Gegensatz
lichkeit miteinander verbindet, ist der seelische Widerhall, der durch 
ihr vVesen bei anderen ausgelost wird. Wie der Dysthyme Teilnahme 
und Mitleid erregt, reiBt der Hyperthyme durch Aktivitat und Froh
lichkeit mit. Aber es besteht noch eine andere Beziehung. Hyperthyme 
sind leicht zu Triinen geriihrt, weich, bei traurigen Anlassen ergriffen 
oder aber ohne AnlaB urn ihre Gesundheit besorgt, und Dysthyme 
konnen vOriibergehend heiter und lustig (zuweilen auch zornig und 
heftig) erscheinen. Es ist z. B. eine alte Erfahrung (die ich bestatigen 
kann) , daB offentlich auftretende Humoristen unverhiiltnismaBig oft 
wegen gemiitlicher Verstimmungen zum Nervenarzt kommen. Beiden 
Temperamenten gemein ist also die starke gemiitliche Ansprechbar
keit iiberhaupt, nur daB sie im Durchschnitt hier ein positives und 
dort ein negatives Vorzeichen fiihrt. Nun gibt es aber auch Leute, die 
nach beiden Seiten beinahe gleich ansprechbar sind mid deshalb 
dauernd zwischen heiteren und traurigen Stimmungen pendeln. Der 
Fernerstehende sieht dann haufig nichts als hinreiBende Frohlichkeit, 
sprudelnde Laune, leichtsinniges Darauflosleben und dauernde Ak
tivitat; zu Hause aber konnen dieselben Leute jammern, klagen und 
weinen, hypochondrisch angstlich sein oder iiber kleine MiBerfolge 
verzweifeln. Eine lebhafte Gesellschaft oder aueh ein einziger an
regender Mensch, eine dringende berufliche Aufgabe, eine Auszeich
nung oder irgendeine Ablenkung sonst reichen hin, sie von ihren 
Wben Gedanken zu heilen; so werden die Angst, der Kleinmut unci 
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die Sorgen fiir Tage oder Stun den verscheucht. lch habe Menschen 
weinend eine Gesellschaft aufsuchen sehen, die sie dann mit spriihen
der Laune durch Stunden unterhalten und bezaubert haben; zu Hause 
haben sie weiter geweint. Trotzdem darf man nicht glauben, sie hatten 
sich inzwischen "verstellt" oder auch nur zusammengenommen; die 
Frohlichkeit konlffit, sob aId sie sich unter andere, fiir sie reizvolle 
Menschen begeben. Freilich andere reiBen sich wirklich zusammen; 
aber auch sie konnen es nur, weil auch die andere Seite ihrer gemiit
lichen Anlage inllller marschbereit ist. Mit den Hyperthymen ist es 
ganz ahnlich: auch ihre Auswiichse und Ausbriiche werden wohl 
Fremden gegeniiber, in der Gesellschaft oder im Amt, nicht aber vor 
der Frau, den Kindem und den Untergebenen gebremst - die Frage 
ist also einfach die, wie ausgesprochen die eine oder die andere Ge
miitslagc ist und ob der Wille noch Kraft genug hat, die Weich en 
anders zu stellen. 1st das nicht mehr der Fall, so handelt es sich wie
der unl Kranke: um die sogenannte Z J k lot h J m ie, also um eine 
Stinllllungslabilitiit, die nicht mehr bloB auf auf5ere Anlasse hin, son
de~ vomehmlich aus inneren Ursachen (die wohl in der chemi
schen Steuerung des Korpers gesucht werden miissen) zu dauemden 
Schwankungen zwischen dysthymen und hyperthymen Verstinllllungen 
fiihrt. 

Ein erfreuliches Gegenstiick zu den Zyklothymen, die ein einiger
maBen gleichmaBiges Temperament iiberhaupt nicht besitzen, bilden 
die Menschen, die B 1 e u 1 e r S J n ton e genannt hat. Auch sie sind fUr 
frohliche und traurige Eindrlicke in gleichem MaBe empfanglich, aber 
die Kurve ihrer gemiitlichen Ausschlage iibersteigt niemals ein durch
schnittliches MaB und schwingt um eine feste, ausgeglichene Linie. 
Dies ist die Gemiitsart, die von den Griechen Euthymie genannt wor
den ist. Sie kommt in allen moglichen Fiirbungen vor. An dem einen 
- dem aktiven - Fliigel finden wir den Typus des B i e r schen Pro
fessors: fUr alies aufgeschlossene, begeisterungsfahige und dabei ruhig 
und ausgiebig tatige Menschen. Am andern Ende aber stehen Leute, 
die sind mehr zu einer Art Leberecht-Hiihnchen-Dasein geneigt: sie 
verrichten schlieBlich auch ihre Arbeit, aber sie laufen ihr keineswegs 
nach; ja sie lacheln iiber die anderen, die sich ihrer Meinung nach 
ganz unniitz mit immer neuen Lasten beschweren (was nicht aus
schlieBt, daB sie gelegentlich, wenn auch nicht der Ehrgeiz, so doch 
die Eifersucht plagt). So leben sie - inuner ein wenig spieBig - in 
der Familie oder als Hagestolz still fiir sich hin, pflegen neb en ihrem' 

20* 
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be::;cheidenen Beruf ein paar kleine Liebhabereien, photographieren ein 
billchen, sammeln dies odeI' das, halten Vogel oder ein paar Kakteen; 
dazu gucken sie ziernlich regelmaBig der Frau in den Topf - wenn 
das Schicksal sie nicht allzu sem priigelt, haben diese Lebenskiinstler 
es meistens recht gut. 

Abel' auch das ist wieder nur ein auBerster Fall; er ist mit dem der 
aktiven Syntonen durch aIle iiberhaupt denkbaren Dbergange ver
bunden. "Ruhige Humoristen", "stille Gemiitsmenschen" und "be
queme GenieBer" hat K ret s c h mer zu unterscheiden versucht; daB 
es auBer ihnen "tatkraftige Praktiker" gibt, haben wir oben gesehen; 
nur darf man sich aIle diese Typen nicht scharf gegeneinander ab
gesetzt denken. Wo werden wir z. B. Spitzweg eiureihen wollen? 
Auch er hat wohl zu den ruhigen, behaglichen, l5eschaulichen Men
schen geh6rt, die selten ausgelassen frohlich, dafiir urn so regel
maBiger stillvergniigt, nicht pathetisch, aber jovial iiberlegen, fast ni~ 
sentimental, abel' meist giitig und teilnehmend sind. Nur daB er da
mit langst nicht gekennzeichnet ist; denn er ist nicht bloB ein groBer, 
sondern auch ein iiberaus fruchtbarer Kiinstler gewesen. Abel' auch 
weniger begabte Syntone leisten oft viel, ebenso me sie mit ihrer' be
habigen Gelassenheit, ihrem gesunden Menschenverstand, ihrer ruhigen 
und doch zielsicheren Tatkraft und schlieBlich mit ihrem verbindlichen 
Wesen nicht selten vieles en"eichen; manche wiirden beides in noeh 
h6herem MaBe tun, wenn sie etwas mehr Ehrgeiz besaf5en. Aber, wie 
gesagt, del' Ehrgeiz liegt ihnen nicht; sie sind zu groBe Epikuraer dazu. 

1m iibrigen zeigt sich auch hier, me fliissig aIle Grenzen im See
fuchen sind und "vie nahe das sozial Brauchbare neben dem Nicht
brauchbaren liegt. Noch weniger Ehrgeiz und noch mem Behagen 
macht natiirlich bequem, und zu groBe Weichheit fiihrt eher zur Un
gerechtigkeit als zur Giite. "Giite, wo sie nicht am Platze ist, ist 
Schwache", hat Friedrich der GroBe gemeint. Man sieht gelegentlich 
son;;t treffliche Menschen als Vorgesetzte versagen, nur weil sie nicht 
nein sagen konnen; unfahige Leute stell en sie an, denn sie tun ihnen 
doch leid, und zwei verschiedenen Untergebenen stellen sie dieselbe 
Stelle in Aussicht. Aus ahnlichen Griinden sehen wir sonst anstandige 
Manner sich Frauen gegeniiber unanstandig benehmen; aus Mitleid, 
Weichheit, man kann auch F eigheit sagen, ziehen sie sich nicht recht
zeitig zuriick (und das ware notwendig, denn die Frauen fliegen auf 
sie me die Motten ins Licht); dann sind sie ehrlich erschiittert, wenn 
sie zwei odeI' mem Frauen gleichzeitig ungliicklich machen; il1f 
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eigenes "Leiden" aber begeistert andere Frauen ru dem Versueh, sie 
dureh Liebe ru trosten oder von ihrer Art zu erlosen 1, und so wieder
holt sieh das Spiel, zu dessen regelmiiBigen Requisiten aueh ein zur 
Schau getragener Weltsehmerz gehort, bis in ein ziemlieh hohes Alter 
hinein. 

Aueh unter anderen Lebensumstiinden kommen diese Typen nieht 
ohne Grund in Verdaeht, wenn nieht unzuverlassig, so doeh sehr 
egoistiseh zu sein. Traurige Erlebnisse halten sieh aIle Mensehen 
dieses Konstitutionskreises noeh mehr als andere so weit wie moglieh 
vom Leib; die Frau Rat Z. B. hat ihrer Umgebung verboten, von etwas 
Unangenehmem zu spreehen. Aber es ist ein MaB in den Dingen; aueh 
hinsiehtlieh dieses Selbstsehutzes kommen sozial nieht mehr tragbare 
ObertreibuIJgen vor (von denen mir allerdings zweifelhaft ist, ob sie 
nieht auf Legierungen von zyklothymen und sehizothymen Anlagen 
beruhen). Es gibt Mensehen, die sieh in einer Art Vogel-StrauB-Politik 
gegen alles Traurige abrusperren versuehen; wird ihnen doeh von 
einem Ungliiek erzahlt, so sehlagen sie mit einer zynisehen Antwort 
zuriiek - rum Teil, damit die anderen ihre Riihrung nieht merken, rum 
Tell aueh, um innerlieh mit ihr fertig ru werden. (Ieh erinnere mieh 
an einen wegen seines "Zynismus" und seiner "Kalte" beriiehtigten 
Mann, dessen Augen 2 man in solehen Momenten die innere Spannung 
ansehen konnte.) Dies sind die Leute, die Freundsehaften und selbst 
die Ehe vermeiden, well Freunde ungliieklieh oder krank werden kon
nen und weil ihnen die Ehe als nieht mehr tragbare Belastung er
seheint. Oder sie heiraten eine sehr reiehe Frau, suehen mogliehst friih 
an der Staatskrippe einen gesieherten Platz - am liebsten lieBen sie 
sieh gegen aIle Weehselfalle des Lebens versiehern. Gelingt es ihnen, 
sieh vor vielen Gemiitsbewegungen so wirklieh zu sehiitzen - ieh habe 
groBe Virtuosen gesehen -, so behaupten sieh diese Mensehen im 
Leben meistens reeht gut. Wie arm sie innerlieh sind, ahnen die 
meisten wohl nieht. 

Obrigens werden nieht alle Mensehen, die unter Gemiitsbewegungen 
sehwerer als andere leiden, deshalb zu Egoisten. Es gibt zarte, weiehe 
und giitige Naturen, die sieh ehrlich bemiihen, durehzuhalten und 
trotz ihres empfindliehen Gemiits nieht zu versa gen. Man bekommt 
als Arzt gelegentlieh ersehiitternde Beiehten von Mensehen zu horen, 
die diese Verwundbarkeit gewohnlieh naeh auBen verbergen,· ohne 

1 Einer meiner Freunde nennt das das Hollander-Motiv. 
2 Er bekam einen leichten Nystagmus. 
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einen anderen mitleiden zu lassen. Sie selbst abel' leiden nicht nul' unter 
allen Ungerechtigkeiten, sondern auch unter den bloB en Harten des 
Lebens, selbst wenn sie sie personlich nicht treffen, ebenso wie unter 
eigenen Mangeln und Schwachen. Ich habe Arzte gekannt, die diesel' 
Einstellung wegen entweder ihre Praxis aufgegeben odeI' sich in del' 
Praxis aufgerieben, und Richter, die sich in die Industrie gefliichtet 
haben, weil sie die Gedanken an von ihnen verhangte Zuchthaus
strafen nicht aushalten konnten. Vielleicht sind dies die Leute, von 
denen I b sen meint, ihr Gewissen sei krank. Abel' die anderen merken 
selten etwas davon. 

Freilich sind das irnrner noch die giinstigsten Faile. Es gibt andere, 
deren Energie zu diesel' Haltung einfach nicht reicht. So kommt dann 
ein weichlicher und wehleidiger Typus zustande, del' kein Blnt sehen 
kaml, ohne daB er in Ohnmacht odeI' in angstliche Erregung verfallt, 
del' bei den gleichgiiltigsten Anlassen weint uud den jeder Natn1'- und 
KunstgenuB so ergreift, dag e1' sich beinahe alles ve1'sagt. Die aus
gesprochensten Fiille verschanzen sich aus lanter Angst VOl' dem Leben 
hinter schwiirnlerische Phantasien, angstlich darauf bedacht, daB kein 
WindstoB ihre Kartenhauser beriihrt. Abel' vielleicht gehort ein Teil 
diesel' Menschen schon zu den Schizothymen, auf die ich jetzt ein
gehen will. Auf die Angst komme ich spater zuriick. 

Die Darstellung der S chi z 0 t h 1 men, die sich von den bisher be
sprochenen Typen einmal durch il1ren meist asthenischen ·oder ath
letischen Korperbau, dann abel' durch ihr ganz anderes gemiitliches 
Verhalten unterscheiden, wird noch schwieriger sein als die vor
stehende und noch weniger befriedigen konnen. Auch im Kern dieser 
Gruppe finden sich, wie der Name andeutet, gewisse psychopathische 
Typen. Schon diese Schizoiden sind schwerer zu verstehen als die 
Pykniker, mit denen wir uns bis jetzt beschaftigt haben; wo diese ihr 
"Herz auf der Zunge" tragen, sind jene zuriickhaltend, unzuganglich 
und "autistisch" 1. Diese Verschlossenheit nimmt, je we iter wir ins 
Gesunde gelangen, nicht ab, sondern zu; die Selbstdarstellungen von 
Schizothymen werden also, soweit es iiberhaupt welche gibt, gerade 
in bezug auf ihre innersten Erlebnisse nicht allzuviel Aufschliisse 
geben. Dber ihre kiinstlerische, wissenschaftliche, politische Entwick
lung teilen sie zuweilen Wertvolles mit; was in ihnen geschehen ist, 
wird sich nur aus manchcn Handlungen odeI' aus einem gelegentlichen 

1 Vgl. S. 217. 
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Notsehrei - ieh darf an Anselm Feu e r b a e h s Vermaehtnis er
innern - ableiten lassen. 

"Er ist ein Tropfen feurigen Weins in einem FaB von Eis", hat 
Hebbel von Uhland und "Ieh bin hart wie Eis und doeh gefiihivoll 
bis zur Empfindsamkeit" hat Strindberg (der freilieh zeitweise aus
gesproehen sehizophren gewesen ist) von sieh seIber gesagt. "KiihI 
und iiberempfindlieh zugleieh" , so faB t K ret s e h mer dieses U rteil 
in einer Formel zusammen. Ieh habe jahrelang einen tiiehtigen Kli
niker beobaehten konnen, einen kIugen, gebildeten, vornehmen, riiek
siehtsvoIlen, pfliehttreuen und zuverlassigen Mann; er hat bestimmt 
nie einem Mensehen oder iiberhaupt je etwas Boses getan, und doeh 
hat er keine reehten Freunde gehabt. Er hat spat geheiratet; ob es 
eine wirkliehe oder eine Josefsehe gewesen ist, weill ieh nieht; Kinder 
hatte er nieht. Dieser Mann ist dureh ein langes Leben hindureh seiner 
Umgebung dureh seine Ausgegliehenheit auf die Nerven gegangen; 
was sieh aueh ereignet hat, ihn hat niehts aus seiner kiihlen und 
reservierten Haltung gebraeht. Altersgenossen haben erzahIt, bereits 
sein Chef habe wahrend seiner Assistentenjahre gemeint, daB er wohl 
schon einmal gelebt haben miisse, da seine Ruhe dureh keinen Ein
druek beeintraehtigt wiirde. So hat es immer weiter gesehienen. Als 
er aber, inzwisehen langst nieht mehr jung, in der Fakultat in einer 
gleiehgiiltigen Frage iiberstimmt worden war, hat er sofort seinen 
Riiektritt erkIart. Eine gemiitliehe Aufwallung hat aueh dabei niemand 
zu sehen bekommen, und naehher ist er noeh viele Jahre unbeirrbar 
gelassen geblieben. 

Ein anderer Kliniker meint, als man ihm den SeIbstmord seines 
Oberarztes meldet: "So hatten wir einen Psyehopathen weniger auf 
der Welt." Ein kleines Kind stellt naeh einem F esttag, von den EItern 
naeh seipen Gesehenken gefragt, mit kiihler Saehliehkeit fest: "Am 
meisten wiirde mieh die Fahne gefreut haben, wenn ieh sie bekommen 
hatte." Man kommt dies en Mensehen nieht nahe; Herzliehkeit geben 
und finden, ja manehmal seheint es, gebrauehen sie nieht; deshaIb die 
h1i.ufige Meinung, sie hatten iiberhaupt kein "Gemiit". Man verkehrt 
jahrelang mit ihnen und glaubt, man ware ihr Freund; pIotzlieh steht 
man vor einer Sehranke, iiber die aueh aus der Familie niemand ge
langt. Sie k6nnen sehr witzig sein, aber wenn sie dazu laehen, tut es 
U!lS weh; mit dem, was Syntone oder Hyperthyme Humor nennen, 
haben diese sarkastisehen Witze und dieses sehneidende Laehen gar 
niehts gemein. Schizothyme laehen aueh selten; gewohnlieh sind sie 
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formlieh, gemessen, ja manehmal feierlieh und etwas gespreizt, irnmer 
aber so, dafl jede Verlrauliehkeit im Keime erstickt. Oft weifS man 
nicht, sind sie eigentlich schiichtern und mimosenhaft scheu oder 
halten sie sich nur die Menschen - vielleicht aus Stolz, vielleicht aus 
Menschenfeindsehaft - yom Leib. Jedenfalls ziehen sie sich hiiufig 
autistiseh in sieh seIber zurUck. 

Aber sie tun es besonders dann, wenn sie sich gekriinkt, nicht mit 
geniigender Riieksicht und Achtung behandelt fiihlen; und sie fiihlen 
sich leicht gekriinkt, sind durchaus nieht gleichoaiiltig gegen die Mei
nung der anderen, gar nicht frei von Gefiihlen, sondern da, wo sie sich 
an einen Menschen angeschlossen haben, manehmal sogar anhang
lieher, als es diesem angenehm ist; vor aHem aber sind sie verwund
bar wie ein schalloses Ei. Uild doch sind Autismus, Kiilte und steife 
Formen nieht blofl der Panzer, den sie um ihre Verletzlichkeit legen, 
nieht nur die Maske, die sie erst bei starke'm Innendruck abnehmen 
miissen. Viele Schizothyme leiden siehtbar unter ihrer Erstarrung; sie 
mochten sich aufschlieflen und konnen es nicht; sob aid sie es ver
such en, fallt das Visier. Schon dadurch wirken sie immer ein wenig 
unheimlieh; sie werden noch unheimlicher dann, wenn ein Affekt 
doch einmal diese Haltung durchbricht. Ein Mensch wird in der 
Schule, im Geschiift, im Biiro wegen seines affektlahmen, friihalten 
Wesens durch Jahre verlacht und verhohnt - eines Tages bringt er 
einen seiner Peiniger um; ein anderer erscheint kalt und herzlos auch 
am Krankenbett seiner Frau; als sie stirbt, schieflt er sich tot; ein 
dritter verliiflt nach 24jiihriger Ehe Frau und Kinder fiir immer, weil 
er einmal in einer geschaftlichen Frage seine Ansicht bei ihnen nicht 
durchgesetzt hat; und ein - wie man meinte - triebarmer Mann 
macht einen ernsthaften SeIbstmordversuch, als sich ein Miidchen ver-
lobt, das nicht ahnen kann, dafl er es liebt. • 

Zykloide, sagt Kretschmer und meint damit die oben als erste 
geschilderten pyknischen Typen, konnen iiberschwenglich sein, Schizo
thyme sind oft iiberspannt. Aber, wie gesagt, nach auflen sieht man 
die Uberspanntheit oft jahrelang nicht. Viele scheinen nur ungesellig, 
miirrisch, verdrossen, ablehnend, mifltrauisch oder aber schiichtern zu 
sem; andere wirken nur hoflich, nur kiihl, ein wenig stilisiert in ihrer 
Haltung und oft - ganz unabhiingig von ihrer Herkunft und Stellung 
und wohl immer auch ungewollt - in ihrer Unnahbarkeit aristokra
tisch. Sie halten sich nicht nur von diesem oder jenem zuriick; sie 
verschanzen sich (hinter Biichern, Stichen, schonen alten Sachen oder 
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auch in del' Natur) gegen die laute und plebejische Welt iiberhaupt. 
Manche sind abel' auch wirklich innerlich vol'llehm, nicht giitig, abel' 
zart und vall Riicksicht und Takt - nur anerkennen dad man das 
nicht, wenn man sie nicht in ihr Schneckenhaus zuriicktreiben lvill; 
auch weI' sie lobt, tut ihnen weh 1. 

Natiirlich kann es - hier wie sonst - solche Eigentiimlichkeiten 
des Fiihlens nicht geben, ohne daB daraus erhebliche Wirkungen auch 
fiir das Denken entstehen. Viele Schizothyme sperren sich so gegen 
die Wirklichkeit ab, daB sie schlieBlich eine fiir andere fast unbegreif
liche Weltfremclheit zeigen. Ein beriihmter alter Gelehrter ist er
schiittert, nicht weil sein Diener geisteskrank geworden ist, son del'll 
weil diese Krankheit auf eine (val' mehr als 20 Jahren erworbene) 
Syphilis zuriickgefiihrt werden mnB. Eine Dame muB im Kriege 
Auslandsbriefe zensieren; sie ist - mit 40 Jahren - erstaunt nnd ent
riistet, daB es so viele und noch dazu so viele "nnerlaubte" erotische 
Beziehungen gibt; dabei hat sie noch VOl' kurzem daran gedacht, Ro
mane zu schreiben. 

So sehr sich die Schizothymen (die iibrigens ebensowohl genial wie 
borniert odeI' abel' durchschnittlich begabt sein konnen) die rauhe 
AuB,enwelt fernzuhalten v,ersnchen, so sehr sind sie fast immer zum 
Griibeln geneigt; schon Kinder stellen gelegentlich erstaunlich un
kindliche Fragen ("wie kommt es, daB die groBe Welt in mein kleines' 
Auge hineingeht?"); und Erwachsene bohren sich, bald mit, bald "Ohne 
zureichende Bildung, in soziale, religiose, philosophische Probleme 
hinein. Die klugen entwickeln dann eine so schade Logik, daB es die 
anderen zu frosteln beginnt; sie sind die geborenen Systematiker jeder 
Wissenschaft, freilich ein wenig geneigt, die Tatsachen dem System 
zuliebe zu modeln; sie haben auch den Mut, die Dinge erbarmungslos 
zu Ende zu denken, und sind so zuweilen in erstaunliche geistige 
Hohen gelangt; abel' zuweilen schiebt sich dann in ihr Denken ein 
ganz falsches Glied; irgendein Gesichtspunkt wird, oft eines einzigen 
Erlebnisses 2 wegen, so stark von Gefiihlen betont, daB seinetwegen 
aIle anderen Gedanken abgebogen, die durchsichtigsten Wahrheiten 
bestritten, die sichersten Er fahrungen geleugnet werden; in einen ganz 
rationalen Gedankengang gehen irrationale Bestandteile ein; an die 

1 ,,1m Lobe ist mehr Zudringlichkeit als im Tadel", schreibt Nietzsche. 
2 Es gibt schizoide Gelehrte, die eine Entdeckung nicht anerkennen oder 

eine Erkenntnis nicht einsehen k6nnen, weil sich von einer kleinen Polemik 
her ein HaD gegen den Entdecker in ihnen festgesetzt hat. 
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Stelle von Beweisen treten Symbole, die von nun an als vollgiiltige 
Beweismittel gelten; Gebiete des \Vissens und Denkens, die weit aus
einanderliegen, werden aufeinander bezogen; in wuuderlich gesuchten 
Konstruktionen werden Hypothesen auf Hypothesen gehiiuft - und 
um die zu retten, wird jetzt die Logik in eine eigenmmlich verquere 
Rabulistik verkehrt. Belege findet man z. B. in den Schriften von 
Freud. 

Ahnlich ist das Holz, aus dem die Natur gewisse Fanatiker schnitzt. 
Schon in einfachen burgerlichen Verhaltnissen sind fur Schizothyme 
ZugestfuIdnisse uberall und immer unmoglich. Ich habe einen Arzt 
gekannt, der wahrend des Weltkrieges (in Mecklenburg, wo die Er
nahrungsbedingungen besonders giinstige waren) Frau und Kinder 
beinahe verhungern lieB, weil er die ihnen zugeteilten Brotkarten wie
der zurUckgeben wollte. Das "nichts tragisch nehmen", "fiinf gerade 
sein" , ,,!nit sich reden lassen", "auch anders konnen", aber auch das 
"alles verstehen und alles verzeihen" sind Auffassungen, die Syntonen 
und Hyperthymen selbstverstandlich und naturlich, Schizoiden aber 
schlechterdings unbegreiflich erscheinen. Sie nehmen alles tragisch 
oder zum mindesten ernst; sie begeistern sich fur kleine wie fur groBe 
Ideale und vertreten beide !nit einem Pathos, das jeden Tropfen 
Humor als Entweihung empfindet 1; aber sie leben auch nach ihren 
I~ealen und kampfen und opfern bis zur Askese fur sie. Und was das 
Wunderlichste ist: trotzdem wirken sie kalt. Von einem "kalten Enthu
siasmus" hat Hoche einmal gesprochen, als er einen Schizothymen 
kennzeichnen wollte - der Ausdruck war nicht paradoxer als die Men
schen, denen er galt. Richtig in sie einfuhlen kann man sich nicht; 
man spUrt ihre Kalte und man sieht ihre Energie, aber verstehen tut 
man sie nicht. Es gibt z. B. Kliniker 2 - zum Gluck sind sie selten -, 
die den einzelnen Kranken nicht anders betrachten als der Sammler 
einen neuen Schmetterling, den er in seinem Kasten aufgespieBt hat; 
aber dieselben Arzte opfern ihr Leben, urn die Krankheiten als solche 
zu heilen und zu verhinder.n; man wird ihnen also keine Gefuhllosigkeit 
nachsagen kounen; sie fuhlen nur anders und bei anderen Gedanken, 
als es die meisten Arzte Gott sei Dank tun. Das ist ein Beispiel fur 

1 Sehr charakteristisch (fiir Schiller natiirlich) ist, was Schiller iiber 
Shakespeare sehreibt: "AIs ich ihn zuerst kennenlernte, emporte mich 
seine Kalte, seine Unempfindlichkeit, die ihm erlaubte, im hOehsten Pathos 
zu scherzen." 

2 Der Leser muB entschuldigen, daB ieh so oft von Klinikern spreche; 
aber schlieBlich habe ieh iiber 40 Jahre unter ihnen gelebt. 
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viele; auch sonst gibt es Weltverbesserer aus Grundsatz, die fiir den 
einzelnen keinen Funken Giite besitzen. Sie fiihlen sich berufen, dies 
oder jenes oder die Welt zu verbessern; Zugestandnisse kennen sie, 
Einwendungen beachten sie, die Relativitat alles Irdischen begreifen 
sie nicht. So gehen von ihnen haufig erhebliche Suggestivwirkungen 
aus; nur - wer sich in ihren Weg stellt, wird iiberrannt. 

Es ist kein Zweifel, daB auf diese Weise zuweilen GroBes geschieht. 
Aber ein SchuB 'Schizoid mehr, und alles endet in einer iiberspitzten 
Spekulation, oder das Heer der steifen Pedanten, der gramlichen Eigen
brinIer, der miBtrauischen Sonderlinge, der sauerlichen alten Jung
fern oder gar das der krankhaften Religionsstifter, Weltbegliicker, Er
finder usw. wird um einen vermehrt. Dann bleibt nur das Fehlen jeder 
seelischen Biegsamkeit, jeder Toleranz, jedes Verstiindnisses fiir andere 
und damit auch jeden Humors - kurz, es bleiben nur die Scheuklap
pen. die kein Schizoider jemals ganz ablegen kann. Kip lin g spricht 
einmal von den "verriickten Menschen, die nur eine einzige Idee im 
Kopf haben", und fiigt hinzu: "Das sind die Leute, welche die Dinge 
in Be,Yegung setzen." Nun, sein Mann, der ein Pulver gegen die Cho
lera vertrieben hat, hat die Dinge gewiB nicht in Bewegung gesetzt; 
und gerade das ist es, was diese schizoiden Psychopathen von den 
wirklichen Fiihrern und Bahnbrechern trennt. Sie verrennen sich in 
einen - manchmal guten, manchmal dummen - Gedanken; sie sind 
nur noch Abstinenzler, Astrologen, Spiritisten, religiose Sektierer; alles 
andere versinkt; nicht nur Gegengriinde, sondern auch Millerfolge be
men sie nicht; jeden Vorfall beziehen sie auf ihre Idee, jedes Gesprach 
kehrt dahin zuriick; von sich und von ?Jlderen verlangen sie ihretwegen 
jedes mogliche Opfer; aber sie erreichen meist nichts; die meisten 
enden in verbohrter und verbissener Resignation. 

Trotzdem haben manche Schizoiden eine groBe Rolle in der Ge
schichte gespielt. "Dieser Mensch glaubt alles, was er sagt", hat Mi
rabeau einmal von Robespierre gesagt, und Napoleon hat hin
zugefiigt: "Er war ein Fanatiker, ein Ungeheuer, aber unbestechlich 
und unfiihig, aus bloB personlichen Riicksichten oder, urn sich zu 
bereichern, andere Leute zu Tode zu bringen." Dabei ist Robes
pierre personlich feig, krankhaft empfindlich, zuriickhaltend, leicht 
zu Triinen geriihrt, sentimental, "der Liebling der Erwachsenen wie 
der Kinder und Dienstboten des Hauses" gewesen. "Die festgeschlos
senen Lippen des scp.arfgezeiclineten Mundes", schreibt Koch, "pfleg
ten bei der geringsten Erregtmg des nervenschwachen Mannes kon-
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vulsivisch zu zucken, ihre Bewegung dem gesamten Korper, insbeson
dere den Schultern mitteilend und die studierte Wiirde der Haltung 
beeintrachtigend." Und doch sei dieser nervenschwache, vor jeder kor
perlichen Gefahr zuriieksehaudernde Feigling ein "Riese des Willens" 
gewesen. 

Aueh die Mensehen, die Kurt Schneider die Gemiitlosen nennt, 
werden wir hier anfiihren miissen: freud- und humorlose Verstandes
und Willensmensehen, die alles niiehtern bereehnen rind entweder sehr 
brauchbare Arbeitsmasehinen oder aber eiskalte Egoisten sind, die 
"iiber Leiehen gehen", d. h. ihre Ziele ohne Riieksieht auf die Emp
findungen und die Schieksale anderer Menschen verfolgen. Diese Ziele 
brauchen nieht notwendig unmittelbar egoistische zu sein; sie werden 
mit derselben < lieblosen Harte verfolgt, wenn sie in einer Idee oder in 
einer Saehe bestehen; immerhin p£legen gemiitskalte Mensehen aueh 
ihre eigenen Interessen mit gespreizten Ellenbogen durehzusetzen -
der Eindruek des Gegenteils wird auBer durch gesehickte Heuchelei 
zuweilen dadureh erzielt, daB sie selbst die Zukunft ihrer Kinder zu 
den "eigenen" Interessen nicht reehnen. So gehoren gewisse Geizhiilse 
und Haustyrannen ebenso hierher wie manche Vorgesetzte, die mit 
borniertem Eigensinn und brutalen Umgangsformen ihre Untergebenen, 
und die Untergebenen, die mit ihrer stOrrisehen Haltung ihre Vor
gesetzten zermiirben. Ieh weiB von einem Chef, daB er keinen seiner 
Assistenten von sieh aus entlieB, aber die, die er nieht moehte, einfaeh 
"nieht sah"; sie gingen dann sehlieBlieh von selbst; wenn er wenig
stens sehimpfen wollte, hat mir einer gesagt, diese stumme Ver
achtung haIt man nieht aus. -; Obrigens habe ieh manehen Schizo
thymen auch als guten Hasser kennengelernt; wenn es not tut, legen 
sie auch diesen Affekt bis zur geeigneten Stunde aufs Eis. 

Dann miissen wir noeh die miBmutigen Abarten nennen. Sie haben 
mit den Dysthymen gemein, daB sie nie riehtig froh sein und hoch
stens im Alkohol ein wenig aus sich herausgehen konnen; nur ist ihre 
Stimmung nicht einfach traurig, sondern bitter, miirrisch, verdrossen. 
Immer haben sie Pech, aIle Leute benehmen sich schlecht gegen sie, 
iiberall stoBen sie auf Mangel an Verstiindnis und Riieksieht. Der 
Sehalterbeamte gibt, natiirlieh absiehtlieh, zu wenig heraus; nur da
mit der Kranke gestort wird, bekommt die Frau wieder Besuch; jeder 
Gegenstand, den er braucht, ist verlegt; will er einen Aus£lug machen, 
ist der Himmel bewolkt; will er sich urn eine S~elle bewerben. fiihlt 
er sieh sieher nieht wohl; gerade seine Aufsiitze werden in der Zeitung 
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verstiimmelt und an del' yel'stecktesten Stelle gebracht; seine Biicher 
erscheinen zu einer Zeit, in del' sie gewiB keiner kauft; und hat er 
doch einmal Erfolg, so braucht seine Tochter eine teure Operation, 
oder sein Sohn macht, nur urn ihn zu argern, eUlen (iibrigens beinahe 
gelungenen) Selbstmordyersuch. Das alles wird quengelnd, norgelnd, 
oft auch harnisch, die anderen absichtlich yerletzend oder mit galliger 
Ironie und mit stachligen Witzen gesagt; geistig hoherstehende Men
schen - ich habe sehr hochstehende mit diesel' Gemiitsart gekannt -
machen aus ihrer Bitterkeit eine gauze trostlose Philosophie. 'Vas 
auch in del' Welt geschieht, zersetzt ihre nagende, bose Kritik, jede 
harmlose Freude yergallt ihr unfrohes Gesicht, und alles, was andere 
lob en, vergiftet ihr bissiger, boshafter Spott. 

vVie es diesen Menschen innerlich geht? Nun, bei manchen hat man 
den Eindruck, als ob ihnen ihre Art eine gewisse Befriedigung gabe, 
und yon einem bekannten Kiinstler hat mil' seine Frau gesagt: Lassen 
Sie ihn nur, wenn er schon nicht ungliicklich ist, so muB er wenig
stens nnznfrieden sein, damit er arbeiten kann. Den meisten MiB
mutigen (die iibrigens keineswegs aIle korperlich leidend odeI' auch 
nur wenig leistungsfahig sind) geht es abel' doch wohl recht schlecht; 
sie werden ja auch einsam, denn Freunde erwerben und halten sie 
nicht, und die Kinder sind froh, wenn sie dies en Vater odeI' diese 
Mutter nicht sehen. So betiiubt sich schlieBlich mancher mit Schnaps, 
Bier odeI' 'Vein - mit dem Erfolg, daB er am nachsten Tage noch 
griesgramiger ist. 

Riel' ~l ich abbl'echen. Niemancl \Vird glauben, daB auf diesen 
Seiten aIle (auch nul' bei uns yol'kommenden) Temperamente erfaBt 
worden waren. Was will man denn und was laBt sich mit del' Auf
stellung solcher Typen erreichen? 1m besten Fall steht uns ein wil'k
licher lebendiger Mensch zu jedem Modell; urn ihn gruppieren sich 
zahlreiche andere, yon denen keinel' ihm, abel' auch keinel' seinen 
Nachbarn volIkommen gleicht; ist das Modell jedoch richtig gewahlt, 
so tl'itt in diesen Einzeltonungen doch stets die Grundfal'be des Typus 
heryor. Nun wird es fl'eilich noch andere Grundfal'ben, noch andere 
Konstitutionskreise geben, die sich bis jetztnul' noch nicht haben ab
grenzen lassen. AuBerdem abel' kommen, wie gesagt, auch Dberschnei
dungen yoI', so daB die Eigenart mancher Menschen auf die Legierung 
verschiedener Anlagen zuriickgefiihrt werden muB. Das Kl'aftever
haltnis zwischen ihnen, das schlieBlich das El'gebnis bestimmt, ist da
bei natiil'lich yariabel. Allen iiberhaupt yorkommenden Formen nach-
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gehen, hieBe also ins Uferlose geraten; es wiirde dann nicht weniger 
Typen geben als - Menschen. 

Dieses ganze Buch will ja nichts, als die menschliche Seele, eben 
weil sie sich weder sezieren laBt ,vie ein mensehlieher oder tieriseher 
Karper noeh analysieren me ein eheIniseher Stoff, von magliehst vielen 
Angriffspunkten belagern; ob wir einzelne Erlebnisse des BewuBtseins, 
die Rolle des UnbewuBten, die Beziehungen von UnbewuBtem und Be
wuBtem zum Karper oder ob wir psyehophysisehe Konstitutionstypen 
aufzuklaren und darzustellen versuehen - immer llOffen wir, wenig
stens einen Zipfel des Sehleiers zu liiften, der trotz tausendjahriger 
Bemiihungen erleuehteter me weniger erleuehteter Geister iiber del' 
mensehliehen Seele immer noeh liegt. 

In diesem Sinne bitte ieh aueh die jetzt folgenden Ausfiihnmg'en 
aufzunehmen, die sieh mit gewissen psyehisehen Einstellungen be
sehaftigen werden. Aueh sie streben keine systematisehe Vollstandig
keit an; auch sie sollen nur einen neuen Rahmen bedeuten, in dem 
sieh vielleicht manehes einspannen laBt, was bis dahin noeh nieht unter
gebraeht werden konnte. Aber zugleieh sollen sie sieh in noeh h6herem 
MaBe dem bunten, weehselnden Leben anzunahern versuehen, das 
doeh erst das Element ist, in dem sieh jede Einzelseele entfaltet; sie 
sollen also die Mensehen zeigen: nicht wie sie naeh ihren Anlagen sein 
k ann ten, sondern wie sie unter bestimmten Lebensbedingungen 
sind. 

Angst. 

Eine altlateinisehe Fabel des H y gin u s 1 beriehtet: "AIs einst die 
,Sorge' iiber einen FluB ging, sah sie tonhaltiges Erdreieh: sinnend 
nahm sie davon ein StUck und begann es zu formen. Wahrend sie bei 
sieh dariiber naehdenkt, was sie gesehaffen, tritt Jupiter hinzu. Ihn 
bittet die ,Sorge', daB er dem geformten Stiiek Ton Geist verleihe. 
Das gewahrt ihr Jupiter gern. Als sie aber ihrem Gebilde nun ihren 
Namen beilegen wollte, verbot das Jupiter und verlangte, daB ihm sein 
Name gegeben werden miisse. \Vahrend iiber dem Namen die Sorge 

1 Zit. nach J. Neumann, Leben ohne Angst. Stuttgart-Leipzig: Hippo
krates-Verlag 1938. 
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und Jupiter stritten, erhob sich auch die Erde und begehrte, daB dem 
Gebilde ihr Name beigelegt ,'Verde, da sie ja doch ihm ein Stuck ihres 
Leibes dargeboten habe. Die Streitenden nahmen Saturn zum Richter. 
Und ihnen erteilte Saturn folgende, anscheinend gerechte Entschei
dung: Du, Jupiter, weil du den Geist gegeben hast, sollst bei seinem 
Tod den Geist, du, Brde, weil du den Korper geschenkt hast, sollst 
den Korper empfangen. Weil aber die Sorge dieses Wesen zuerst ge
bildet, so moge, solange es lebt, die ,Sorge' es besitzen. Weil aber uber 
den Namen Streit besteht, so moge es ,Homo' heiBen, da es aus humus 
(Erde) gemacht ist." Wir kennen die Wirkung dieser Entscheidung: 

"Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, 
Dort wirket sie geheime Schmerzen, 
Vnruhig wiegt sie sich und storet Lust und Ruh; 
Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu, 
Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, 
Als Feuer, Wasser, Dolch und Gift; 
Du bebst vor allem, was nicht trifft, 
Vnd was du nie verlierst, das muEt du stets beweinen." 

Es ist verstandlich, daB sich die Angst mit zunehmender Zivilisation 
ausbreitet und wachst. Unter den einfachen Lebensbedingungen des 
von der GroBstadt noch nicht angekriinkelten Bauern bedeutet sogar 
der eigene Tod den natiirlichen und selbstverstandlichen AbschluB 
jedes irdischen Lebens, ebenso wie man da, wo die Fruchtbarkeit einer 
Familie noch nicht durch kunstliche Mittel eingeschriinkt worden ist, 
das Sterben eines Kindes nicht viel anders ansieht als den freilich auch 
bedauerten Fall einer Kuh. Trotzdem bleibt der Mensch selbst unter 
den einfachsten Verhaltnissen von Angst keineswegs frei, wie die aber
glaubischen Vorstellungen und Gebrauche aller Zeiten 1 beweisen. Ge
rade von diesen Xngsten sucht sich der Rationalismus zu losen; nur 
gelingt es ihm nicht; selbst in den aufgekliirtesten Zeiten bleibt ein 
Ventil, das den Menschen mit dem Irrationalen verbindet, und den 
letzten Grund dafm bildet immer die Angst. 

Von jeher hat die vermeintliche Zwiespaltigkeit des menschlichen 
Seins, hat seine ZugehOrigkeit zur Natur sowohl wie zu einer geistigen 
Welt die Menschen und die Volker geangstigt, wenn sie reifer und 
nachdenklicher wurden. Bald war alles Natiirliche Sunde, bald alles 
Geistige ungesund oder abnorm 2 • Entweder es gilt nur die Natur, die 

1 Man vergleiche die wichtigen Feststellungen Beringers tiber Aberglau
ben im Schwarzwald. Arch. f. Psychiatrie Bd. 108, 228 (1938). 

2 Das hat schlie Elich zu grotesken Folgen gefiihrt. Thomas Mann hat, 
wie gesagt (vgl. S. 216), einmal gemeint, es sei an der Zeit, das klinisch Minder-
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sich nach ewigen Gesetzen aufwiirts entwickelt und alies abstoBt, was 
diesen Aufstieg behindert; fur diese Auffassung bedeutet der Geist 
einen Eindringling und eine Gefahr. Oder es gilt nur der Geist, der 
den Korper in Askese und Martern zu vergewaltigen sucht - wieder 
ist das Ergebnis die Angst. Auch der materialistische Monismus 
H a e c k e I scher Pragung ist mit diesem Zwiespalt nicht fertig ge
worden; im Gegenteil, wo er sich durchgesetzt hat, hat er mit dem 
Glauben an eine alies lenkende gottliche Macht nicht nur jedes Gefuhl 
der Geborgenheit, sondern auch aIle Bindungen an Yolk und Familie 
zel'stOrt; Menschen, die an nichts glauben, mussen erst recht halt- und 
wUl'zelios werden. 

Andere Griinde kommen hinzu. 1m ganzen ist das Leben durch die 
Zivilisation nicht gefahrlicher geworden. Die Lebensdauer nimmt zu, 
die Sauglingssterblichkeit ab; die schlimmsten Seuchen haben wir aus 
unseren Grenzen vertrieben, und fur Kranke und Schwache wird 
besser als in friiheren Zeiten gesorgt. Aber je mehr das alies geschieht, 
um so mehr wachst das Streben nach Sicherheit, nach "Sekuritat" als 
ein uberaus typisches Zeichen zum mindesten jeder europaischen Zi
vilisation. Da der Mensch aber nicht allen Schicksalsschlagen auswei
chen kann, so nagt jetzt erst recht die Sorge an ihm, ob ihn nicht doch 
noch Gefahren, unbezahmte Naturgewalten und unvorhergesehene 
Wechselfalle des Lebens bedrohen. Daneben aber bleibt immer die 
Angst vor sich selbst, bleibt die Furcht, dem Leben nicht gewachsen 
zu sein, und bleibt das Grauen vor den unheimlichen und dunklen 
Kraften der eigenen Seele, ein Grauen, das oft noch der unselige Ver
such mancher religioser Lehren verstiirkt, erfullbare und unerfiillbare 
Forderungen nach Art schlechter Erzieher durch Drohungen, also 
wieder dUl'ch Angst zu erzwingen. So kann J asp e r s schreiben: "Eine 
vielleicht so noch nie dagewesene Lebensangst ist der unheimliche 
Begleiter des modernen Menschen 1." Wir werden eine ganz neue, 
Natur und Geist umfassende Weltanschauung auf- oder richtiger aus
bauen mussen, um mit dieser Lebensangst fertig zu werden. 

wertige heiligzusprechen. Naturlich, er und andere haben den Leuten so 
lange erzahlt, die Kultur lasse die Menschen entarten, bis ihnen schliel3lich 
nur noch die Wahl blieb, entweder unkultiviert oder psychopathisch zu sein. 
Alle intellektuellen Snobs haben sich selbstverstandlich fUr den Psycho
pathen entschieden. 

1 Immerhin hat schon Goethe sagen· konnen (zu Riemer, Goethes Ge
sprache. Leipzig: Biedermann II, 84): "Die ganze Welt ist voll armer Teufel, 
denen mehr oder weniger - angst ist." 
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Bis heute ist die Angst nicht nur einer der haufigsten Affekte, son
dern zugleich eine der· wichtigsten Triebfedem des menschlichen 
Lebens. Man spricht nicht geme von ihr, die meisten mochten sie 
(auch da, wo sie nicht mit Feigheit gleichgesetzt werden kann) vor 
den anderen moglichst verbergen, aber daB viele Menschen beinahe 
dauernd unter ihr leid.en, laBt sich nicht iibersehen. Viele Gifte, die 
Menschen genieBen, sollen ihre angstliche Stimmung betiiuben, und 
manche Zerstreuungen, denen sie nachgehen, bedeuten eine Flucht 
VOl' der Angst; taglich begeben sich Leute in die Gesellschaft ihnen 
ganz gleichgiiltiger Menschen, nur weil sie das Alleinsein nicht aus
halten konnen. 

Aber die Wirkung der Angst geht noch weiter. "Ubers Nieder
trachtige niemand sich beklage; derm es ist das Machtige, was man 
dir auch sage", hat Go e the 1 gemeint - nun, ich bin iiberzeugt, es 
werden mehr Niedertrachtigkeiten aus Angst als aus Bosheit begangen. 
Ganze Volker 2 fiihren "Praventivkriege", das heiBt, sie fallen iiber 
ihrc Nachbarn her aus Angst, daB sie iiber sie herfallen konnten. 1m 
Leben des einzelnen ist es nicht andel's. Sind Eifersucht, MiBtrauen, 
Habsucht und Geiz, ist der Kampf urns Dasein etwa nicht AusfluB der 
Angst? Fast immer werden die Menschen von der Furcht Val' Ver
lusten gequalt; was ihnen begegnet, im Hintergrund lauert die Angst. 
Daher der Mythos vom Baum der Erkenntnis: das Tier erfahrt Angst 
nur bei unmittelbarer Bedrohung; der Mensch mit seinem Wissen urn 
Gut und Bose, Unschuld und Schuld, urn Leben und Sterben, K1'ank
heit und Schmerz, urn Verachtung und Schande, Verarmung und Not 
der Mensch wird von Angsten durchs Leben gejagt. 

Kaum ein norm ales Kind macht eine Schule durch, ohne die Angs1 
kcnnenzulernen; aber auch Erwachsenen tritt sie in der Gestalt von 
Ge",rissensbissen, qualenden VerantwOliungs- und spannenden Erwar
tungsgefiihlen, von Heimweh, hypochondrischen und anderen Sorgen 
immer wiedcr entgegen. (DaB in dieser Reihe der normalen Span
nungsgefiihle auch di,e Verantwortung steht, macht verstandlich, dat: 
die Angst bei den Depressionen weniger kultivierter Volker vermiBI 
und in der Privatsprechstunde der Nerveniirzte haufiger angetroffer 
",eirel als in der Arbeiterschaft.) Ubrigens ~vissen viele Menschen gal 

1 Buch des unmuts. "Wanderers Gemutsruhe. Cotta, Jubilaumsausgabe 
V, S,349. 

2 Die Franzosen haben vor uns Angst gehabt, als wir nach 1918 noch nich 
einmal das Hunderttaus8nd-Mann-Heer aufgebaut hatten. 

Buml<e, Seele. 2. Allft. 21 
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nicht, dal~ es Angst ist, was sie so qualt; sie spiiren. ein Druckgefiihl 
in del' Magengegend odeI' auf del' Brust, Herztdopfen, wiirgende Emp
findungen im Schlund, Unruhe im Darm, ein "innerliches" Frieren, 
SchwindeI, HeiBhunger oder irgendwelche MiBempfindungen am Kopf, 
und erst, wenn man ihnen sagt: "Aber Sie haben doch Angst", werden 
sie sich fiber ihren Zustand naehtraglich klar. 

Es scheint, als ob der Mechanismus, der schlieBlich das subjektive 
Gefiihl der Angst ausmacht und bei dem sicher seelische und korper
liche Vorgange ineinandergreifen, um so Ieichter ansprache, je Mufiger 
er in Anspruch genommen worden ist. Viele Menschen besitzen von 
Hause aus eine Neigung zu GefaBspannungen, die beim Hinzutreten 
seelischer Schadlichkeiten als Angst deutlich wird. Auf diesem Boden 
erzielen einmalige heftige Gemiltsbewegungen (Schreck), schwere, lang 
dauernde Erwartungsaffekte, Sorgen, Gew-issensbisse, Kummer, die 
standige Spannung eines verantwortlichen Berufes odeI' eines uner
quicklichen Familienlebens zuweilen einen iingstlichen DauerzL1stand, 
aus dem nicht jeder aus eigener Kraft herauskommen kann. 

Dber den viel besprochenen Z usammenhang der Angst mit dem Ge
schlechtsleben laBt sich nicht leicht etwas Sicheres sagen. DaB es hier 
Beziehungen gibt, halte ich fiir wahrscheinlich; nicht bloB sexuelle 
Entbehrungen fiihren, wahrscheinlich auf chemischem \Vege, zuweilen 
zur Angst; auch mit del' geschlechtlichen Befriedigung Mngt, min
destens fiir manche Menschen, Angst irgendwie zusammen (zuweilen 
in del' wunderlichen Form, daB sie die Lust nicht start, sondern er
hoht). Einfacher zu verstehen ist, daB die Gewissensangst, die haufig 
auf jeden masturbatorischen Akt folgt, schlieBlich cnronisch werden 
oder wenigstens Immer leichter auftreten kaun, sowie ferner, daB sich 
eine immer 'wieder gekitzelte und nie befriedigte Sexualitat (Gedanken
onanisten, lange Verlobungen usw.) nieht selten in AngstZL1standen 
riieht. Auch in dies en Fallen werden wir zur Erklarung weniger an die 
seelische als an die korperliche Seite des Angstmechanismus denken 
und auf die Schadigungen hinweisen miissen, die gehaufte und urn 
ihrell normalen AbschluB betrogene geschlechtliche Erregungen an 
Herz und GefaBen bewirken. - SehlieBlich besteht eine noch nicht 
ganz aufgeklarte Beziehung zwischen Sexualitat und Angst darin, daB 
sich die innere Spannung zuweilen in masturbatorischen Akten ent
ladt. Man konnte dabei an einen rein psychologischen Zusammenhang 
denken (derart, daB diese Menschen ihre innere Erregung miBver
stehen odeI' aber sich ablenken wollen), wenn nicht Ejaknlationen (bei 
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Schulaufgaben z. B.) infolge bloBer Angst auch ohne sexuelIe Vor
stellungen beobachtet wiirden. Hier scheint also ein physiologischer 
Ylechanismus wirksam zu sein, iiber den wir freilich weiter nichts 
\YISsen. 

Auf jedell Fall kann die Angst sowohl durch korperliche wie durch 
seelische Anlasse ausgel6st werden. Ein Wort, das einen Mensehen 
an sein Gespenst, an eine angebliche eigene Krankheit, die Gefahrdung 
seines Kindes, die Bedrohung seines Geschafts, die mogliche E11t
deekung einer Verfehlung erinnert, ein Wort also, das, wie man heute 
sagt, einen seiner Komplexe beriihrt, kann geniigen, damit ihn die 
i\ngst anspringt wie ein wiitender Hund; abel' auch jede Behinderung 
del' Atmung 1, jede StOrung des BIutkreislaufs, bestimmte, an sieh 
leichte Vergiftungen (verdorbene Luft, Kaffee, Nikotin; Toxine yon 
Infektionen usw.) und bei dafiir empfindlichen Leuten schlieBlich der 
Fohn konnen ebenso wirken. Die korperlichen Begleiterscheinungen 
der Angst: die Veranderung des Gesichtsausdrucks (dessen masken
hafte Leere zuweilen ein krampfartiges Lacheln zu verdecken veI'
sucht), das BIaBwerden, das Ausbreehell yon SchweiB, das Klappern 
del' Ziihne und das Zittel'll del' Korpernmskeln, die Verlegellheits
bewegungell, die Unruhe des Korpers odeI' abel' - namelltlich bei 
plotzlich auftretender Angst - ein vollkommenes Erstarren alIer 
Bewegungen, das Strauben der Haare, die kalten Hiinde und FiiBe, 
die Giinsehaut, die Troekenheit del' Lippen; die Erhohung des BIut
drucks, die Vemlehrung del'. Pulsfrequenz, die beschleunigte und 
oft von stohnenden Inspirationen unterbrochene Atmung, die ver
mehrte Ausscheidung von Nieren und Darm, die Erweiterung del' 
Pupillen - aIle diese korperlichen Begleitel'scheinungen erlauben zu
llachst gar keinen SchluB, ob die Angst von del' koI'peI'lichen odeI' von 
del' seelisehen Seite her ausgeIost worden ist. Bei sehr heftiger odeI' 
bei haufiger und langeI' dauemder Angst kommt es zuweilen zu einem 
friihzeitigell Ergrauen del' Haare. 

Abel' wovor haben die Menschen denn Angst? Nun, es gibt eine ob
jektlose Angst, gibt die "Angst VOl' del' Angst", in erster Linie fl'eilich 
nur bei manehen Psychopath en, auf die wir hier nicht eingehen wol-

1 Vgl. Kant (Anthropologie VII, 416): "leh habe wegen meiner flaehen 
und engen Brust; die fUr die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig 
Spielraum laDt, eine nattirliehe Anlage ZUI' Hypoehondrie ... Die Beklemmung 
ist mir geblieben; denn ihre Ursaehe liegt in meinem korperliehen Bau. -Aber 
tiber ihren EinfluB auf meine Gedanken und Handlungen bin ieh Meister 
geworden ... " 

21* 
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len. (Erwahnt sei lediglich, daB aueh sie deshalb nieht feige sein 
mussen; maneher von ihnen hat sieh im Weltkriege im Schutz en
graben vorzuglieh bewahrt, und viele bringen im biirgerliehen Leben 
eine bewundernswerte Willenskraft auf, damit sie ihre Pflieht tun und 
ihren Beruf ausfullen konnen.) Immerhin sind gerade hier die Gren
zen zwischen gesund und krank keineswegs scharf; del' Dichter und 
del' Komponist des Erlkonigs z. B. haben die Angst als solche sieher 
gekannt. Trotzdem gibt es Untersehiede; wiederholt haben mil' alte 
Mensehen gesagt, sie hatten die Angst niemals erlebt und niemals 
etwas bereut. Ieh habe das nieht allen geglaubt; denn, wie gesagt, ge
rade die Angst wird haufig zu versteeken gesueht; aberimmerhin: es 
mag so gefestigte Naturen geben; beneiden kann ieh sie nieht. Abel' 
warum hat Kan t z. B. einen Aufsatz dariiber gesehrieben, wie man 
seiner hypoehondrisehen Sorgen Herr werden konnte? Weil solche 
Anwandlungen uberaus haufig sind, weil Mensehen, die sieh zuzeiten 
mit ihnen herumsehlagen, bei jedem Magendruek an einen Krebs, bei 
jedem Husten an eine Tuberkulose, naeh jedem auBereheliehen Ge:
sehleehtsverkehr an eine Syphilis denken, viel after beobaehtet werden, 
als daB man sie aIle fur krank halten konnte. 

Abel' man darf nieht glauben, daB sieh die Angst immer unmittel
bar urn das liebe Ieh drehen muBte. Viele angstigen sieh urn andere 
viel mehr. Es gibt keine eehte Liebe ohne die Angst, weil das Volk 
sowohl ""i.e die Mensehen, die wir lieben, zuzeiten in Sehwierigkeiten 
und Gefahren geraten; selbst B ism a I' e khat sieh nieht bloB im Alter. 
urn Deutsehlands Zukunft, sondern dureh sein ganzes Leben urn wirlc
liehe odeI' vermeintliehe Krankheiten seiner Frau und seiner Kinder 
gesorgt. Leider kommen aber aueh darin sehr bose Obertreibungen 
VOl', Obertreibungen, die nun doeh ,vieder egoistisehe Triebfedern 1 und 
zuweilen - fur das "einzige Kind" z. B. - reeht unangtmehme Wir
kungen haben. Wenn sieh die gesunden Instinkte soleher Kinder nieht 
wehren (und sie tun e~ haufig deshalb nieht, weil die angstliehe An
lage del' Mutter oder des Vaters auf sie vererbt worden ist), so werden 
sie zu ausgemaehten Feiglingen erzogen. Der harmloseste Ausflug -
von Skifahren, Bergsteigen, Segeln, Rudern gar nieht zu reden - wird 
ihnen, wenn nieht verboten, so doeh vergallt. Kommt einer fiinf Mi
nuten spa tel" als verabredet aueh nur von einer Besorgung zuriiek, so 
ist w<?moglieh schon die Polizei benaehriehtigt; das ganze Haus jedcn-

1 "Schmerz und Furcht sind Egoisten", schreibt Bismarck (Briefe an 
seine Braut und Gattin, S. 76). 
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falls ist sofort in Alarm. "Meine Kinder verheiratet?", hat mir einmal 
eine altere Dame gesagt, "nein, Gott sei Dank, nein; dann sollen sie 
womoglich selbst Kinder haben und die Kinder eines Tages Diphtherie 
- das hielte ich nicht aus." Zum Gliick sind nicht aIle angstlichen 
Menschen so egoistisch. 

Sehr merkwiirdig ist iibrigens, daB angstliche Leute, obwohl sie 
nichts so fiirchten wie ihre Angst, so haufig alles Schreckliche lesen, 
jeden UngliicksfaIl verfolgen, jede Brandstatte aufsuchen; ja selbst zur 
Anatomie miissen sie, um eine Wasserleiche zu sehen; sie schlagen im 
Lexikon aIle Krankheiten nach und schneiden aIle UngliicksfaIle und 
Verbrechen aus der Zeitung heraus, damit sie sie immer wieder nach
lesen k6nnen. Und dann wundern sie sich, wenn sie bei jedem Tele
phonruf an eine Hiobsbotschaft und bei jedem Gerausch in der Nacht 
an Diebe und Einbrecher denken. 

1m iibrigen sei noch einmal auf friihere Ausfiihrungen iiber "iiber
wertige Ideen" (S. 124) verwiesen. 

Unsicherheit und Geltungsbediirfnis. 

Unsicherheit und Geltungsbediirfnis scheinen auf den ersten Blick 
nicht zusammenzugehoren. Aber es scheint wirklich nur so; sie ge
horen zusammen, sofern man namlich unter Geltungsbediirfnis ein 
unangemessenes und iibertriebenes Geltungsbediirfnis versteht. Jeder 
will etwas gelten, vor sich und den anderen etwas bedeuten, und er 
muB es auch wollen; er wiirde sonst weder etwas leisten noch inner
lich jemand sein. lch spreche also jetzt nicht von den Menschen, die 
in einem berechtigten Selbstgefiihl die SteIlung verlangen (und dann 
auch meistens erreichen), die sie mit ihren Gaben ausfiillen k6nnen, 
sondern von den "problematischen Naturen", die "keiner Lage ge
wachsen sind, in der sie sich befinden, und denen keine genugtut" 
(Goethe). Damit ist das Thema hinreichend begrenzt. Erst dies, daB 
Ihnen auch keine Lage genugtut, erst diese Spannung zwischen tat
sachlicher Unzulanglichkeit und dem Hunger nach immer neuen Er
folgen (oder nach irgendwelchen Reizen sonst) hebt diese Menschen 
aus der groBen Zahl derer heraus, die ihre Ziele ihren Mitteln, sie 
mogen groB oder klein sein, anzupassen verstehen. 

Bekanntlich hat die von A die r geschaffene Individualpsychologie 1 

1 Vgl. Bum ke, Die Psychoanalyse und ihre Kinder. 2. Aun. Springer, 
Berlin 1938. 
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mit den sogenamlten "Minderwertigkeitskomplexen" III den letzten 
Jahrzelmten schrecklich viel Unfug getrieben. Von Hephaistos 1, dem 
"einzigen Griechengott, del' etwas kann, etwas ist, etwas weiB", und 
zwar nur, weil er hinkt und somit Minderwertigkeitsgefuhle besitzt, von 
Hephaistos angefangen uber Perikles, den sein Meerzwiebelkopf zwingt. 
einer der groBten Staatsmanner aller Zeiten zu werden, und Alexander, 
der sich aus ahnlichen Grunden (er ist klein gewesen und hat einen 
Schiefhals gehabt) entschlieBen muB, die Welt zu erobern, bis zu 
Michelangelo, der, entmutigt durch die brutale Behandlung des Vaters. 
verwundet durch das Fehlen der Mutter und durch das Vorhandensein 
eines alteren Bruders bedriickt, seine Meisterwerke erschafft, nur um 
mit seiner Unsicherheit fertig zu werden, der Bildhauer wird, damit 
er inl Marmor dem alteren Bruder "etwas wegnehmen" kanil, und der 
den David David nennt, weil del' kleinere (sc. Bruder) nicht nur kluger 
und geschickter, sondern auch groBer sein soIl als Goliath (der altere 
Bruder) - von Hephaistos bis zu Michelangelo hat eine ganze Literatur 
schlechthin alles, Geniales und Alltagliches, Gewaltiges und Kleines, 
Gesundes und Krankes aus Mi1lClerwertigkeitsgefiihlen abzuleiten ver
sucht. Das Ergebnis haben wir bis zum DberdruB kennengelernt: vor 
zelm Jahren hat uns jeder Backfisch, der auf sich hielt, von seinen 
"Komplexen"' erzahlt, und auch Romane und Dramen, die ohne dieses 
Requisit haben auskommen kannen, sind damals nicht haufig gewesen. 

Freilich das Kind mit dem Bade ausschiitten diirfen wir nichl. 
Lassen wir das graBliche Wort "Minderwertigkeitskomplex", aber 
stellen wir fest: eine mehr odeI' mindel' groBe innere Unsicherheit 
spielt inl Leben vieleI' Menschen, voriibergehend oder dauernd, wirk
lich eine sehr groBe Rolle. Sie mag auf Erbanlagen, auf korperlicher 
odeI' geistiger Unzulanglichkeit, auf falscher, zumeist auf zu harter 
Erziehung, auf widrigen Lebensumstanden, der Beschattung durch 
einen bedeutenden Vater, eine allzu scharmante Mutter, einen be
gabteren Bruder, eine schanere Schwester, auf dem Mangel an Geld, 
au Moglichkeit, sich auszubilden odeI' gesellschaftlich aufzusteigen, 
auf Enttauschungen in del' Liebe, in del' Ehe, im Beruf, odeI' sic mag 
einfach auf einem MiBverhaltnis zwischen den Anforderungen des 
Lebens und der eigenen Leistungsf1i.higkeit beruhen, mit del' Moglich
keit ihres Vorhandenseins miissen wir in recht vielen und verschiedenen 
Zusammenhangen reclmen. Bei sehr jungen Menschen bildet eine ge-

1 Helene We y r, Int. Z. f. Indiv. Psycho!. Bd. 10, Nr. 3, 1932. 
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wisse Unsieherheit wenigstens in manehen Dingen beinahe die Regel. 
Sowohl Lord Chesterfield! wie Stendhal 2 beriehten, sie hatten 
in ihrer Jugend Dinge getrieben, getrunken, geflueht und gespielt, 
nieht weil es ihnen Vergnugen gemaeht, sondern weil es "fUr eine 
notwendige Eigensehaft eines artigen Herrn und Mannes von Ver
guugen" gegolten hatte. Was er mit 20 Jahren getan habe, weil es 
niitzlieh gewesen sei, sehreibt S ten d h a I, dagegen habe er niehts; 
urn so mehr aber gegen das, was er getan habe, "weil es vergnug~ch 
sein soUte" 3. Nieht sehr viele Mensehen werden sieh beim Ruekbliek 
auf we Jugend von dieser Sehwaehe ganz frei spreehen konnen; aber 
gehen denn altere Mensehen immer nul' dann ins Konzert, wenn sie 
musikaliseh sind, und nieht zuweilen bloB, "weil man das tnt"? 
Dureh Jahre hindureh haben viele die blodsinnigsten "kubistisehen' 
und iihnliehe "Bilder" "bewundert". Weshalb? Nun, in And e l' sen s 
Marehen bewundern Konig, Minister und Yolk ein gar nieht vorhan
denes Kleid: sie fiirehten sieh Zll blamieren. Oder: wenn literariseh 
ganz uninteressierte Mensehen ihre Zimmer mit den "Klassikern" in 
mem- oder minder sehonen Einbanden verzieren, so handelt es sieh nur 
um eine besonders teuere Form von Tapete; aber wieso konnen Bucher, 
die an den Leser· so hohe Anforderungen stellen wie S pen g I e r s 
"Untergang des Abendlandes", so groBe Auflagenziffern erreiehen? 
Es gibt Besitzer, die viellieber Fortsetzungsromane in Zeitungen und 
Zeitsehriften lesen; die kennen daun von Spenglers Werk nichts 
als den ja wirklieh verstiindliehen Titel. Und sehlieBlieh: die meisten 
jungen Leute laufen Ski, mach en Bergtouren und treiben jeden son
stigen Sport, einfaeh weil es sie freut; aber es gibt aueh solehe, die 
immer neue Bestiitigungen braueh~n, zum Teil VOl' den anderen, zum 
Teil aueh nur vor sieh selbst. 

Dbrigens sind das noeh verhiiltnismaBig einfaehe FaIle; in anderen 
tritt die innere Unsieherheit in den merkwurdigsten Verhullungen auf. 
Dann wird Angst in Hoehmut, Sehwaehe in Draufgangertum, Verzagt
heit in Poltern, Unbeholfenheit in Veraehtung del' Formen und Un
sieherheit dem andern Gesehleeht gegenuber in das Gehabe des Lebe
mannes verkehrt. Oder jemand ist neidiseh, eifersuehtig, miBtrauiseh, 
rUeksiehtslos gegen andere und gleiehzeitig ewig gekrankt, nur weil er 

l 1. c., I, S. 84/85. 
2 1. c., S. 623. 
8 "Das Leben ware um vieles angenehmer, wenn die Vergnugungen nicht 

waren", hat Bismarck einmal geschrieben. 



Die Personlichkeit. 

kein Verlrauen zu sich seIber besitzt. Solche Leute hassen nicht nur 
jeden, der Erfolg, und- erst recht jeden, der sie nicht beachtet hat, 
sondern auch wer ihnen Wohltaten erwiesen, ihnen geholfen, sie ge
fordert hat, auch den verfolgen sie mit demselben unerbittlichen H3B. 
Jede Oberlegenheit fiirchten, jeden Vorgesetzten verabscheuen sie, ja 
mancher gibt eine Laufbahn auf, in der er nach seiner Begabung 
wahrscheinlich ziemlich hoch aufsteigen wiirde, nur weil man nicht 
von oben anfangen kann 1. Aus ahnlichen Griinden vermeiden manche, 
mit bedeutenden Menschen auch nur zusammen zu sein, was nicht aus
schlieBt, daB sie dann iiber die Minderwertigkeit ihrer Mitmenschen 
kIagen. Immer gehen ja solche Verkrampfungen aus einer nicht gelOsten 
Spannu'ng hervor; regelmaBig stOBt das Gefiihl der Schwache mit dem 
Bediirfnis zusammen, vor sich und den anderen als wertvoll zu gelten. 

Damit sind wir zum "Geltungsbediirfnis" gekommen. Ich 
wiederhole: an sich wiirde nur sein Fehlen als abnorm gelten konnen, 
und selbst eine gewisse Dosis Eitelkeit ist noch normal. "W enn man 
es zu etwas bringen will", sagt Friedrich der GroBe 2, "muB man 
viel Ehrgeiz und Selbstgefiihl haben. Das halt einen aufrecht und 
bildet die Triebfeder zu groBen Handlungen; jeder will in irgendeiner 
Sache glanzen." Bismarck aber meint, auf den Vorziigen jedes 
Mannes laste eine Hypothek von Eitelkeit, die man erst abziehen miisse, 
ehe sich sein Kapital an Leistungsfahigkeit beurteilen lieBe. In der Tat 
sind namentlich bei jungen Menschen Ehrgeiz und Eitelkeit 3 kaum 
voneinander zu trennen, und, wie gesagt, das schadet auch nichts; erst 
wenn die Ziele eines Menschen und die Mittel, sie zu erreichen, nicht 
mehr in Obereinstimmung stehen, wenn einer mehr scheinen will, als 
er ist, und mehr erleben, als ihn;t Anlagen und Schicksal erlauben, 
erst dann wird sein Geltungsbediirfnis zu einer Gefahr; es wird es 
noch mehr, wenn sich der Mensch zu seiner Befriedigung all der 
Mittel bedient, iiber die er kraft seiner Fahigkeit zur Einbildung und 
zur Verstellung verfiigt. 

1 DaB es Genies gibt, die es sich wirklich nicht zumuten konnen, irgend
wann einmal "unten" zu sein, zeigt Bismarck. 

2 H. de Catt, Unterhaltungen mit Friedrich dem GroBen. Weimar: 
Kiepenheuer 1915, S.98. 

3 Vgl. Goethe (zu Riemer, Goethes Gesprache. Leipzig: Biedermann 
1909, II, 8~): "Die Eitelkeit ist ohngefahr das, was beim Essen der gute 
Appetit ist, das Wohlschmecken, das Innewerden des Genusses. Ohne diesen 
friBt man sich nur voll wie das Tier." Sowie (ebenda, II. 193~): "Ein Mensch, 
cler eitel ist, kann nie ganz roh sein; denn er wunscht zu gefallen und so ak
komodiert er sich anderen." 



Unsicherheit und Geltungsbediirfnis. 

Aueh hier geht man am besten von den groben, ins Krankhafte ver
zerrten Fallen aus, die nieht nur wir Arzte, sondern aueh die Laien 
schon lange als hysteriseh bezeiehnen. Typisehe Vertreter sind S a 10m € 

und Her 0 s t rat, aber aueh der hysterisehe Sehwindler gehort hierher 
der mit angenommenen Titeln und Orden Hoehstapeleien veriibt, nUl 
seiner Eitelkeit wegen; die eingebildete Kranke, die im halbverdun
kelten Zimmer vom Bett, vom Rollstuhl oder vom Diwan aus die 
Eltern, den Mann, die Kinder und den Arzt mit Szenen qualt una 
tyrannisiert; die Intrigantin, die anonyme Briefe versehiekt, Klatsch 
und Verleumdungen sat oder sexuelle und andere Oberfalle erfindet, 
lediglieh urn eine Sensation, einen Skandal zu erleben; oder die wohl
habende Frau, die im Warenhaus stiehlt, nur weil sie das Verbotene 
reizt und weil sie die Gefahr der Entdeekung mit wollustigem Kitzel 
genieBt. 

Das sind die sehweren und gesellsehaftswidrigen Formen. Sie sind 
zum Gluck nieht haufig, und der Eindruek des Gegenteils beruht im 
wesentliehen auf einer Tausehung. Von jeher haben neue politisehe, 
religiose, literarisehe und kunstlerisehe Bewegungen aueh hysterisehe 
Personliehkeiten in die Hohe getragen; und von jeher haben diese das 
Neue dureh Obertreibungen kompromittiert, sieh sellier aber in den 
Mund der Leute und in die Zeitung gebraeht. Haufiger jedoeh sind 
harmlose und manehmal beinahe liebenswiirdige Typen, die mit all 
ihrem Gehabe urn eingebildete kleine Leiden und Sehmerzen hOeh
stens sieh sellist wehe tun und die ubrigens aueh durehaus gute Hei
lungsaussiehten geben. Und diese Typen fUhren wieder mitten in die 
Gesundheit hinein. . 

Denn aueh die sehwersten FaIle von Hysterie spiegeln nur bekannte 
menschliehe Eigentumliehkeiten gewissermaBen im VergroBerungsglas 
wider. Den Obergang zu den leiehten bilden die Leute, die, um ihr 
Lebensbediirfnis zu befriedigen, ihre Gefuhle immer wieder auf
peitsehen und dabei Affekte und Stimmungen genieBen, die anderen 
nur peinlieh und qualend sein wurden. "Die Frau", sagt Otto Lud
wig, "wird mit dem Leben fertig, indem sie den Sehmerz genieBt." 
Nun glucklieherweise gilt das nieht fur die Frau, sondern nur fUr 
manehe, schon ein wenig hysterisehe Frauen, die sieh in ihre Sehmer
zen verbohren, sieh, wenn sie kein Ungluek haben, wenigstens eines 
vorstellen, damit sie in ihm wiihlen, ihre SeelengroBe auskosten und 
sieh ausmalen konnen, wie die anderen vor Mitleid vergehen wiirden -
wernl sie doeh nur darum wiiBten. 
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Dellll we Hauptsaehe ist doeh die \Virkung auf andere, und des
halb bleibt der haufigste und dem BewuBtsein des Gesunden verstiind
liehste hysterisehe Typ der "eingebildete" Kranke, der, wenn er schon 
nieht geliebt und bewundert sein kann, doeh wenigstens Beaehtung und 
Mitleid zu erzwingen versueht (er erzwingt sie iibrigens gewohnlieh 
nur in der Idee; denn sehlieBlieh fallt er natiirlieh seiner Umgebung 
zur Last). Aber aueh die sind nieht selten, die sieh immer wieder in 
Szene setzen, eine Rolle spielen miissen, denen niehts zu klein ist, um 
nieht aufgebauseht und iibertrieben zu werden, und niemand zu gering, 
als daB sie ihm nieht imponieren moehten. Immer miissen sie von 
sieh reden ma~hen, von ihren stets ungewohnliehen Sehieksalen, Be-. 
ziehungen und Zukunftspliinen, von ihren Fahigkeiten, ihrer Arbeits
kraft, ihrer Giite und Wohltiitigkeit. So erseheinen sie auf den ers1en 
Bliek nur aufgeblasen und arrogant, aber wer tiefer sieht, findet, daB 
ihnen niehts so fehlt wie jene Unabhangigkeit vom Urteil der anderen,. 
die starken Personliehkeiten innere und auBere Sieherheit gibt. Erst 
dieses Gefiihl der eigenen Unzulangliehkeit, die dunkle Erkenntnis, mit 
dem wirkliehen Leben mit normalen MitteIn nieht fertig zu werden, 
seine Sehonheiten und seine Leiden nieht fiihlen, seine Aufgaben nicht 
bez"ingen und sieh seIber nieht durehsetzen zu konnen, erst diese Er
kenntnis treibt sie in ein hohIes und unechtes Scheinleben hinein. Kein 
ErfoIg maeht sie satt, und jeder Vorzug eines andern tut Ihnen weh; 
die leiseste Kritik an ihren Leistungen, ja der bloBe Verdacht, daB 
man sie nieht hoch genug schatzt, macht sie verstimmt, und jeder 
Widerspruch bringt sie in Wut; aber an Lob und Schmeicheleien haben 
sie einen ungeheuren Verbraueh. Obertrumpfen, aufbauschen, ver
bliiffen, das ist's, was zu ihrem Leben g,ehort - deshalb ist ihre 'natiir
liehe Haltung die Pose 1. 

Aber es gibt viel harmlosere FaIle; man muB nur die Augen auf
mache!!, um leiehte hysterische Ziige in jeder Umgebung zu finden. 
VVer auf der kleinsten Reise die groBten Abenteuer erIebt, wer immer 
iiberIastet, verhetzt, mit hangender Zunge verspatet zu Hause erscheint, 
wer niemals eine Schwache oder einen Irrtum zugeben kann, wer es 
nicht ertragt, wenn man von den Vorziigen oder auch nur von der 
Krankheit eines andern spricht - sie' aIle tragen den hysterischen 
Staehel im Fleisch. Er kann sozial ganz unbedenklich werden, wenn 
der Mensch reifer wird und durch wirkliche Erfolge gesattigt - ieh 

1 Das Gegenstiick ist der Grundsatz des Grafen Schlieffen: Mehr sein 
als scheinen. 
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habe das mehrere Male bei Kiinstlern und einmal bei einem recht er
folgreichen Gelehrten gesehen. Ja es gibt FaIle, in denen sich -die 
Hysterie nul' noch aus Traumen odeI' aus Erinnerungen an die Kind
heit nachweisen laBt. Aufrichtige Menschen erziihlen uns dann, wie 
sie sich VOl' Jahren auf dem Schulweg hinkend bewegten, nul' damit 
die VOriibergehenden Mitleid empfanden, odeI' wie sie sich aus dem
selben Grunde nach einem harmlos~n Balltreffer auf dem Spielplatz 
ohnmiichtig stellten - heute sind sie vollkommen gesund. Ich kenne 
eine junge, natiirliche, schlichte, kluge und ehrliche Frau; jedes Ge
habe ist ihr zuwider und jedes offentliche Hervortreten auch nul' ihres 
M;annes verhaBt; abel' in ihren Traumen steht sie im Mittelpunkt und 
spielt eine Rolle; sie gewinnt Rennen und Preise im Tanz; nur in del' 
Ungehemmtheit des Traumes wagt sich - iibrigens zu ihrer eigenen 
Belustigung bei Tage - ihr Geltungsbediirfnis hervor. 

Ich glaube, weiter ins Gesunde brauchen wir diese Einstellung nicht 
zu verfolgen. Es hat sie iiberall und zu allen Zeiten gegeben; es ist die 
Schwache, del' Schein, die Liige schlechthin, und gegen sie muB sich 
jeder einmal irgendwie wehren. Mirist es schon vor Jahren begegnet, 
daB, als ich im Horsaal glaubte, nul' von kranken Menschen gesprochen 
zu hahen, eine unzweifelhaft gesunde Horerin zur anderen meinte: 
"W ie er uns kennt!" 

V erwundbarkeit und MiBtrauen. 

"Auf del' einen Seite gemiitliche Weichheit, Schwache und zarte 
Verwundbarkeit, auf del' andern Seite ein gewisser selbstbewuBter Ehr
geiz und Eigensinn", so hat Kretschmer eine Gruppe von Men
schen gezeichnet, die er die Sen sit i v e n nennt. Sie sind manchen der 
oben skizzierten Typen verwandt, am haufigsten aber wohl durch eine 
Legierung von Zyklothymen (im Sinne Kretschmers) und Schizo
thymen bedingt. Dabei stehen sie den traurigen Temperamenten naher 
als den heiteren; abel' wenn auch Schwache und Weichheit liber das 
SelbstbewuBtsein und die Verwundbarkeit iiber die Aktivitiit iiber
wiegen, so gehort doch auch ein latenter Anspruch auf Anerkennung 
sowie ein erhebliches MaB von Selbstachtung zu ihrem Wesen dazu. 

Die Sensitiven sind gewohnlich begabt, sie empfinden da, wo ihre 
personliche Einschatzung nicht beriihrt wird, oft richtig und tief; zu
dem arbeiten sie haufig an sich, um ethisch vollkommener zu werden; 



332 Die Personlichkeit. 

abel' es fehlt ihnen an der inneren und auBeren Festigkeit, die ihrer 
Selbstachtung entsprechen, und an der seelischen Entladungsfahigkeit, 
die gerade fiir sie notwendig sein wiirde. Sie konnen sich nicht aus
sprechen und verschlieBen so ihre Affekte so lange in sich, bis sie sich 
zu gefahrlichen Graden verst1irken. Gegen AuBenreize iiberempfind
lich, ziehen sie sich immer wieder scheu in sich seIber zuriick, weil 
schon die leiseste Kritik das Gefiihl der eigenen Unzulanglichkeit in 
ihnen verstarkt. Aber gerade daruin sind auBere Reibungen bei ihnen 
auch gar nicht immer vonnOten. Nicht selten erzeugt schon der Kampf 
mit sich selbst - der gegen die Masturbation z. B., der vergebliche 
Versuch, sicher aufzutreten, die Erkenntnis, daB weniger begabte 
Kameraden auBerlich Hoheres erreichen - das Gefiihl immer wieder
holter beschamender Niederlagen, das dann erst nachtraglich die miB
trauische Einstellung nach auBen bedingt. 

Natiirlich halt das Leben fiir Menschen dieser Art sehr viele Schad
lichkeiten bereit, die an robusten Naturen wirkungslos abprallen wiir
den. Fiir manche bedeutet z. B. schon ihr Beruf eine dauernde see
lische Qual. Specht hat in diesem Zusammenhange einmal anmanche 
Volksschullehrer erinnert, deren Bildung, namentlich auf dem Lande, 
haufiger komisch gefunden als anerkannt wird, und bei denen so eine 
gefahrliche Spannung zwischen Selbstgefiihl und auBerer Stellung ent
steht. Cramer hat auf miBtrauische Auffassungen aufmerksam ge
macht, die sich zuweilen bei alter werdenden Assistenten, man konnte 
wohl allgemein sagen, die sich iiberhaupt bei Menschen entwickeln, die 
zu lange und entgegen der eigenen Einschatzung ihrer Leistungsfahig
keit von anderen abhangig bleiben. Xhnlich liegt es mit der Neigung 
mancher Gouvernanten nicht bloB zur Reizbarkeit, sondern auch zu 
miBtrauischen Auffassungen, die sich wieder aus dem MiBverhaltnis 
zwischen Herkunft und Bildung und tatsachlicher gesellschaftlicher 
Stellung erklart. Ais "Spannung des Selbstgefiihls in demiitigender 
auBerer Lage" faBt K ret s c h mer diese Schadlichkeiten in einer 
Formel zusammen. Er weist auf alleinstehende alte Jungfern hin, 
deren bedriicktes Dasein an sich schon eine gewisse Gefahr bedeutet 
und die dann zuweilen in der "TorschluBpanik" ganz aus dem Gleich
gewicht kommen. Abel' auch aIle Menschen, die mit oder ohne Grund 
meinen, anderen etwas verbergen zu miissen, was ihren Stolz odeI' ihre 
Selbstachtung gefahrden konnte, gehOren hierher. Eine uneheliche Ge
burt, del' Stand des Vaters, die Herkunft der Frau, die soziale Ent
gleisung eines Bruders konnen im Herzen gerade selbstbewuBter und 
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erfolgreicher Menschen einen dauernden Stachel bedeuten. Ahnlich ist 
seinellzeit die Einstellung gewisser Intellektueller jiidischer Herkunft 
gewesen, die in ihrer Umgebung antisemitische Neigungen zu Recht 
oder zu Unrecht vermutet und deshalb iiherall Anspielungen und An
deutungen und iiberall Zuriicksetzungen gewittert haben. 

SchlieBlich kann die qualende Demiitigung aber auch von einem 
kOrperlichen Fehler ausgehen, einer MiBbildung, einem Hocker u. dgl. 
Das bekannteste Beispiel dafiir bilden die miBtrauischen Auffassungen, 
clie wir bei manchen SchwerhOrigen finden. Sie sind geneigt, Gesprache 
ihrer Umgebung, Gesten, Gelachter auf sich zu beziehen, und ge
langen so zu einer Reizbarkeit, die nun erst nachtraglich wirkliche An
lasse fiir ihr urspriinglich unbegriindetes MiBtrauen schafft.· Man 
spricht iiber sie, gibt sich Zeichen, will sie auf aIle Weise ausschalten, 
benachteiligen, reizen; die Gerausche im Ohr, an denen sie so haufig 
leiden, werden illusorisch verfalscht; man macht Liirm, pfeift, widt 
die Tiiren, allas nur, damit sie sich argern. 

Trotzdem sind es gewohnlich nicht die Beziehungen zu anderen 
Menschen, sondern innere Schwierigkeiten, die die Sensitiven am mei
sten zermiirben. Gewissenskampfe alter Masturbanten, ein VerstoB 
gegen die herkommliche und von dem Kranken anerkannte Ehemoral, 
die Heiratssehnsucht und die spate Liebe eines alten Madchens, die 
Enttauschung iiber ein wirkliches oder vermeintliches Versagen im 
aufgezwungenen oder selbstgewahlten Bernf bereiten den Boden, auf 
dem oft sehr allmahlich peinliche iiberwertige Gedanken entstehen. 
Sie sind geschlechtlich angesteckt, durch Masturbation riickenmarks
schwindsiichtig geworden; eine erotische Beziehung hat sie bloB
gestellt, eine dienstliche Verfehlung um das Vertrauen der Vorgesetzten 
gebracht, eine bedenkliche geschiiftliche MaBnahme ihr Ansehen als 
Kaufmann zerstort - durch Jahre schlagen sich Sensitive mit solchen 
Gedanken herum, haufig ohne daB ein anderer davon etwas merkt. 
Aber dann kommt, gewohnlich in Zeiten, in denen sie sich aus irgend
welchen Griinden korperlich nicht gut befinden, ein kleiner AnstoB von 
auBen, und nun konnen sie erheblich entgleisen. Man sieht ihnen ihr 
Laster an, meinen sie jetzt, weiB von einer Verfehlung, man weicht 
ihnen aus, steht vom Tisch auf, wenn sie sich dazu setzen wollen. Was 
dabei iibersehen wird, ist die Schnellebigkeit, Gleichgiiltigkeit und 
egozentrische Einstellung der andern, die sich kaum so lange und so 
viel um we Mitmenschen kiimmern. Freilich sorgt der Sensitive durch 
sein scheues und gedriicktes Wesen seIber dafiir, daB er schlieBlich 
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wirklich auffallen muB; nun wird er natiiruch als Sonderling ver
lacht und geneckt. Da er sich abel' auch jetzt noch nicht ausspr-echen 
kaIll, schwillt sein MiBtrauen unter der Asche einer miihsam bewahrten 
auBeren Haltung immer mehr an - in den schwersten Fallen entsteht 
auf (liese Weise ein rich tiger (iibrigens heilbarer) VVahn. 

Verletztes Rechtsgefi'lhl. 

In einer lesenswerten klein en Schrift erinnert A. E. Hoc h e daran, 
daB S h a k e s pea l' e im Hamlet als Griinde fii'r den Selbstmord 1Il 

erster Linie die Kriinkungen des Ilechtsgefiihls nmllt: 

"Denn wer ertriig del' Zeiten Spott und GeiBel, 
des Machtigen Druck, des Stolzen MiBhandlungen, 
verschmahter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, 
den Ubermut der Amter und die Schmach, 
die Unwert schweigendem Verdienst erweist, 
wenn er sich selbst in Ruhstand setzen konnte 
mit einer Nadel bloB?" 

Dies Sel die Form, fiig! Hoc he hinzu, in del' ein weichel' Psycho
path reagiere, del' energische Mann greife zur Tat; er nennt Michael 
Kohlhaas als Beispiel. Natiirlich werden beide Extreme durch alle 
denkbaren Ubergange verbunden; die ganze Reilie abel' setzt sich 
scharf gegen die Menschen ab, denen ein so empfindliches Rechts
gefiihl fehIt und die es deshalb auch bei anderen so gut wie niemals 
verstehen. 

Da diese Menschen in del' Dberzahl sind, wird sich das Rechtsgefiihl 
nicht leicht rein darstellen lassen; meistens ist es mit einem mehr odeI' 
mindel' groBen SchuB Egoismus versetzt. In den grobsten Fallen laBt 
sich das daran erkennen, daB dieselben Leute, die sich iiber die ge
ringste MiBachtung ilirer ei,genen Rechte emporen, durehaus nieht ge
neigt sind, auf die Reehte der anderen Riieksicht zu nehmen - wie es 
ja ganz allgemein gcrade die empfindliehsten Gemiiter sind, die andere 
immer wieder verletzen. Liegt abel' iiberhaupt ein ausgesproehenes 
Rechtsgefiihl VOl', so erhalt aueh del' Egoismus eine spezifisehe Far
bung. Nieht bloB in der Kinderstube ist es lange nieht so wiehtig, 
daB einer etwas bekommt, als daB keiner me hI' bekommt als die 
andel'll. Ich habe einen Beamten gekannt, dem del' GenuB einer be
friedigenden Stellung nur dadureh vergallt worden ist, daB ein anderer 
Beamter des gleiehen Hauses theoretiseh eine etwas h5here Gehalts-
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stufe hatte erreichen konnen, die der erste bei seinem Lebensalter doch 
niemals erreicht haben wiirde. Hier sind Eifersucht und verletztes 
Rechtsgefuhl untrennbar ineinander verwoben, aber beide sind doch 
nur Formen, in denen sich die Ichsucht enthullt. 

Etwas reiner erscheint das Rechtsgefuhl da, wo beguterte Men
schen unverhaltnismiiBig viel Geld fur Papier und Porto verbrauchen, 
um von del' Steuer, der Post, der Bahnverwaltung einen geringen Be
trag zurUckzuerhalten, oder wo GroBkaufleute, die den Verlust von 
Tausenden hinnehmen, ohne mit der Wimper zu zucken, sich immer 
no.::h argern, weil man sie vor Jahrzelu).ten um eine Kleinigkeit beein
trachtigt hat. "Niemand, dem ein Taler ins Wasser gefallen ist" , 
schreibt R u. d 0 If v. I her i n g 1, "wird zwei daran setzen, ihn wieder 
zu erlangen - fur ihn ist die Frage, wieviel er daran wenden soIl, ein 
reines Rechenexempel." In Rechtssachen aber wisse jeder Jurist, daB 
selbst die sichere Aussicht, den Sieg teuer bezahlen zu muss en, manche 
Parteien vom Prozessieren nicht abhalten konne; sie fUhren ihren 
ProzeB, "er moge kosten, was er wolle" 2. Freilich spielt bei solchen 
Entscheidungen auch die namentlich fur den Mann namrliche Kamp
feslust mit; immerhin handelt es sich hier um den Kampf um das 
Recht. Insofern wird man in diesem Zusammenhang auch die (nach 
meiner Erinnerung auch von Ihering mitgeteilte) Anekdote anfuhren 
durfen, nach der ein Richter, um einem um eine Bagatelle gefuhrten 
ZivilprozeB ein Ende zu machen, die eingeklagte Summe jeder der 
beiden Parteien aus eigener Tasche hat auszahlen wollen; die eine 
Partei ist zufrieden gewesen, die andere gekriinkt; fur sie hat es sich 
nicht urn das Geld gehandelt, sondern ums Recht. 

Namrlich braucht es bei solchen Kampfen nicht immer urn mate
rielle Guter zu gehen. Auch die Menschen gehoren hierher, die sich 
eines Tages erschieBen, weil sie sich moralisch beeintrachtigt fiihlen 
und keine Moglichkeit zur Wiedergutmachung sehen; die ihr Familien
gluck und die Zukunft ihrer Kinder vernichten, weil sie von einem 
harmlosen Flirt aus der Madchenzeit ihrer Frau nachtraglich Kenntnis 
bekommen; sich glanzende Aussichten verderben, nur weil sie sich uber 
die angebliche oder wirkliche Ungerechtigkeit eines einzigen Vor-

I 

1 Recht und Sitte. S. 18. 
S Vgl. Bismarck (Briefe an seine Braut und Gattin. Cotta 1906, S. 71): 

"Heut Vormittag hatte ich eine sonderliche Freude, indem ich zwischen ld 
i.ibermi.itigen Bauern, von denen jeder einzelne erbitterten HaB gegen die 
anderen 40 hegt und gern 30 Taler ausgab, wenn er den anderen urn 10 da
durch bringen konnte, einen Vergleich zustande gebracht habe." 
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gesetzten nicht beruhigen konnen. Man muB nur ehrliche ~Ienschen 
nach ihren inneren Erlebnissen fragen, so kommen erstaunliche Dinge 
ans Licht: ausgeglichene, ruhige und kluge Leute werden die Erinne
rung an eine ungerechte Ziichtigung im Elternhaus oder in der Schule 
nicht los; ein im Krieg und Frieden verdienter und angesehener Mann 
qualt sich noch nach Jahren damit, daB ihn auf einem Vergniigungs
damp fer ein Matrose im Gedrange vor die Brust gestoBen hat; und 
ein alter hoher Beamter ist noch heute emport, daB in einer vor 
Jahrzehnten abgelegten Priifung ein anderer, seiner Meinung nach 
ohne Grund, besser qualifiziert worden ist. 

Um iiber das Rechtsgefiihl eines Menschen ins klare zu kommen. 
meint Hoc he, brauche man nur festzustellen, ob er fiir die Tiefe 
und den Ernst· des Problems in K lei s t s Michael Kohlhaas Verstiind
nis besaBe. Nun ist Kohlhaas immerhin seiber geschiidigt gewesen, 
man halt sich also vielleicht noch besser an Friedrich den GroBen, der 
in der Angelegenheit des Miillers von Sanssouci bekanntlich, um mit 
K 1 e i s t zu sprechen, auch "in einer Tugend ausgeschweift", d. h. sehr 
ungerecht gehandelt hat; er hat dies (wenn auch auf Grund falscher 
Berichte) 0 h n e personliches Interesse 1, nur seines verletzten Rechts
gefiihls wegen getan. 

Michael Kohlhaas (so wie ihn K lei s t gezeichnet hat) wiirde man 
heutc wohl als Querulanten begutachten miissen, und an diesem Urteil 
wiirde sich auch dadurch nichts andern, daB seine querulatorische 
Entwicklung mit einem wirklich erlittenen Unrecht beginnt. Das ist 
namlich bei vielen Querulanten del' Fall. So ist ein von mir beob
achteter Schwarzwaldbauer krank geworden, nachdem die durch eine 
Dberschwemmung fortgespiilten Grenzsteine seines Grundstiickes neu 
gesetzt worden waren. Wie sich viel spater herausgestellt hat, hatte der 
Kranke in einem ganz recht: sein Grundstiick war VOl' der Dber-

1 Der Nachdruck ist dabei natlirlich auf das Wort "personlich" zu legen. 
Selbstverstandlich hat Friedrich der GroBe ein dringendes Interesse an einer 
geordneten und unbestechlichen Rechtspflege in seinem Staate gehabt. Ich 
betone das, weil Ihering (Der Zweck im Recht I, 37) (ebenso wie Schopen
hauer) Kants kategorischen Imperativ, der "aIle Beimischung irgendeines 
Interesses als Triebfeder" ausschlieBe, entschieden abgelehnt hat. "Man 
durfe ebensogut hoffen", schreibt er, "einen Lastwagen aus der Stelle zu 
schaffen mittelst einer Vorlesung uber die Theorie der Bewegung als den 
menschlichen Willen vermittelst des kategorischen Imperativs." Aber Ihe
ring schreibt auch: "Fur meine Kinder bringe ich Opfer, fUr meine Freunde, 
fUr einen gemeinnutzigen Zweck ... Meine Selbstverleugnung ... unterscheidet 
zwischen den Zwecken. Dieselben mussen eine gewisse Beziehung zu mir 
haben. wenn ich mich fUr sie erwarmen soIl." 
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schwemmung (iibrigeus ganz unerheblich) groBer gewesen. Was er 
abel' nicht wissen konnte: zu Lebzeiten seines Vaters hatte es schon 
einmal eine Dberschwemmung gegeben, und damals hatten sich die 
Vermessungsbeamten zugunsfen seines Vaters geirrt. Beide Male war 
die Vermessung nach den Angaben des Grundbuches erfolgt, und nun 
enthielt ausgerechnet dieses Grundbuchblatt eine fiir die Sache be
deutungslose, an sich jedoch u'nzulassige Rasur - sobald del' Kranke 
die gesehen hatte, stand seine Dberzeugung, man hatte ihm absichtlich 
unrecht getan, vollkommen fest. Er ist als Geisteskranker in einer 
Anstalt gestorben. 

Ich glaube, auch diese Entwicklung werden viele gesunde Menschen 
verstehen. Das heiBt nicht, daB sie unter gleichen Umstanden auch 
krank werden miiBten; es heiBt nul', daB sich Andeutungen einer 
solehen Einstellung in1 Wesen sehr vieleI' Menschen auffinden lassen. 

Wieder will ich abbrechen, und zwar diesmal, um zu Ende zu 
kommen. Nieht als ob ich mil' einbilden wiirde, eine Aufgabe gelost, 
eine Psychologie gegeben zu haben. Was die vorstehenden Blatter ent
halten, sind nul' die ersten Ansatze (nicht zu einer Losung des Seelen
problems, sondern) zu einer Darstellung dessen, was wir von del' 
eigenen Seele wissen odeI' vielleicht aueh nul': einmal wissen werden. 

Ich wiederhole, es gibt sie nieht, die Seele schlechthin. Es gibt sehr 
viele und unendlich verschiedene Seelen. Was hier von manehen ge
sagt worden ist, wird aueh nul' fiir manehe Giiltigkeit haben. Man kann 
an sehr einfaehen Beispielen zeigen, wie begrenzt unser psychologiseher 
Horizont durehschnittlich ist. Die Norddeutsehen, die Go tt f ri e d 
K e 11 e r s Menschen verstehen, sU1d sichel' sparlich gesat; die Siid
deutsehen, die mit F 0 n tan e s Darstellungen etwas anfangen konnen, 
werden nicht haufiger sein. Die Dos to jew ski - Begeisterung, die in 
Deutschland eine Zeitlang kiinstlich angefacht worden ist, habe ich 
immer fiir Snobismus gehalten, und wenn einer nach einer Ostasien
fahrt von der japanisehen, chmesisehen 1 oder indischen Seele zu reden 
beginnt, so schiittele ich immer den Kopf. Selbst die Mensehen, die 
uns ganz nahe und taglich umgeben; kennen wir nieht; w!lrum waren 
wir sonst immer wieder nicht bloB iiberraseht, sondern enttiiuseht? 

1 Fiir die Darstellungen von Lafcadio Hearn und yon Richard Wil
helm gilt das natiirlich nicht. 

Bumke, Seele. 2. Aufi. 22 
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'Vir haben unsere EItern nur wenig gekannt und kennen unsere Kinder 
nicht besser. Wir wissen sogar iiber die eigene Seele nurunvollkommen 
Bescheid. 

So darf man zweifeln, ob es schon Zeit ist fiir eine Volkel'- odeI' 
gar fiir eine Rassenpsychologie; mir selbst jedenfalls wiirden fiir ihre 
Behandlung sehr viele Voraussetzungen fehlen. Und doch ist dies erst 
das Ziel: die Psychologie jedes Volkes und jedel' Rasse zu kennen, urn 
auf Grund dieser Kenntnis eine Wissenschaft aufzubauen, die del' FiilIe 
alier psychophysischen Konstitutionen wie aIlel' seelischen Stl'ukturen 
dadurch gerecht zu werden versucht, daB sie nichts nivellierl, sondern 
bis ins Letzte differenzierl. Mit anderen Worlen: das Ziel ist eine ver
gleichende Psychologie. 
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